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Karel Hruza 

D E R D E U T S C H E I N S I G N I E N - U N D A R C H I V A L I E N R A U B 
A U S D E R P R A G E R U N I V E R S I T Ä T 1945 

Mi t eine m Briefwechse l zwischen de m Universitätsarchiva r Hein z Zatsche k 
un d de m Präsidente n de r Monument a Germania e Historic a Theodo r Maye r 

sowie weitere n Dokumente n 

Der Karlsuniversität in Prag zu ihrem 660-jährigen Gründungsjubiläum 

Im April 1945 wurde n die historische n Insignie n (Szepter ) un d zahlreich e Archiva-
lien der Karlsuniversitä t Pra g (höchstwahrscheinlich ) von deutsche n Verwaltungs-
organe n abtransportier t un d sind seitdem verschollen . De r Aufsatz versuch t in eine r 
ersten wissenschaftliche n Auseinandersetzun g mit dem Them a längerfristige natio -
nalpolitisch e Determinante n un d die verwaltungstechnische n Abläufe 1944/4 5 auf-
zuzeigen , die zum Abtranspor t führten . 

I. 
Zu r „Wiedereröffnung " der am 17. Novembe r 1939 von den deutsche n Besatzer n 
geschlossene n („tschechischen" ) Karlsuniversitä t in Pra g im Ma i 1945 erschie n ein 
schmale s populärwissenschaftliche s Buch des Juriste n Františe k Kop. 1 D a es in den 
Sprache n Tschechisch , Russisch , Englisch un d Französisc h aufgelegt wurde , kam 
ihm auch eine „propagandistische " Funktio n zu, die unmittelba r an die tschechisch -
deutsch e Auseinandersetzun g um die Universitä t vor dem Zweite n Weltkrieg an-
knüpfte . Kop s Schrift war nämlic h in erster Auflage im Jun i 1939 in Druc k gegan-
gen. Das s das Buch noc h währen d des Protektorat s erscheine n konnte , ist über -
raschend , wird hier doc h ausdrücklic h die Positio n der tschechische n Seite im Strei t 

Kop, František : Založen í Universit y Karlovy v Praze . K jejímu znovuotevřen í v revoluční m 
jaru léta páně 1945 [Die Gründun g der Karlsuniversitä t in Prag. Zu ihrer Wiedereröffnun g 
währen d des revolutionäre n Frühjahr s im Jahre des Herr n 1945]. Prah a 1945. -  Zur Er-
öffnung der tschechische n Karlsuniversitä t im Mai/Jun i 1945 siehe Zilynská,  Blanka: 
Poválečn á obnova a zápas o charakte r univerzit y [Die Erneuerun g währen d der Nach -
kriegszeit und der Kampf um den Charakte r der Universität] . In : Havránek,  Jan/ 'Pousta, 
Zdeně k (Hgg.) : Dějin y univerzit y Karlovy [Geschicht e der Karlsuniversität ] Bd. 4: 1918-
1990. Prah a 1998, 235-261, hier 235-250. -  Der vorliegende Aufsatz entstan d im Zuge mei-
ner Arbeiten über Hein z Zatschek , siehe Hruza,  Karel: Hein z Zatsche k (1901-1965) . „Ra -
dikales Ordnungsdenken " und „gründliche , zielgesteuert e Forschungsarbeit" . In : Ders. 
(Hg.) : Österreichisch e Historike r 1900-1945. Lebensläufe und Karriere n in Österreich , 
Deutschlan d und der Tschechoslowake i in wissenschaftsgeschichtliche n Porträts . Wien 
2008, 677-792. — Fü r Hinweise danke ich gerne Ivana Čornejov á (Praha) , Arno Mentzel -
Reuter s (München) , Jiří Něme c (Brno) , Jana Ratajova (Praha) , Monik a Sedláková (Praha ) 
und Jiří Stočes (Plzeň) . 
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u m die beide n seit 1882 in Pra g existierende n Univers i tä te n vertreten . U n d so laute t 
de r neu e Klappentex t de r Ausgabe von 1945 d e n n auch : 

Zu r Zierd e des tschechische n Staate s un d zur Behaglichkei t des tschechische n Volkes gründe -
te der tschechisch e Köni g im Jah r 1348 die altehrwürdig e Universitä t in der Hauptstad t Pra g 
[...] . Dies e unwiderlegbar e Tatsache , die in dieser Publikatio n mit den Worte n des alleinigen 
Gründer s bezeugt wird, passte nich t zu der „historische n Doktrin " der nazistische n Okku -
panten . Sie schlössen die Universitä t [...] . Aber die Wahrhei t ha t gesiegt un d der Sieg ha t un s 
nac h sechs trübseligen Jahre n die Universitä t erneu t geöffnet [. . . ] . 2 

I m Mi t t e lpunk t des Buche s steh t die Auslegun g de r U r k u n d e ( n ) des römisch -
deutsche n u n d böhmische n König s Kar l IV , ausgestell t a m 7. Apri l 1348 in Prag , mi t 
de r ein s tud iu m general e in Pra g eingerichte t wurde . Dies e Univers i tä t sgründun g 
•wurd e in Zusammenarbe i t mi t Paps t Clemen s VI . vollzogen , de r a m 26. Janua r 1347 
in Avignon mi t eine r U r k u n d e seine Z u s t i m m u n g gegeben hat te . Als K o p im Ma i 
1945 sein Vorwor t beendete , wi rd er vermut l ic h gewusst haben , dass diese beide n 
G r ü n d u n g s u r k u n d e n von de n Deu t sche n au s d e m Universi tätsarchi v entfern t •wor -
de n waren ; er wird abe r k a u m geahn t haben , dass sie auf D a u e r unauffindba r bleibe n 
•würden . Kop s Buc h finde t seine n Plat z nebe n andere n tschechische n Publ ika t ione n 
de r Nachkriegjahre , mi t dene n die Karlsuniversitä t (wieder ) in de n geistigen Besit z 
de r Tscheche n überführ t w u r d e . 1946 erschie n etwa da s nationalist isc h aufgeladen e 
Buc h Václav Vojtíšeks „Di e Karlsuniversitä t -  imme r nu r unser" , 5 mi t d e m ein e wis-
senschaftlich e „ Inbes i t znahme " de r Universi tä t du rc h die tschechisch e N a t i o n u n d 
die wiederers tanden e Tschechoslowake i demons t r ie r t werde n sollte . D i e ehemalige n 
sudetendeutsche n Lehrende n k o n n t e n erst 1954 ihr e P lanunge n zu r 600-Jahr-Feie r 

Kop: Založení Universit y Karlovy v Praze , Klappentex t (vgl. Anm . 1). 
Di e Urkund e wurde in zwei Exemplare n ausgefertigt: Als feierliches , zuletz t im Prage r 
Universitätsarchiv , Sign. 1/2, verwahrte s Privileg mit Goldsiegel , das im 19. Jahrhunder t 
abgetrennt , jedoch wieder aufgefunde n wurde un d seitdem der Urkund e lose beilag, un d als 
heut e noc h im Prage r Metropolitanarchiv , Sign. Nr . 181 VII I 20, verwahrte s Privileg mit 
Wachssiegel. Druc k der Urkund e in: Hrubý,  Václav (Hg.) : Archivům Corona e Regn i Bo-
hemia e (ACRB ) I I ind e ab a. MCCCXLVI . usque ad a. MCCCLV . Praga e nac h den bei-
den Originalen . -  Zeumer,  Karl/ Salomon, Richar d (Hgg.) : Monument a Germania e Historic a 
(MGH) . Constitutione s et acta public a imperatoru m et regum 8, ind e ab a. MCCCXL V 
usque ad a. MCCCXLVIII . Hannove r 1910-1926, N D 1982, Nr . 568, nac h dem Origina l 
im Universitätsarchi v Prag . -  Zuletz t die Editio n von Micha l Svatoš in: Hermans,  Josef 
M. M./Nelissen,  Marc (Hgg.) : Charter s of Foundatio n and Earl y Document s of th e 
Universitie s of th e Coimbr a Group . Leuven 2005, 78 f. (mi t Abbildung) 140. -  Siehe auch 
Kučera, Karel /Trac , Miroslav : Archiv Universit y Karlovy. Průvodc e po archivníc h fondec h 
[Da s Archiv der Karlsuniversität . Leitfade n durc h die Archivbestände] . Prah a 1961, 38. -
Svatoš, Michal : Rozsa h a původn í podob a listinnéh o fond u pražské universit y [Umfan g un d 
ursprünglich e Gestal t des Urkundenbestande s der Prage r Universität] . In : Acta Universita -
tis Carolina e -  Histori a Universitati s Carolina e Pragensi s 25 (1985) 2, 15-33, hier 18 f. 
Druc k in: MGH , Constitutione s 8, Nr . 161, nac h dem damal s noc h vorhandene n Origina l 
im Universitätsarchi v Prag , Sign. 1/1 . Mi t diesem Stüc k begann chronologisc h die Urkun -
densammlun g des Archivs. 
Vojtíšek, Václav: Karlova universit a vždy jen naše [Di e Karlsuniversitä t -  imme r nu r unser] . 
Brn o 1946. Auch das Manuskrip t zu diesem Buch war 1939 bereit s abgeschlossen gewesen, 
konnt e aber nich t meh r erscheinen . 1946 kam es mit dem ursprüngliche n un d einem am 
22. April 1944 (!) verfassten Vorwort heraus . 
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mi t eine m schmale n Buc h zu E n d e führen. 6 Dies e Publ ika t ione n bilde n z u s a m m e n 
mi t jenen , die au s Anlass de r g roße n 600-Jahr-Feie r de r Universi tä t im Apri l 1948 in 
de r Tschechoslowake i gedruck t wurden , 7 eine n gewissen Abschluss de r jahrzehnte -
lange n wissenschaftliche n u n d poli t ische n Ause inanderse tzun g zwische n Tscheche n 
u n d Deu t sche n u m de n meis t im nat ionale n Sin n vers tandene n „ C h a r a k t e r " u n d die 
„r icht ige " Veror tun g de r Universi tät . 

Wenige Woche n vor Schließun g de r tschechische n Karlsuniversitä t im N o v e m b e r 
1939 war z u m 1. Septembe r die Deu t sch e Universi tä t in Pra g als „Reichsuniversi tä t " 
in die Verwaltun g de s Dr i t t e n Reiche s ü b e r n o m m e n , kurz e Zei t späte r mi t d e m 
N a m e n „Deutsch e Karls-Univers i tä t " versehe n u n d zu r einzige n legitime n N a c h -
folgerin de r G r ü n d u n g von 1348 erklär t w o r d e n . Selbstverständlic h w u r d e diese r 
Vorgan g in de r deutsche n Press e u n d von sudetendeutsche n Wissenschaftler n ge-
feiert u n d als berechtigt e historisch e Vollendun g eine s lange n Weges interpret ier t . 8 

Schreiber, Rudol f (Hg.) : Studie n zur Geschicht e der Karls-Universitä t zu Prag . Freilassing , 
Salzbur g 1954 (Forschunge n zur Geschicht e un d Landeskund e der Sudetenlände r 2), mit 
Beiträgen der Autore n Josef Bergl (hie r in der Schreibweise Bergel), Anto n Blaschka un d 
Josef Hemmerle . -  De s Weitere n siehe: Di e deutsch e Universitä t zu Prag . Ein Gedenke n 
anläßlic h der 600-Jahrfeie r der Karls-Universitä t in Prag . Gräfelfin g bei Münche n 1948 
(Adalbert-Stifter-Verei n München . Klein e Schrifte n der wissenschaftliche n Abteilun g 1), 
mit den Beiträgen : Weizsäcker,  Wilhelm : Alma mate r Pragensis , un d ausgesproche n ten -
denziö s Lemberg, Eugen : Di e Prage r Universitä t un d das Schicksa l Mitteleuropas . -  In 
deutsche r Sprach e sind derzei t nu r bestimmt e Aspekte der mittelalterliche n Universitäts -
geschicht e gut erschlossen , siehe Moraw, Peter : Di e Universitä t Pra g im Mittelalter . 
Grundzüg e ihre r Geschicht e im europäische n Zusammenhang . In : Di e Universitä t zu Prag . 
Münche n 1986, 9-134 (Schrifte n der Sudetendeutsche n Akademi e der Wissenschafte n un d 
Künst e 7). -  Rexroth, Frank : Deutsch e Universitätsstiftunge n von Pra g bis Köln . Di e 
Intentione n des Stifters un d die Wege un d Chance n ihre r Verwirklichun g im spätmittel -
alterliche n deutsche n Territorialstaa t [sie!]. Köln , Weimar , Wien 1992, 55-107 (Beiheft e zum 
Archiv für Kulturgeschicht e 34). 
Siehe etwa: Vaněček,  Václav: Kapitol y o právníc h dějinác h Karlovy universit y [Kapite l zur 
rechtliche n Geschicht e der Karlsuniversität] . Prah a 1946 (11934). -  Vojtíšek, Václav: 
Universit a Karlova vždy ústav našeh o státu a národa . Dobr é zdán í z 2. listopad u 1939 [Di e 
Karlsuniversität , imme r eine Einrichtun g unsere s Staate s un d unsere r Nation . Gutachte n 
vom 2. Novembe r 1939]. Prah a 1948. -  Auch in: Ders.: Výbor rozpra v a studi í [Abhand -
lungen un d Studie n in Auswahl]. Prah a 1953, 541-553 . -  Ders.: 600 let universit y Karlovy 
[600 Jahr e Karlsuniversität] . Prah a 1948. -  Ders. (Hg.) : Universit a Karlova v Praz e 1348-
1948. Čtyř i dokument y z dob y počátku . Autotypick é reprodukc e v původn í velikosti [Di e 
Karlsuniversitä t in Pra g 1348-1948. Vier Dokument e aus der Anfangszeit . Faksimile s in 
Originalgröße] . Prah a 1948. -  Ders./Líbal,  Dobroslav : Karolinum , chloub a universit y 
Karlovy [Da s Karolinum , Stolz der Karlsuniversität] . Prah a 1948. Englisch e un d französi -
sche Ausgabe: Th e Carolinum . Prid e of th e Carolin e University . Pragu e 1948. -  Le Caro -
linum . Gloir e de l'Universit e Charles . Pragu e 1948. -  Chaloupecký, Václav: Karlova uni -
versita v Praze . Její založení , vývoj a ráz v XIV. stolet í [Di e Karlsuniversitä t in Prag . Ihr e 
Gründung , Entwicklun g un d ihr Charakte r im 14. Jahrhundert] . Prah a 1948. Französisch e 
Ausgabe: L'Universit e Charle s ä Prague . Sa fondation , son évolutio n et son caractěr e au 
XIVe siěcle. Pragu e 1948, mit eine r imme r noc h wertvollen Bibliografie. -  Odložilík, 
Otakar : Karlova universit a (1348-1948 ) [Di e Karlsuniversitä t (1348-1948)] . Prah a 1948. 
Französisch e Ausgabe: L'Universit e Charle s IV (1348-1948) . Pragu e 1948. 
So beispielhaf t in Wolfram von Wolmar,  Wolfgang: Pra g un d das Reich . 600 Jahr e Kamp f 
deutsche r Studenten . Dresde n 1943, mit der Widmun g „Gewidme t dem im Kamp f um die 
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Di e Schließun g de r tschechische n H o c h s c h u l e n w u r d e begrüß t ode r zumindes t still-
schweigen d h ingenommen . Di e „Deutsch e Univers i tä t in P rag " wiede ru m w u r d e als 
ein e „de r tschechische n N a t i o n feindlich e Ins t i t u t ion " pe r D e k r e t de s Präs idente n 
de r Č S R v o m 28. O k t o b e r 1945, da s am 15. N o v e m b e r ausgegeben wurde , offiziell 
u n d rückwi rken d z u m 17. N o v e m b e r 1939 aufgelöst u n d ih r E igen tu m de r tschechi -
sche n Karlsuniversitä t übergeben . Di e his torische n Bezüg e z u m Ta g de r U n a b -
hängigkei tserklärun g de r Republ i k im O k t o b e r 1918 u n d z u m Todesta g Ja n O p l e -
tals im N o v e m b e r 1939 sind offensichtlich . Di e Karlsuniversitä t ist somi t seit 1945 
als legitim e For t se t zun g de r G r ü n d u n g von 1348 anzusehen . Václav Cha loupeck ý 
ha t da s 1948 wie folgt ausgedrückt : 

Apres le transfer t des Allemand s du territoir e tchécoslovaqu e dan s leur pays d'origin e [!], l'U-
niversite allemand e ä Pragu e avait perd u sa propr e raison d'etre : constitue r la plus haut e Insti -
tutio n pou r l'educatio n des Allemand s domicilié s dan s les pays tchěques . Depui s cett e époque , 
il y a ä Pragu e „l'Universit e Charles" , qui est seulemen t tchěque . 

Di e jeweiligen Vorgänge de r Jahr e 1939 u n d 1945 lassen sich demnac h in direkt e 
Beziehun g zue inande r setzen . 

I L 

Als 1882 die 1654 ents tanden e Prage r Kar l -Ferdinands-Univers i tä t in ein e „k . k. 
böhmisch e Kar l -Ferdinands-Univers i tä t " u n d ein e „k .k . deutsch e Kar l -Ferdinands -
Univers i tä t " geteil t wurde , verbliebe n die fünf Univers i tä tsszepte r („Ins ignien") , die 
Amtske t t e n des Rektor s u n d de r Fakul tä ten , da s historisch e Siegeltypa r u n d da s 
Archi v bei de r Deu t sche n Universi tä t . Di e tschechisch e Univers i tä t w u r d e mi t fünf 
neue n Szepter n ausgestatte t u n d durft e die his torische n Szepte r für akademisch e 
Feierl ichkeite n n ich t verwenden . Auc h be i Arbei te n im Universi tätsarchi v w u r d e n 

Sicherun g der historische n Reichsland e Böhme n un d Mähre n gefallenen SS-Obergruppen -
führe r Reinhar d Heydrich" . Da s Buch , eine ideologisch motiviert e Literatursynthese , 
basiert auf eine r bei Wilhelm Wostry un d Anto n Ernstberge r 1941/4 2 approbierte n Disser -
tation . De r Auto r musst e 1934 als militante r Nationalsozialis t die ČSR verlassen, kehrt e 
1939 nac h Pra g zurüc k un d war, zwischenzeitlic h zum SS-Gruppenführe r aufgestiegen, als 
Leite r der Presseabteilun g beim Reichsprotekto r tätig. Wolfram von Wolmar s Laufbah n 
sollte einschließlic h seiner Nachkriegskarrier e in der BR D biografisch behandel t werden , 
derzei t siehe etwa Tomášek,  Dušan : Di e nationalsozialistisch e Zensu r im Protektora t Böh -
men un d Mähren . In : Glettler, Monika/ Lipták , Eubomir/ Misková,  Alena (Hgg.) : Geteilt , 
besetzt , beherrscht . Di e Tschechoslowake i 1938-1945: Reichsga u Sudetenland , Protektora t 
Böhme n un d Mähren , Slowakei. Essen 2004, 67-89 (Veröffentlichunge n der Deutsch -
Tschechische n un d Deutsch-Slowakische n Historikerkommissio n 11). -  Vermutlic h 
Wolfram von Wolmar s Schweste r schrieb das autobiografisc h gefärbte antisemitisch e sude-
tendeutsch e (Jugend-)Buch : Wolfram von Wolmar,  Daisy : Ein Mäde l erlebt den Führer . 
Dresde n 1943. 
Chaloupecký: L'Universit e Charle s ä Pragu e 9 (vgl. Anm . 7). 
Siehe : Di e deutsch e Karl-Ferdinands-Universitä t in Prag . Festschrif t zur Feie r des fünfzig-
jährigen Regierungsjubiläum s seiner Majestä t des Kaisers Fran z Josef I. Hg . v. Akade-
mische n Senate . Pra g 1899, 19-28, der Geseztestex t 27 f. -  Lipscher, Ladislav: Da s Geset z 
über das Verhältni s der beiden Prage r Universitäte n un d seine Folgen . In : Seibt,  Ferdinan d 
(Hg.) : Di e Teilun g der Prage r Universitä t 1882 un d die intellektuell e Desintegratio n in den 
böhmische n Ländern . Münche n 1984, 173-188. -  Havránek,  Jan : Budován í české univerzi -
ty a její působen í jako centr a české vzdělanost i (1882-1918 ) [De r Aufbau der tschechische n 
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tschechisch e Benutze r benachteiligt . Insgesam t empfan d die tschechisch e Öffent -
lichkei t da s Teilungsgeset z v o m 28. Februa r 1882 als ungerecht , weswegen Frant iše k 
Mareš , Professo r de r Physiologie , de m Sena t de r tschechische n Univers i tä t im D e -
zembe r 1918 eine n Vorschla g zu dessen Novel l i e run g unterbre i te te : Di e tschechisch e 
Universi tä t -  u n d n u r sie -  sollte de n alte n N a m e n Karlsuniversitä t (Universit a 
Karlova ) tragen , G e b ä u d e u n d Besit z de r beide n Univers i tä te n sollte n gemä ß de r 
nat ionale n Provenien z ode r gemä ß (früherer ) H ö r e r z a h l e n geteil t u n d da s Univer -
sitätsarchi v de r tschechische n Karlsuniversitä t übergebe n werden . 1 1 Da s anschlie -
ßen d von eine m Par lamen t ohn e deu tschböhmisch e Abgeordne t e verabschiedet e 
„Gese t z v o m 19. Februa r 1920 übe r da s Verhältni s de r Prage r Univers i tä ten" , be-
kann t als „Le x Mareš" , enthiel t folgend e Bes t immungen : Di e tschechisch e Univer -
sitä t erhäl t de n N a m e n Karlsuniversitä t u n d ist alleinige Nachfolger i n de s von 
Kar l IV. gegründete n s tud iu m generale . Di e Deu t sch e Universi tä t heiß t nich t länge r 
„deutsch e Kar l -Ferdinands-Univers i tä t" , übe r ihre n neue n N a m e n ist späte r zu ent -
scheiden . Di e Univers i tä te n sind in rechtl ic h eigenständig e Ins t i tu t ione n zu teilen , 
wobe i da s historisch e G e b ä u d e des Karo l inu m de r Karlsuniversitä t als E igen tu m 
zuzuführe n u n d de r Deu t sche n Univers i tä t ein e vorläufige M i t b e n u t z u n g zu gestat -
te n ist. Z u m Eigen tu m de r Karlsuniversitä t w u r d e n auc h die Siegeltypare , die his to -
rische n Insignien , da s Archiv, die Registratu r u n d vor 1882 ents tanden e Gemäld e 
u n d Büche r bes t immt . Weiter e Bes t immunge n betrafe n Inst i tute , die Sternwart e 
u n d Grundbes i t z . Mi t diese m M a ß n a h m e n p a k e t sollte de n Tscheche n Gerecht igkei t 
widerfahre n u n d de r historisc h richtig e Statu s de r Univers i tä t wiederhergestel l t wer-
den . 

Di e Le x Mareš , de r sich de r Rek to r de r Deu t sche n Universi tät , de r Theolog e 
u n d überzeugt e Nat ional is t August Naegle , vehemen t entgegenstellt e u n d die de r 

Universitä t un d ihr Wirken als Zentru m der tschechische n Bildun g (1882-1918)] . In : Ders. 
(Hg.) : Dějin y univerzit y Karlovy [Geschicht e der Karlsuniversität ] Bd. 3: 1802-1918. Prah a 
1997, 183-206. -  Zu r Archivgeschicht e siehe Kučera/Truc:  Archiv Universit y Karlovy 5-53, 
hier 46-53 (vgl. Anm . 3). -  Im Folgende n werden die deutsch e Karl-Ferdinands-Universitä t 
(1882-1919/20) , die Deutsch e Universitä t (1920-1939 ) un d die Deutsch e Karls-Universitä t 
(1939-1945 ) zum leichtere n Verständni s als „Deutsch e Universität " bezeichnet . 
Vgl. wie auch im Folgende n Kavka,  František : L'Universit e Charle s de Prague . Histoir e 
abrégée. Prah a 1963, 72-87. -  Havránek,  Jan : Univerzit a Karlova , rozmac h a perzekuc e 
1918-1945 [Di e Karlsuniversität , Aufschwung un d Verfolgung 1918-1945] . In : Havránek/ 
Pousta (Hgg.) : Dějin y univerzit y Karlovy 4, 19-59, hier vor allem 19-23, 41-59 (vgl. Anm . 
1). -  Fü r die Zei t vornehmlic h bis 1934/3 5 Dobeš, Jan : Boj o univerzit u a Václav Vojtíšek 
[De r Kamp f um die Universitä t un d Václav Vojtíšek]. In : Hrdina,  Jan (Hg.) : Pate r familias. 
Sborní k příspěvků k životním u jubileu prof. dr. Ivan a Hlaváčk a [Pate r familias. Festschrif t 
zum Lebensjubiläu m Prof . Dr . Ivan Hlaváčeks] . Prah a 2002, 496-485 , der sich auch um eine 
Einbettun g in die politische n Verhältniss e bemüht . -  Siehe des Weitere n Misková,  Alena: 
Di e Deutsch e (Karls-)Universitä t vom Münchene r Abkomme n bis zum End e des Zweite n 
Weltkrieges. Universitätsleitun g un d Wande l des Professorenkollegiums . Prah a 2007,24-38 . 
-  Svatoš, Michal : Di e Prage r Universitäte n im öffentliche n Leben der Erste n Tschecho -
slowakischen Republik . In : Lemberg, Han s (Hg.) : Universitäte n in nationale r Konkurrenz . 
Zu r Geschicht e der Prage r Universitäte n im 19. un d 20. Jahrhundert . Münche n 2003, 135-
143 (Veröffentlichunge n des Collegiu m Carolinu m 86). -  Aus nationalsozialistische r Sicht : 
Wolfram von Wolmar: Pra g un d das Reic h 521-647 (relevant e Stellen ) (vgl. Anm . 8). 
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deutschböhmisch e Historike r Emi l Werunsk y in einem Gutachte n als historisc h 
haltlo s verwarf,12 wurde vom Ministeriu m für Schulwesen un d Volkskultur aller-
dings nich t in vollem Umfan g umgesetzt ; so verblieben die Typar e un d Insignie n 
weiterhi n im Besitz der Deutsche n Universität , währen d für das Archiv eine prag-
matisch e Lösun g verwirklicht wurde : Scho n im Oktobe r 1918 war auf Initiativ e des 
tschechische n Professor s Gusta v Friedric h un d seines Schüler s un d Freundes , des 
Adjunkt s im Prage r Stadtarchi v Václav Vojtíšek, das Archiv für die tschechisch e 
Universitä t übernomme n worden. 13 Di e Schlüssel des im Karolinu m eingerichtete n 
Archivs, wohin Archivalien der Deutsche n Universitä t verbrach t worde n waren , 
übernah m zunächs t der Rekto r der tschechische n Universität ; späte r wurde n diese 
an Friedric h übergeben , der 1919 zum vorläufigen Inspekto r des Archivs ernann t 
worde n war. Friedric h wiederu m händigt e die Schlüssel Josef Bergl aus, der das 
Archiv seit 1914 nebenamtlic h geleitet hatt e un d nac h 1918 in der Archivverwaltun g 
belassen wurde. 14 Zu m ständige n Archivinspekto r wurde im April 1931 auf Vor-
schlag Friedrich s schließlic h Vojtíšek bestellt , der seit 1921 Direkto r des Prage r 
Stadtarchiv s war. Vojtíšek entwickelt e eine unermüdlich e Aktivität, um das Archiv 
zu einer moderne n Forschungseinrichtun g umzugestalte n un d noc h in den Ver-
waltunge n der beiden Universitäte n verwahrt e ältere Aktenbeständ e dorthi n zu 
überführen , aber auch um es als tschechisch e Institutio n zu festigen. Di e einver-
nehmlich e Zusammenarbei t mit Bergl blieb davon jedoch bis in das Frühjah r 1938 
unberührt , als Bergl aus politische n Gründe n in Deutschlan d blieb. 

De r Statu s der beiden Universitäte n wurde erneu t zum Politikum , als aus Anlass 
der zehnjährige n Verabschiedun g der Lex Mare š 1930 der Sena t der Deutsche n Uni -
versität , der als Rekto r erneu t Naegl e vorstand , forderte , das Geset z dahingehen d zu 
ändern , dass auch die Deutsch e Universitä t als Nachfolgeri n der Gründun g Karl s IV. 
anzusehe n sei. De r Sena t der Karlsuniversitä t lehnt e das Ansuche n auf der Grund -
lage eines Gutachten s des Historiker s Václav Novotn ý un d des Juriste n Milosla v 
Stieber ab. 15 Währen d etwa die Historike r Josef Pekař , Josef Susta un d Kami l Kroft a 
Verständni s für den Wunsch der Deutsche n zeigten, 16 positioniert e sich Vojtíšek er-
neu t als Protagonis t eines kompromisslose n tschechische n Nationalismus . Ein e ent -
scheidend e Wende tra t schließlic h mit dem Amtsantrit t des Botaniker s Kare l Domi n 

Werunsky,  Emil: Das Geset z vom 19. Februa r über das Verhältni s der Prager Universitäte n 
und seine Vorgeschichte . Prag 1920. -  Auch von tschechische r Seite erfuhr der eigentlich e 
Gesetzestex t wiederhol t Kritik, siehe etwa Vaněček: Kapitol y o právních dějinách Karlovy 
university 90 f. (vgl. Anm. 7). 
Zu Vojtíšek siehe Havránek,  Jan: Václav Vojtíšek a Univerzit a Karlova [Václav Vojtíšek und 
die Karlsuniversität] . In : Acta Universitati s Carolina e -  Histori a Universitati s Carolina e 
Pragensis 15 (1975) 2, 7-27. -  Dobeš: Boj o univerzit u a Václav Vojtíšek (vgl. Anm. 11). -
Eine größere kritische Arbeit über Vojtíšek bleibt ein Desiderat . 
Kučera/Truc:  Archiv Universit y Karlovy 46-48 (vgl. Anm. 3). -  Josef Bergl wurde auch 
„Bergel" geschrieben . Zu ihm siehe Oberdorffer, Kurt : Dr . Josef Bergel -  Ein deutsche r 
Archivar in Prag. In : Stifter-Jahrbuc h 3 (1953) 235-238. 
Prohlášen í akademickéh o senátu Karlovy university o projevu akademickéh o senátu 
německ é university [Erklärun g des akademische n Senats der Karlsuniversitä t zur Äußerun g 
des akademische n Senats der Deutsche n Universität] . Prah a 1930. 
Siehe etwa Havránek: Václav Vojtíšek 15-17 (vgl. Anm. 13). 
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als R e k t o r de r Karlsuniversitä t im H e r b s t 1933 ein . D o m i n , selbst nationalist isc h 
gesinnt , hö r t e nämlic h auf die Ratschläg e Vojtíšeks u n d strebt e die vollständig e U m -
setzun g de r Le x Mare š an . 1 7 Dies e war nich t zule tz t auc h Voraussetzun g für die Ver-
wirk l ichun g eine s P rog ramms , da s in eine r 600-Jahr-Feie r de r Universi tä t im Jah r 
1948 kulminiere n sollte . Bis dahi n sollte sich da s G e b ä u d e de s Karo l inum s im Besitz 
de r Karlsuniversitä t befinde n u n d restaurier t werden , u m nebe n d e m Rek to ra t u n d 
de r Q u ä s t u r da s Archi v u n d ein Univers i tä t smuseu m aufzunehmen , in welche m 
auc h die his torische n Insignie n ausgestell t w e r d e n sollten . E s überrasch t nicht , dass 
Vojtíšek ein e führend e Roll e im dazugehör ige n Vorberei tungskomite e spielte . Da s 
Karo l inu m ging im Februa r 1934 in da s E igen tu m de r Karlsuniversitä t über ; ein e von 
deutsche r Seit e eingebracht e Appel la t io n w u r d e abgewiesen . D o m i n versucht e zu -
dem , von de r Deu t sche n Universi tä t ein e rasch e Herausgab e de r his tor ische n Insig -
nie n zu erwirke n sowie die tschechisch e u n d slowakisch e Studentenschaf t für seine 
Plän e zu mobilisieren . Begleiten d gab er 1934 mi t Vojtíšek u n d Jose f H u t t e r de n 
reic h ausgestattete n Ban d „Da s Karo l inu m - ein N a t i o n a l g u t " heraus , 1 8 de r die 
tschechische n Ansprüch e er läuter n u n d u n t e r m a u e r n u n d zugleic h die Übere ignun g 
u n d begonnen e Renovierun g feiern sollte . Demen t sp rechen d beendet e Vojtíšek sei-
ne n Beitra g zu r Geschicht e de s Karo l inum s mi t de n Wor ten : „Da s Karo l inu m ist 
u n d wi rd ein Na t iona lgu t b l e iben . " 1 9 I m Somme r 1934 bewerkstell igt e Vojtíšek die 
Übers ied lun g de s Universi tätsarchiv s v o m Karo l inu m in da s neu e groß e G e b ä u d e 
de r tschechische n Juris t ische n Fakul tä t , wo weitau s bessere Lager - u n d Arbeits -
bedingunge n herrschten . Als weitere r Mitarbei te r k o n n t e z u d e m Rudol f Soko l sei-
ne n Diens t antreten . 

Als a m 20. N o v e m b e r 1934 da s zuständig e Minis te r iu m die D u r c h f ü h r u n g de s 
Gesetze s v o m 19. Februa r 1920 anordne te , nämlic h die Auslieferun g de r Szepter , 
Amtske t ten , Typar e u n d andere r Gegenstände , n a h m de r „Insignienstrei t " (tsche -
chisch : „insigniáda" ) seine n Anfang . I m Tausc h sollte die deutsch e Univers i tä ts -

Di e Situatio n von 1918 bis zum Frühjah r 1934 ha t Domi n selbst dargestellt , siehe Domin, 
Karel : Marešů v universitn í zákon z 19. únor a 1920 a boj o Karolinu m [Mareš s Uni -
versitätsgesetz vom 19. Februa r 1920 un d der Kamp f um das Karolinum] . In : Ders./Hutter, 
Josef/  Vojtíšek, Václav (Red.) : Karolinu m statek národn í [Da s Karolinu m - Ein National -
gut] . Prah a 1934, 8-28, mit den zwei Abschnitte n „Obdob í 1918-1933" [Di e Zeitspann e 
1918-1933] un d „Mů j rektorsk ý rok " [Mei n Rektorsjahr] . -  Ebenda 11-13 der Text der 
„Le x Mareš" . -  Auf Domin s Text, der auch kurz die Zurückstellun g der tschechische n 
Karl-Ferdinands-Universitä t 1882-1918 skizziert , basieren die meiste n tschechische n Dar -
stellungen zum Thema . 
Domin/Hutter/Vojtíšek  (Red.) : Karolinu m statek národn í (vgl. Anm . 17). -  De m Gebäud e 
Karolinu m hatt e sich 1922 die deutschjüdisch e Historikeri n Käth e Spiegel gewidmet : Vom 
Karolinum . In : 71. Jahresberich t der Lese- un d Redehall e der deutsche n Studente n in Pra g 
1922. Pra g 1923, 3-29. 
Vojtíšek, Václav: Karolinu m ve vývoji pražské universit y i v dějinác h národníc h [Da s 
Karolinu m in der Entwicklun g der Prage r Universitä t un d in der nationale n Geschichte] . 
In : Ders./Domin/Hutter  (Red.) : Karolinu m statek národn í 29-176, hier 176 „Karolinu m je 
a bud e statek národní. " (vgl. Anm . 17). 
Siehe Archiv Univerzit y Karlovy (AUK) , Německ á univerzit a [Deutsch e Universität] , 
Rektora t (NUR) , Inv. -Nr . 189. 
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Abb. 2: Der akademische Senat der (tschechischen) Karlsuniversität nach Übernahme der 
historischen Insignien 1934. Sitzend dritter von rechts Prorektor Karel Domin mit dem Rek-
torsszepter, links neben ihm Rektor Josef Drachovský. 

leitung die bisher von der Karlsuniversität verwendeten Ketten und Szepter erhalten, 
„bis der Staat der deutschen Universität Ersatzszepter liefert".21 Eine Abordnung 
der Deutschen Universität legte noch am 24. November, einem Samstag, Protest bei 
der Regierung ein. Gleichzeitig zogen tschechische Studenten zum Karolinum, um 
dessen angeblich beabsichtigte Besetzung durch deutsche Studenten zu verhindern. 
Sie versuchten, dort in Räume der Deutschen Universität einzudringen, in denen 
sich Studenten zur Verteidigung verschanzt hatten, wobei es zu tätlichen Ausein-
andersetzungen kam. Unter dem Eindruck dieser Ausschreitungen händigten der 
Rektor und der Prorektor der Deutschen Universität, der Anatom Otto Grosser 
und der Slawist Gerhard Gesemann, am 26. November die fünf Szepter und 15 Amts-
ketten des Rektors und der Fakultäten sowie das historische Siegeltypar in ihrem 
Rektorat an eine ministerielle Kommission aus. Deren Mitglieder übergaben diese 
Gegenstände noch am selben Tag Vertretern der Karlsuniversität. Ihr akademi-
scher Senat ließ sich sogleich mit den Insignien fotografieren. Später wurden die 
Insignien im Prager Stadtarchiv in einem Tresor aufbewahrt. Ein sechstes Szepter, 
für die 1920 eingerichtete Naturwissenschaftliche Fakultät der Deutschen Univer-
sität hergestellt, war nicht angefordert worden und verblieb dieser Universität. Über 

Ebenda. 
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die Auslieferun g de r andere n Gegens tänd e verhandel te n ein e deutsch e u n d ein e 
tschechisch e Kommiss io n miteinander . 

Di e Insignienübergab e w u r d e von tschechische n nationalist ische n Kreise n gefeiert 
u n d zo g wei terhi n tätlich e Ause inanderse tzunge n zwische n Studente n verschiedene r 
poli t ische r Lager sowie Akt ione n gegen „ l inke " u n d jüdisch e Ins t i tu t ione n u n d Per -
sone n nac h sich . I m Zug e de r Ereigniss e w u r d e die Deu t sch e Universi tät , an de r ver-
mehr t nationalsozialistisc h gesinnt e Studente n agierten , sogar kurzzei t i g au s „Trauer " 
übe r die Auslieferun g geschlossen . I n deutsche n Kreise n verstan d m a n die Über -
gabe als schmachvolle n „ Ins ign ienraub" , u n d in Hi t le r -Deutsch lan d w u r d e n Solida -
ritätskundgebungen  für die Prage r Deu t sch e Universi tä t veranstaltet . I n wesentl ic h 
ruhigere r A tmosphä r e überga b die Deu tsch e Universi tä t 1935 weiter e Gegens tänd e 
wie Büche r u n d Gemäld e an die Karlsuniversität . Als Ersa t z für die ausgehändigte n 
Insignie n ließ de r tschechoslowakisch e Staa t für de n beachtl iche n Prei s von 39800 
K r o n e n sech s neu e Szepte r anfertigen , die a m 13. N o v e m b e r 1937 du rc h de n T h e o -
logen u n d ehemalige n R e k t o r de r Deu t sche n Universi tät , Kar l Hilgenreiner , geweiht 
u n d anschließen d in Verwendun g g e n o m m e n w u r d e n . Da s Szepte r de r Phi loso -
phische n Fakul tä t n a h m dere n Dekan , de r Mediävis t H e i n z Zatschek , au s de r H a n d 
de s Rektor s Rudol f Schráni l entgegen. 2 2 

N a c h Er r ich tun g de s „Pro tek tora t s B ö h m e n u n d M ä h r e n " betr ie b de r deutsch e 
R e k t o r Erns t O t t o im Jun i 1939 bei Re ichspro tek to r Kons tan t i n Fre iher r von N e u -
ra t h u n d Gaulei te r Konra d Hen le i n die Herausgab e de r Insignie n du rc h die Karls -
universität , nachde m ähnlich e B e m ü h u n g e n H e l m u t Bojungas , des Leiter s de r 
G r u p p e Un te r r i ch t u n d Kul tu s beim Reichsprotektor , ohn e Ergebni s geblieben 
•waren . A m 31. August w u r d e auf Befeh l des Reichspro tek tor s die „Rückgab e de r 
a m 26. N o v e m b e r 1934 w e g g e n o m m e n e n Ins ignien " (Szepter , Ket ten , Typar ) an des -
sen Vertrete r u n d jen e de r Deu t sche n Univers i tä t vol lzogen. 2 4 Staatssekretä r Kar l 

AUK , NUR , Inv.-Nr . 189 un d 191. -  Ebenfall s hergestell t wurde n neu e Medaillen . Zu den 
neue n Szepter n siehe etwa Hüttisch, Gisela/ Hüttisch, Maximilian : Zu r Geschicht e der In -
signien der Prage r Universität . In : Di e Universitä t zu Pra g 169-176 (vgl. Anm . 6). Maximi -
lian Hüttisc h war maßgeblic h an den Entwürfe n der Szepte r beteiligt . -  Siehe auch die 
Fotografi e der Universitätsleitun g un d Pedell e mit Szepter n im Studienjah r 1937/3 8 in: 
Havránek  IPousta (Hgg.) : Dějin y univerzit y Karlovy 4, 199, Abbildun g 136 (vgl. Anm . 1). 
Bojunga wurde vom SD-Leitabschnit t Pra g observiert un d seine Akte im Februa r 1940 von 
Fran k an Reinhar d Heydric h nac h Berlin gesandt . In der Insignien-Angelegenhei t wurde 
angeführt : „I n seinem Verhalte n un d in seinen Maßnahme n [...] erwies sich Bojunga als 
untragba r un d politisc h instinktlos . So ha t er in der Insignienfrag e eine Haltun g eingenom -
men , die in Dozenten - un d Studentenkreise n stärkste s Befremde n hervorrief . [...] Fü r die 
deutsche n Hochschule n war es eine Ehrenfrage , daß diese Insignie n sofort nac h Errichtun g 
des Protektorate s zurückzugebe n seien. Dr . Bojunga hingegen verhandelt e in dieser Frag e 
[...] mit den zuständige n tschechische n Behörde n un d erklärt e sich schließlic h dami t ein-
verstanden , die Insignie n in ein Museu m zu überführen. " Národn í Archiv Prah a (NA) , 
Úřa d říšského protektor a -  státn í tajemní k u říšského protektor a [Amt des Reichs -
protektor s -  Staatssekretä r beim Reichsprotektor ] (ÚRP-ST) , Sign. 109-4-524 . 
AUK , NUR , Inv.-Nr . 192. Von Seiten der Deutsche n Universitä t waren anwesen d Rekto r 
Otto , Eduar d Cec h un d Quästo r Wilhelm Schiller . Ott o schrie b am 19.06.1939 an Henlei n 
u.a. : „Di e [...] Szepte r der Fakultäte n habe n [...] wenig Metallwer t un d sind wiederhol t 
ergänz t worden , sodass nu r zwei kleine Teile mit Sicherhei t in das 14. Jahrhunder t als Zei t 
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Abb. 3: Staatssekretär 
und SS-Gruppenführer 
Karl Hermann Frank 
(mit dem Rektorsszepter 
in der Hand), 
SS-Standartenführer 
Robert Gies (links) u. a. 
inspizieren am 
2. Dezember 1940 
die Insignien. 

Hermann Frank ließ es sich später nicht nehmen, als SS-Gruppenführer in Uniform 
die Insignien persönlich zu besichtigen. 

Des Weiteren hatte die Karlsuniversität das Karolinum zu räumen, auf die Benut-
zung der großen Aula zu verzichten und vor 1882 entstandene Archivalien an die 
Deutsche Universität zu übergeben. Gau-Dozentenbundsführer Konrad Bernhauer 
unterbreitete - vom SD-Leitabschnitt Prag unterstützt - im September Frank den 
Vorschlag, Josef Bergl, der inzwischen als Pensionist in Friedland (Frýdlant) lebte, 
zur Prüfung der Bestände des Universitätsarchivs anzufordern und als künftigen 
Archiwerwalter den sudetendeutschen Philologen und Dozenten der Deutschen 
Universität Anton Blaschka einzusetzen. Beide hatte Heinz Zatschek in einem „Gut-
achten betr. Archiv der tschechischen [!] Universität in Prag" empfohlen und zudem 
die „Rückführung des Universitätsarchivs [...] in das Karolinum, wo sich das Archiv 
früher befand, oder in Räumlichkeiten, die sich in deutschem Besitz befinden," 

ihrer Entstehung bestimmt werden können. Zum Grossteil stammen sie aus der stark 
katholisch eingestellten Periode des 17. und 18. Jahrhunderts." Siehe dazu Anm. 51. - Zur 
Übergabe siehe auch Misková: Die Deutsche (Karls-)Universität 82 f. (vgl. Anm. 11). -
Zusammen mit dem ihr 1934 verbliebenen Szepter der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
verfügte die Deutsche Universität demnach über diese sechs Szepter und jene sechs von 
1936/37. 
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beantragt . 2 5 H i n t e r Zatschek s Pläne n s tan d auc h ein e Sicherstellun g de r wissen-
schaftliche n Arbei te n für die 600-Jahrfeie r 1948. Bernhaue r legte F ran k im O k t o b e r 
1939 schließlic h eine n Pla n für die U n t e r b r i n g u n g u n d de n Hausha l t des Archivs mi t 
d e m opt imist ische n Zie l vor, dieses a m 1. Janua r 1940 im Karo l inu m zu eröffnen. 2 6 

I n de r Zwischenzei t blieb die tschechisch e Universi tä ts lei tun g nich t untät ig . U m 
de n deutsche n Fo rde runge n u n d M a ß n a h m e n entgegenzutre ten , beauftragt e Rek to r 
Bedřic h H r o z n ý am 27. O k t o b e r 1939 Vojtíšek mi t de r Ausarbei tun g eine s histori -
sche n M e m o r a n d u m s , w ä h r e n d ein Juris t ein rechtswissenschaftliche s verfassen 
sollte . Bereit s a m 6. N o v e m b e r w u r d e Vojtíšeks Text im akademische n Sena t ange -
n o m m e n . 2 7 D e r tschechisch e Protes t gegen die ausschließlich e Verfügungsgewalt de r 
Deu t sche n Univers i tä t übe r da s Karo l inum , da s Archi v u n d die Insignie n k o n n t e 
jedoc h an entscheidende r Stelle nich t meh r k o m m u n i z i e r t werden , den n die Ding e 
n a h m e n zunächs t -  in gewisser Weise für die deutsch e wie auc h die tschechisch e 
Seit e -  eine n über raschende n Verlauf. 

Am 28. O k t o b e r 1939, d e m tschechoslowakische n Nationalfeiertag , ka m es zu 
D e m o n s t r a t i o n e n gegen da s NS-Regime , die von de n Deu t sche n mi t Waffengewalt 
aufgelöst wurden . 2 8 Zwe i Protes t ierend e starbe n an de n Folge n ihre r Verletzungen . 
Di e Beerdigun g des S tudente n Ja n Ople ta l a m 15. N o v e m b e r wuch s sich zu eine r 
nat ionale n s tudent ische n D e m o n s t r a t i o n in de r Prage r Innens tad t gegen die Besatze r 
aus , die mi t Einhei te n de r Polize i u n d SS gegen die D e m o n s t r a n t e n vorgingen u n d 
Persone n verhafteten . D e n t raur ige n H ö h e p u n k t de r deutsche n Repress io n bildete n 
die ohn e Gerichtsverfahre n vollzogen e H i n r i c h t u n g v on n e u n tschechische n Stu -
den te n a m 17. N o v e m b e r u n d die Einweisun g v on fast 1200 Studente n als poli t isch e 
Häftl ing e in da s Konzent ra t ions lage r Sachsenhausen . Re ichspro tek to r von N e u r a t h 
ließ ein e „ B e k a n n t m a c h u n g " in deutsche r u n d tschechische r Sprach e öffentlic h pla -
katieren , in de r un te r andere m zu lesen war : 

D a sich am 28. Oktobe r un d am 15. Novembe r diese Element e [tschechisch e Demonstranten , 
K. H. ] hinreiße n ließen , gegen einzeln e Deutsch e tätlic h vorzugehen , wurde n die tschechische n 
Hochschule n auf die Daue r von dre i Jahre n geschlossen , neu n Tate r erschosse n un d eine grö-
ßere Anzah l Beteiligte r in Haf t genommen . Prag , den 17. Novembe r 1939. 

AUK , NUR , Inv.-Nr . 517; NA , ÚŘP-ST , Sign. 109-4-1221 , u.a . mit Stellungnahm e des SD 
vom 23.02.1940, un d 109-4-1403 , mit dem Gutachte n Zatschek s vom 28.09.1939. -  Von 
Interess e ist, dass Bergl un d Blaschka Beiträge zu dem unte r der Leitun g Samue l Steinherz ' 
erarbeitete n Sammelband : Di e Jude n in Prag . Bilder aus ihre r tausendjährige n Geschichte . 
Festgab e der Loge des Orden s B'na i B'rit h zum Gedenktag e ihre s 25jährigen Bestandes . 
Pra g 1927, geliefert hatten . 
NA , ÚŘP-ST , Sign. 109-4-1403 , Schreibe n Bernhauer s vom 25.10.1939. 
Da s Memorandu m wurde 1948 publiziert : Vojtíšek: Universit a Karlova vždy ústav našeh o 
státu a národ a (vgl. Anm . 7). 
Siehe dazu auch Buriánek,  František : 17 November . Prah a 1964. Ebens o publizier t in 
tschechischer , russischer , französische r un d deutsche r Sprache . -  Brandes, Detlef : Di e 
Tscheche n unte r deutsche m Protektorat . Teil I. Besatzungspolitik , Kollaboratio n un d 
Widerstan d im Protektora t Böhme n un d Mähre n bis Heydrich s Tod (1939-1942) . Mün -
chen , Wien 1969, 83-95. -  Gebhan, ]an/Kuklík,  Jan : Velké dějiny zemí korun y České 
[Groß e Geschicht e der Lände r der Böhmische n Krone ] Bd. XVa 1938-1945. Praha , Lito -
myšl 2006, 331-345 . 
Nac h der Abbildun g des Plakat s bei Havránek: Univerzit a Karlova , Abb. 31 (vgl. Anm . 11). 
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Abb. 4: Reichsministe r Bernhar d Rust bei der Feier zur Übernahm e der Deutsche n Universitä t 
in die Verwaltung des „Großdeutsche n Reichs" am 4. Novembe r 1939. Links stehen d die 
Pedelle mit den Szeptern . 

Währen d die in Sachsenhause n gefangen gehaltene n Studente n bis 1943 freigelas-
sen wurde n - 26 der Studente n überlebte n den Lageraufenthal t allerding s nich t - , 
blieben die tschechische n Universitäte n über die angekündigt e Fris t von dre i Jahre n 
hinau s geschlossen . 

Nac h der Universitätsschließun g kam das Universitätsarchi v zunächs t in die „Ob -
hu t des deutsche n Kommissar s der tschechische n rechtswissenschaftliche n Fakultät , 
Prof . Dr . [Wilhelm , K. H. ] Weizsäcker" un d war den „Tscheche n [...] nich t meh r 
zugänglich". 30 Am 25. Novembe r 1939 befahl von Neurat h der Protektoratsregie -
rung , es „in das Eigentu m der deutsche n Universität " zu überführen. 31 Diese be-
sehloss am 16. Dezember , von Neurath s Anweisung zu befolgen, un d wies sechs Tage 
späte r Rekto r Bedřic h Hrozn ý an, die nötige n Schritt e zu veranlassen , unte r ande -
rem mi t der Bemerkung , dass „de r Aufforderun g auf administrative m Wege ähnlic h 

- De r Text auch in: Celovsky, Boris: Germanisierun g und Genozid . Hitler s Endlösun g der 
tschechische n Frage. Deutsch e Dokument e 1933-1945. Dresde n 2005, 221. 
NA, ÚŘP-ST , Sign. 109-4-1403 , Schreibe n Dr . Reinhold s (deutsch e Protektoratsverwal -
tung, Grupp e Unterrich t und Kultus) vom 13.02.1940. 
AUK, NUR , Inv.-Nr . 517. 
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entsprochen werden kann, wie es bei der Übergabe der Universitätsinsignien gesche-
hen war [.. .]".32 Das A m t des Reichsprotektors sei aufzufordern, O r t u n d Zeit der 
Übergabe mitzutei len. A m 5. Februar 1940 übergab Vojtíšek dem Vertreter des 
Rektora ts der Deutschen Universi tät , Eduard Cech, die insgesamt sieben Schlüssel 
z u m Archiv im Gebäude der tschechischen juridischen Fakultät . Cech vermerkte: 
„Die Archivräumlichkei ten w u r d e n durch Klebestreifen mit dem Runds tempel d[es] 
K[arls-]U[niversitäts-] Rektora t versiegelt."3 3 

N o c h im Dezember 1939 hatte „Staatspräsident" Emil H á c h a dem Reichsprotek-
tor den Wunsch mitgeteilt, „das Universi tätsarchiv in Prag möge wieder freigegeben 
werden" . 3 4 N e u r a t h übersandte am 9. Apri l 1940 eine deutliche An twor t : Es gelte 
seine Entscheidung v o m 25. N o v e m b e r 1939, die er als „eine für die Zukunf t gültige 
Regelung" betrachte. U n d weiter: 

[Die] Durchführung der Überleitung des Universitätsarchivs in das Eigentum der Deutschen 
Karls-Universität [...] wird demnächst stattfinden. Als sinnvoller und geeigneter Ort, an dem 
das Universitätsarchiv in Zukunft aufzubewahren sein würde, kommt in erster Linie das 
„Carolinum" in Betracht. Ich beabsichtige, das Archiv dort unterbringen zu lassen, sobald die 
Bauarbeiten im Carolinum abgeschlossen und die Voraussetzungen für eine zweckmässige 
Aufbewahrung und Benutzung der Archivalien geschaffen sind. 

Schließlich woll te von N e u r a t h auch die künftigen Benutzermodal i tä ten geregelt 
•wissen. Bergl begann im Frühjahr 1940 mit der Sichtung der Archivbestände, •wor-
aufhin die deutsche Universi tätslei tung Vojtíšek am 14. Mai 1940 aufforderte, die im 
Prager Stadtarchiv verwahr ten U r k u n d e n , Schriften u n d Handschr i f ten zu rückzu -
stellen. Die Organisa t ion oblag wieder Cech, der ein Verzeichnis der Archivalien 
erhielt, un ter denen auch die beiden G r ü n d u n g s u r k u n d e n von 1347/48 u n d die 
Handschr i f ten „Liber decanorum facultatis phi losophicae" 1367-1585 (M 17), in der 
zu 1401/02 Jan H u s als Dekan und z u m 6. Juli sein Todestag eingetragen sind, und 
das „Album seu matricula facultatis juridicae" 1372-1418 (M3) aufgenommen •waren. 
Die Übergabe w u r d e am 24. Mai in den Archivräumen in der Jurist ischen Fakul tät 
vollzogen. 7 

Zu einem U m z u g in das Karo l inum ist es un ter deutscher Besatzung nicht mehr 
gekommen. D a aber das Gebäude der Jurist ischen Fakul tät von der SS genutzt 

Ebenda. 
Ebenda. 
Ebenda. 
Ebenda. 
Ebenda. „Zu gegebener Zeit würde ich mich damit einverstanden erklären, dass das Uni-
versitätsarchiv einer nachweislich ernsthaften Forschung tschechischer Wissenschaftler von 
Fall zu Fall wieder zugänglich gemacht wird. Tschechischen Studenten vermag ich den 
Zutritt zum Archiv jedoch nicht zu gestatten." 
Ebenda. Ein diesbezüglicher Aktenvermerk lautet: „Am 24. Mai wurdefn] die seinerzeit aus 
dem Archiv der Karls-Universität entnommenen und im Archiv der Hauptstadt Prag 
hinterlegten Handschriften, Urkunden und Schriften von Prof. Vojtisek in den Räumen des 
Archivs Prag I, Pariserstrasse 901, in Gegenwart des Archivrat[es] Bergl, des Universitäts-
rates Dr. Kiekebusch, des Dozenten Dr. Blaschka und Dr. Cech übergeben. Die Schlüssel 
des Archivs hat gleichzeitig Dozent Dr. Blaschka übernommen." - Siehe auch NA, ÚRP-
ST, Sign. 109-4-1221. 
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Abb. 5: Anton Blaschka. 

\ 

wurde , musste n die Archivalien ausgelagert werden : Di e Urkundensammlun g un d 
die alten Handschrifte n auf das ca. 50 km Luftlini e westlich von Pra g gelegene 
Schloss Olešn á bei Rakonit z (Rakovník) , die restliche n Akten in Kellerräum e des 
Gebäude s der tschechische n Philosophische n Fakultät , wo im zweiten Stockwer k 
zwei Verwaltungs- un d Nutzerräum e für das Archiv bereitgestell t worde n waren . 
Als dessen Verwalter wurde Anto n Blaschka bestellt . Am 23. Juli 1941 verfügte Rek-
to r Wilhelm Saure die Verwaltungsmodalitäten , die für den spätere n Archivalien -
un d Insignienrau b von Bedeutun g sind: 

Das Universitäts-Archi v gehört zum Rektorat . Die Büroarbeite n des Archives sind deshalb 
nach den allgemein für das Rektora t einschliesslich des Sekretariate s geltenden Grundsätze n 
[...] zu erledigen und durch den Büroleite r Oberinspekto r Schmid t zu beaufsichtigen . [...] Die 
im Archiv tätige Angestellte Dr . Koska habe ich angewiesen, sich in allen Büroangelegenheite n 
mit Oberinspekto r Schmid t ins Benehme n zu setzen, nach dessen Weisungen zu verfahren und 
erforderlichenfall s meine Entscheidun g einzuholen . 

D a Historike r der Deutsche n Universitä t wegen des bevorstehende n Universitäts -
jubiläum s 1948 mit Arbeiten zur Universitätsgeschicht e beschäftigt waren , wurde n 
Archivalien eingesehen , wobei das Prage r „Archiv " gemäß eine r spätere n Äußerun g 
Vojtíšeks in Unordnun g kam . Daz u gesellte sich das Chaos , das die Deutsche n nac h 
dem Abtranspor t der Archivalien im Frühjah r 1945 in den ursprüngliche n Archiv-
räume n hinterlasse n hatten. 39 

3 8 AUK, NUR , Inv.-Nr . 517. 
Vojtíšek, Václav: O archivu university Karlovy a jeho ztrátác h [Übe r das Archiv der Karls-
universitä t und seine Verluste]. In : Archivní časopis 3 (1951) 86-93, hier 88. -  Kučera/Truc: 
Archiv Universit y Karlovy 48 f. (vgl. Anm. 3). 
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III. 
Di e zahlreiche n schriftliche n Zeugniss e de r „buchs täbl ichen " Kämpf e u m die 
Univers i tä te n au s de n 1920er u n d 1930er Jahre n dokumen t i e r e n die (national-)poli -
tisch e Virulen z u n d Sprengkraf t de s damalige n Diskurses . Di e akademische n Senat e 
de r beide n Univers i tä te n u n d führend e tschechisch e u n d sudetendeutsch e His to r ike r 
u n d Jur is te n beteiligte n sich an ihm , ohn e - de r pol i t ische n Eben e vergleichba r -  ein e 
friedlich e Einigun g zu finden. 4 0 Da s P rob l e m w u r d e nich t ausdiskutiert , sonde r n fast 
imme r gewaltsam „gelöst". 4 1 I m Z e n t r u m de r Ause inanderse tzun g stan d un te r ande -
re m die G r ü n d u n g s u r k u n d e Karl s IV. u n d mi t ih r die für da s 14. J ah rhunde r t ana -

in Auswahl tschechisch : Stellungnahm e des akademische n Senat s der Karlsuniversität : N a 
obran u práv české universit y [Zu r Verteidigun g der Recht e der tschechische n Universität] . 
Prah a 1920. -  Novotný,  Václav: Universit a Karlova v minulost i [Di e Karlsuniversitä t in der 
Vergangenheit] . Prah a 1922. -  Ders. u.a. : L'Universit e Charle s IV dan s le passe et dan s le 
present . Pragu e 1923. -  Mendl,  Bedřich : O založen í a podstat ě universit y Karlovy [Übe r die 
Gründun g un d das Wesen der Karlsuniversität] . In : Časopi s archivn í školy 9-10 (1933) 65-
97. -  Vojtíšek, Václav: Universit a Karlova a boj Němc ů prot i universitním u zákon u z roku 
1920 [Di e Karlsuniversitä t un d der Kamp f der Deutsche n gegen das Universitätsgeset z 
von 1920]. Prah a 1932. -  Ders.: Za práva Universit y Karlovy [Fü r das Rech t der Karls-
universität] . Prah a 1934. -  Ders./ 'Domini'Hutter (Red.) : Karolinu m statek národn í (vgl. 
Anm . 17). -  Krčmář, Jan : O pražkýc h universitác h [Übe r die Prage r Universitäten] . Prah a 
1934, auch in französischer , englische r un d deutsche r Sprach e (Di e Prage r Universitäten ) 
erschienen . -  Vaněček: Kapitol y o právníc h dějinác h Universit y Karlovy (vgl. Anm . 7). -
Universita s Carolina . Praga e 1934 (französisch) . -  Deutsch : Verschieden e Stellungnahme n 
des „Akademische n Senat s der Deutsche n Universitä t in Prag", etwa: Di e Entstehun g un d 
Rechtsstellun g der deutsche n Universitä t in Prag . Pra g 1919 ( 1924). -  Werunsky: Da s 
Geset z vom 19. Februa r über das Verhältni s der Prage r Universitäte n un d seine Vor-
geschicht e (vgl. Anm . 12). -  Da s historisch e Rech t der deutsche n Universitä t in Prag . Ein 
Schlusswor t ihre s akademische n Senats . Pra g 1930, mit jeweils einem Gutachte n Wilhelm 
Weizsäckers un d Emi l Werunskys. -  Wostry, Wilhelm : Deutsch e Universitä t Prag . In : 
Doeberl, Michae l /Scheel,  Otto ISchlink , Wilhelm u.a . (Hgg.) : Da s akademisch e Deutsch -
land 1. Di e deutsche n Hochschule n in ihre r Geschichte . Berlin 1930, 349-362, mit versöhn -
lichem Schluss. -  Pfitzner, Josef: Di e geschichtlich e Stellun g der Prage r deutsche n Hoch -
schulen . In : Ders.: Sudetendeutsch e Geschichte . Reichenber g 1937, 84-94. -  Swoboda, 
Ernst : De r Kamp f der sudetendeutsche n Hochschule n um ihre Autonomie . In : Brass, Kur t 
(Hg.) : Unser e Alma Mater . Di e sudetendeutsche n Hochschulen . Böhmisc h Leipa 1938, 18-
26. -  Wostry, Wilhelm : Di e Geschicht e der Prage r Deutsche n Universität . In : Ebenda 53-64. 
-  Weizsäcker,  Wilhelm : Di e karolinisch e Gründungsurkund e der Prage r Universität . In : 
Ebenda 65-70 . -  Pfitzner, Josef: Da s Prage r Universitätsgeset z von 1920 un d der 
Insignienstreit . In : Ebenda 71-79. -  De r noc h in der ČSR erschienen e Sammelban d „Unser e 
Alma Mater " ist inhaltlic h un d äußerlic h bereit s deutlic h nationalsozialistische n Publika -
tione n angepasst . -  Zatschek,  Heinz : Pra g - Di e älteste deutsch e Universität . In : Illustrirt e 
Zeitun g vom 10.8.1939, Nr . 4926, 178 f., 181. -Ders.: Di e Geschicht e der Prage r Univer -
sität . In : Ostland . Halbmonatsschrif t für Ostpoliti k 21 (1940) 70-72. -  Ders.: Di e deutsch e 
Karlsuniversitä t in Pra g in Vergangenhei t un d Gegenwart . In : Böhme n un d Mähre n 2 
(1941) 2, 47-51 . -  Tendenziö s für die deutsch e Seite ist das durc h reichsdeutsch e Initiativ e 
un d unte r Mitarbei t sudetendeutsche r Professore n entstanden e Büchlein : Boyce, Gra y 
C./Dawson,  W. H. : Th e Universit y of Prague . Moder n Problem s of the Germa n Univer -
sity in Czechoslovakia . Londo n 1937. 
Di e geschichtlich e un d rechtsgeschichtlich e wissenschaftlich e Auseinandersetzun g um die 
Universitäte n 1918/2 0 bis circa 1948 wäre eine r ausführliche n Studi e würdig. Einzeln e 
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chronist isch e Frage , die sich z u d e m auf de r Basis de s Urkunden tex t e s gar nich t 
bean twor te n ließ , o b Kar l die Univers i tä t in seine r Eigenschaf t als Köni g v on Böh -
me n vornehml ic h für die (tschechische ) Bevölkerun g Böhmen s als nat ional e „Lan -
desuniversi tät " ode r als römisch-deutsche r Köni g als „Reichsuniversi tä t " gegründe t 
ha t te . 4 2 I m erste n Fal l wäre die Univers i tä t ein e „ tschechische " u n d in letzte r K o n -
sequen z als Ins t i tu t io n eine s tschechische n Staate s u n d de r tschechische n N a t i o n zu 
verstehen , im zwei te n ein e „deu t sche " als Ins t i tu t io n des römisch-deutsche n Reiche s 
u n d seine r Nachfolge r gewesen. I n ihre r vollen Ausprägun g schlösse n sich diese 
Variante n eine r his torische n Veror tun g gegenseiti g kategorisc h aus : Von eine r tsche -
chische n Landesuniversi tä t Karl s IV. im 14. J a h r h u n d e r t führt e de r Weg übe r meis t 
v on de n Deu t sche n verursacht e Brüch e zu r tschechische n Karlsuniversitä t des 
Nat ionals taa t s ČSR . F ü r ein e deutsch e Univers i tä t blieb historisc h kein Platz . Sie 
galt nich t als direkt e Nachfolger i n de r G r ü n d u n g Karl s IV. I n de r zwei te n Variant e 
führt e de r Weg v on eine r Reichsuniversi tä t im römisch-deutsche n Reic h mi t inter -
nat ionale m Charakter , die als a u t o n o m e Ins t i tu t io n v o m Königre ic h B ö h m e n unab -
hängi g war, übe r von de n Tscheche n verursacht e Brüch e zu r Kar l -Ferd inands-Uni -
versitä t de r Habsbu rge rmona rch i e u n d letztlic h zu r Deu t sche n Karls-Universi tä t als 
neue r „Reichsuniversi tä t " im D r i t t e n Reich . H i e r k o n n t e w iede ru m kein Plat z für 
ein e tschechisch e Karlsuniversitä t gefunde n werden . 

Das s die G r ü n d u n g s u r k u n d e Karl s IV. auc h im Mi t t e lpunk t de r 600-Jahr-Feie r 
de r Universi tä t im Apri l 1948 stand , war nu r n o c h die logische Konsequen z de r vor -
angegangene n Dispu te : 

Vers le 7 avril 1948 fut célébré en grand e pomp e le 600 e m e anniversair e de Funiversité . O n lui 
remi t ä cett e occasio n un nouve l exemplair e de la chart ě de fondation , puisqu e l'authentiqu e 
avait disparu avec la parti e la plus précieus e des archives et les plus ancien s insignes, empörte s 
par les nazi s aux dernier s jours de la guerre , et jamais retrouvés . 

Währen d de r Feie r im Vladislav-Saa l de r Prage r Bur g verlas de r Musikwissen -
schaftle r Z d e n ě k Nejed l ý die neue , von Staatspräsiden t Edvar d Bene š beglaubigt e 
G r ü n d u n g s u r k u n d e , in welch e in klassischer Weise de r Text de r U r k u n d e Karl s IV. 
inserier t w o r d e n war. Di e neu e U r k u n d e unters t r ic h nochmal s de n Ansp ruc h de r 
Tscheche n auf die von ih re m Köni g u n d „Vate r des Vater landes " („ote c vlasti") für 
sie gegründet e Universi tä t . 4 4 E r w ä h n u n g fande n zugleic h die U n t e r d r ü c k u n g de r 

Aspekte finden sich in: Havránek  I Pousta (Hgg.) : Dějin y univerzit y Karlovy, Bd. 4 (vgl. 
Anm . 1). -  Misková: Di e Deutsch e (Karls-)Universitä t (vgl. Anm . 11). -  Lemberg (Hg.) : 
Universitäte n in nationale r Konkurren z (vgl. Anm . 11). 
Siehe hierz u die kurze , aber ausgewogene Darstellun g bei Seibt,  Ferdinand : Kar l IV. Ein 
Kaiser in Europ a 1346-1378. Münche n 1978, 179-185, etwa 183: „Di e modern e Frag e nac h 
eine r Universitä t als Reichsinstitu t ist müßig. " — Ähnlic h auch Moraw: Di e Universitä t Pra g 
im Mittelalte r 27 (vgl. Anm . 6). -  Ausführlich Rexroth: Deutsch e Universitätsstiftunge n 55-
107 (vgl. Anm . 6). 
Havránek,  Jan : 1848-1984. L'Universit e ä Pépoqu e du capitalism e et de l'edificatio n du 
socialisme . In : Ders./Petráň,  ]oseí/Skýbová,  Ann a (Hgg.) : Universita s Carolin a 1348-1984. 
Pragu e 1986, 59-77, hier 75. 
„Gerad e weil Kar l IV. die Universitä t als eine Einrichtun g des tschechische n Staate s un d der 
tschechische n Natio n gegründe t hat , ging diese Schöpfun g seiner Han d un d seines Herzen s 
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tschechische n Karlsuniversitä t u n d de r Rau b de r Or ig ina lu rkund e du rc h die D e u t -
schen. 4 5 Gleichzeit i g hat t e Bene š an jene m Ta g anlässlic h de r Feie r seine n letzte n 
öffentliche n Auftri t t . 4 6 

Auc h im Jubi läumsjah r 1998 ware n die ver lorene n U r k u n d e n in de r gro ß ange -
legten neue n Universi tätsgeschicht e selbstverständlic h von zentrale r Bedeutung : I m 
erste n Ban d w u r d e n sie historisc h gewürdigt u n d mi t Abbi ldunge n präsent ier t . 4 7 I m 
vierte n Ban d w u r d e zu r Jubiläumsfeie r v on 1948 - woh l auc h mi t gewisser Gül t ig -
kei t für die Gegenwar t -  vermerkt : 

Ihr e [der Karlsuniversität , K. H. ] Stellun g in der Gesellschaf t wurde begründe t durc h die 
gesamte geschichtlich e Entwicklung , durc h das sittlich e Vorbild eine r Reih e ihre r Repräsen -
tante n in der langen Geschicht e un d nich t zuletz t durc h den böswilligen Angriff des deutsche n 
Faschismu s gegen die tschechisch e Intelligen z mittel s Schließun g der tschechische n Hoch -
schule n im Jah r 1939. Auch dass die Deutsche n vor Kriegsend e die Gründungsurkund e 
Karls IV. vom 7. April 1348, die Genehmigungsurkund e Paps t Clemens ' VI. vom 26. Janua r 
1347 un d eine ganze Reih e wertvoller Archivalien , das Szepte r des Rektor s un d die Szepte r der 
Theologischen , Philosophischen , Juristische n un d Medizinische n Fakultäte n abtransportier t 
haben , empfan d die Gesellschaf t als einen Rau b nationale r Schätze , unte r welche sie die Uni -
versität mit völliger Selbstverständlichkei t einreihte . 

Angesicht s de r anhal tende n nat ionalpol i t ische n Bedeutung , die de n G r ü n d u n g s -
u r k u n d e n u n d de n andere n geraubte n Zimelie n beigemesse n wird , überrasch t es 

die engsten Bindunge n mi t dem tschechische n Bode n un d seinem Volk ein. " De r Text nac h 
der Abbildun g der neue n tschechische n Gründungsurkund e vom 7. April 1948 vor dem 
Titelblat t in: Havránek /Pousta  (Hgg.) : Dějin y univerzit y Karlovy 4 (vgl. Anm . 1). -  Kurz e 
Sequenze n der damal s gefilmten Feie r sind zu sehen in dem TV-Dokumentarfil m „Käme n 
a poznání . 650 let univerzit y Karlovy 1348-1998" [De r Stein un d die Erkenntnis . 650 Jahr e 
Karlsuniversitä t 1348-1998] , Regie Pavel Štingl (1998). Fü r eine Fassun g als VHS-Vide o bin 
ich Ivan Hlaváče k (Praha ) zu Dan k verpflichtet . 
„Di e Karlsuniversitä t sollte mit ihre n Wurzeln herausgerissen , die tschechisch e Bildun g 
vernichte t werden un d das tschechisch e Volk [...] sollte zu eine r Masse der Rechtlose n un d 
Nichtdenkende n erniedrig t werden . Damal s bemächtigte n sich die Deutsche n [...] auch der 
wertvollsten Urkunde n der Karlsuniversität , so auch der Gründungsurkund e Karls IV, [...] 
in der Meinung , dami t der Karlsuniversitä t in Pra g zu schade n un d zu verhindern , dass die 
Wahrhei t ans Lich t komme. " Zit . nach : Havránek /Pousta  (Hgg.) : Dějin y univerzit y Karlovy, 
Bd. 4 (vgl. Anm . 1). 
Siehe Pousta, Zdeněk : Univerzit a Karlova v letech 1947-1953 [Di e Karlsuniversitä t in den 
Jahre n 1947-1953] . In : Havránek!Pousta (Hgg.) : Dějin y univerzit y Karlovy, Bd. 4, 263-
305, hier 284-292 (vgl. Anm . 1). — Diese Zusammenkunf t sollte denkwürdi g werden : Als 
Vertrete r der bürgerliche n Demokrati e hatt e sich Beneš resignier t zurückgezoge n un d die 
Zukunf t gehört e den Staliniste n vom Schlag Nejedlýs , der währen d der Feie r bereit s als 
Ministe r für Erziehung , Kuns t un d Wissenschaft auftrete n konnte . Zu Nejedl ý siehe zuletz t 
Křesťan,  Jiří : Gollov a škola a „hodn ý žák" Zdeně k Nejedl ý [Di e Goll-Schul e un d der 
„brave Schüler " Zdeně k Nejedlý] . In : Jiroušek, Bohumil IBlüml , Josef/ Blumlová, Dagma r 
(Hgg.) : Jarosla v Gol l a jeho žáci [Jarosla v Gol l un d seine Schüler] . České Budějovice 2005, 
451-462 (Jihočesk á univerzit a v Českých Budějovicích , Historick ý ústav, Histori a Cultura e 
VI, Studi a 5) mit der wichtigsten Literatur . 
Svatoš, Michal : Obecn é učen í (1347/48-1419 ) [Da s studiu m generale (1347/48-1419)] . In : 
Ders. (Hg.) : Dějin y univerzit y Karlovy [Geschicht e der Karlsuniversität] , Bd. 1: 1347/48 -
1622. Prah a 1995,27-99 . 
Pousta: Univerzit a Karlova v letech 1947-1953, 284 (vgl. Anm . 46). 
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u m s o mehr , dass de r Archival ienrau b von 1945 bishe r n o c h nich t T h e m a eine r wis-
senschaftliche n U n t e r s u c h u n g war. 4 9 I m Folgende n wird versucht , anhan d bishe r 
unzulängl ic h ode r nich t ausgewertete r Akte n ein e Dars te l lun g de r Vorhabe n u n d de r 
Ereigniss e im Frühjah r 1945 zu leisten , die in Z u s a m m e n h a n g mi t de m Insignien -
u n d Archival ienrau b zu br inge n sind . 

IV. 
Ü b e r die seit 1945 vermisste n Archivalie n liegen seit de r zwische n 1949 u n d 1951 
erfolgte n Inven tu r u n d de m Erscheine n des Inventar s de s Prage r Universi tätsarchiv s 
1961 verlässliche Angabe n vor. 5 0 Da s Raubgu t besteh t au s de n U r k u n d e n Paps t 
C l e m e n s ' I . von 1347 u n d Köni g Karl s IV. v on 1348 (mi t Goldsiegel ) sowie verschie -
denste n Que l le n au s de r Zei t v o m 14. bis z u m 19. J ah rhunde r t , die circ a 375 Inven -
t a r n u m m e r n umfassen , w o z u n o c h nich t inventarisiert e Akte n k o m m e n . Ebenfall s 
verscholle n sind die woh l au s Anlass de r Bildun g de r Kar l -Ferdinands-Univers i tä t 
u m 1654 hergestellte n Insignien : die Zeremonials täb e bzw. Szepte r de s Rektor s 
sowie jeweils de r Theologischen , Jurist ischen , Medizinische n u n d Phi losophische n 
Fakultät , für die teilweise älter e Szepterteil e Verwendun g fande n u n d die ein e Läng e 
v on 114 bis 129 c m aufwiesen . Sie ware n v on erhebl iche m künst ler ische m Wert . 5 1 

So vermerk t Havránek: Univerzit a Karlova , rozmac h a perzekuc e 1918-1945, 58 (vgl. Anm . 
11), nu r kurz , dass die Insignie n un d Archivalien End e April 1945 abtransportier t wurden . 
-  Unte r „Raub " verstehe ich an dieser Stelle das Entferne n der Insignie n un d Archivalien 
von ihre n bisherigen Lagerorte n un d ihre n Abtranspor t unte r sehr gefahrvollen Um -
ständen , siehe unte n Abschnit t VII . 
Siehe Kučera/Truc:  Archiv Universit y Karlovy 50 f. un d die Auflistung 171-179 (vgl. Anm . 
3). -  Sowie bereit s Vojtíšek: O archivu universit y Karlovy 86-91 (vgl. Anm . 39), der die 
Inventu r durchführte . -  Siehe auch kurz Svatoš: Rozsa h a původn í podob a listinnéh o fond u 
23 (vgl. Anm . 3). -  De n Archivbestan d vor 1945 reflektier t Bergel, Josef: Di e Hauptquelle n 
zur Geschicht e der Prage r Karls-Universität . In : Schreiber (Hg.) : Studie n zur Geschicht e 
der Karls-Universitä t 15-38 (vgl. Anm . 6). 
Zu r kunstgeschichtliche n Einordnun g der Prage r Szepte r siehe Paatz,  Walter : Sceptru m 
Universitatis . Di e europäische n Universitätsszepter . Heidelber g 1953, hier 16-19, 41, 54, 
59 f., 68 un d 129 f. (Heidelberge r kunstgeschichtlich e Abhandlunge n N F 2). Hie r Ab-
bildun g der fünf Szepte r Tafel XVII . -  Ders.: Di e akademische n Szepte r un d Stäbe in 
Europa . Systematisch e Untersuchunge n zu ihre r Geschicht e un d Gestalt . Heidelber g 1979, 
211 f. (Corpu s Sceptroru m 2): „Sat z von fünf Szepter n der Universität , um 1654; [...] 
Schäfte . Zwei -  der Juriste n un d der Medizine r -  wahrscheinlic h übernomme n von spät-
gotische n Vorläufern aus dem 15.Jahrhundert : zylindrisch . Di e übrigen balusterförmig . 
Alle fünf hatte n an den Schaftringe n kostbare n Besatz aus Edelsteinen . -  Kopfstücke . Fün f 
verschieden e Varianten , alle ausgezeichne t durc h geistvolle Erfindun g un d Ausführung ; 
auch mit Edelsteine n besetzt . -  Am Rektorenszepte r eine Weltkugel; dara n ein Äquatorial -
ring, profiliert , besetzt mit zwei großen , rosettenartige n Gebilden ; unte r un d übe r der 
Kugel je eine reich durchgebildet e Manschette . Übe r der obere n ein vollrunde r Kruzifix. -
Am Theologenszepte r ein durchsichtige s Gehäus e aus vier radia l angeordnete n schlanken , 
wiederhol t geknickte n Bügeln; darin ein vollrunde r auffliegender Adler. Auf ihre m obere n 
Schnittpunk t Sonnenantlit z im Strahlenkranz . -  Am Juristenszepte r zuunters t eine Vase mit 
einem am Ran d gezahnte n kreisrunde n Deckel ; darübe r eine große Halbkuge l in einem 
durchsichtige n Gehäus e aus einem waagrechte n Rin g un d zwei einande r überkreuzende n 
Halbkreisbügeln . Auf dere n Schnittpunk t eine Kaiserkron e mit einem längsgerichtete n 
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D a z u k o m m e n die Amtske t t e n de s Rektor s u n d eventuel l auc h de r Fakul tä te n au s 
de r Mi t t e des 19. Jah rhunder t s . Seltene r wird vermerkt , dass auc h die neue n sech s 
Szepte r von 1936/3 7 abt ranspor t ie r t w u r d e n . 5 2 I n Pra g sind demnac h n u r die Szepte r 
von 1882/3 , 1888 u n d 1926 verblieben , die bis heut e in Geb rauc h sind. 5 3 

Bügel un d zwei seitliche n Schalen , alles besetzt mit blattartigen , aus dem Kronrei f aufstei-
genden , baroc k stilisierten Ornamenten . Aus dem Kroneninnere n steigen zwei einande r 
überkreuzende , diagona l auseinanderstrebend e Schwerte r auf. Obe n auf dem Längsbügel 
ein Kreuz . — Am Medizinerszepte r zuunters t ein Kelch mit Deckel . Darübe r ein durch -
sichtiges Gehäus e aus zwei einande r überkreuzende n Kreisbügeln , diese belegt mit je einem 
abwärt s weisenden langen gezahnte n Blatt . Dari n eine Grupp e von Rundfigürchen : sitzen -
der Pelikan , der sich die Brust öffnet , um mit seinem Blut dre i Jungtier e zu nähren . Auf dem 
Kreuzungspunk t der Bügel ein Rundfigürchen : der Erzenge l Raphae l in Pilgerkleidung , in 
der Linke n den großen Fisch haltend , mi t dessen Eingeweide n Tobia s zu heilen angewiesen 
wird (nac h Buch Tobia s Kapite l 6). -  Am Szepte r der Philosophe n ein durchsichtige s Ge -
häuse aus zwei Kreisbügeln , die einande r überkreuze n un d mit Edelsteine n besetzt waren . 
Dari n schwebte die Erdkugel , mit eingravierte n Wolkenbändern . Übe r dem Kreuzungs -
punk t der Gehäusebüge l Sonnenantlit z im Strahlenkran z un d darübe r ein fünfzackiger 
Stern . -  Bewertung . Da s Darstellungsprogram m ha t an den hunderte n von akademische n 
Szepter n meine s Wissens keine n einzigen Vorläufer. Es setzt einen Ideato r mit schöpferi -
scher Phantasi e voraus. Diese r bleibt namenlos . Ebens o der Goldschmied ; seine Gestal -
tungskraf t war der des Ideator s kongenial . Di e von ihm verwendete n Werkstoffe waren 
zum Teil sehr kostbar , die von ihm geschaffenen Forme n überau s elegant un d schön , so per -
sönlich , daß sie sich der Charakterisierun g mit Zeitstilbegriffen nahez u entziehen . Mi t die-
ser Prage r Szepterfolg e ist ein einzigartige s Meisterwer k verschollen. " Ebenda auch weite-
re Angaben gemäß Register . -  Siehe auch die Beschreibunge n bei Vorbrodt, Günte r 
W./Vorbrodt,  Ingeburg : Di e akademische n Szepte r un d Stäbe in Europa . 2 Bde. Heidel -
berg 1971, Bd. 1, 207 f., Bd. 2, 2 Abbildungen 325-330 (Corpu s Sceptroru m 1, 1-2). -  Ein e 
ausführlich e tschechisch e Beschreibun g der Szepte r findet sich in: Guth, Karel/Stefan, 
Oldřich /  Vojtíšek, Václav: Starobylos t Karolin a a jeho památk y [Di e Altertümlichkei t des 
Karolinum s un d seine Denkmäler] . In : Domin /  Hutter /Vojtíšek  (Red.) : Karolinu m statek 
národn í 177-200, hier 194-196 (vgl. Anm . 17), mit Abbildun g der fünf Szepte r Tafel XVIII 
un d der einzelne n Szepterbekrönunge n Tafel XIX. -  Herber, Otto : Insignie , medaile , talár y 
univerzit y Karlovy [Di e Insignien , Medaille n un d Talare der Karlsuniversität] . Prah a 
1987,27-37 , mit Abbildungen un d Beschreibunge n in tschechischer , deutsche r un d russischer 
Sprache . Ein e kürzer e Beschreibun g der Szepte r gibt Blaschka,  Anton : Vom Sinn der Prage r 
hohe n Schul e nac h Wort un d Bild ihre r Gründungsurkunden . In : Schreiber (Hg.) : Studie n 
zur Geschicht e der Karls-Universitä t 39-80, hier 42 (vgl. Anm . 6). -  Hüttisch/Hüttisch: 
Zu r Geschicht e der Insignie n der Prage r Universitä t 169 f. un d Abbildungen 171 (vgl. 
Anm . 22). Di e Beschreibunge n differieren teilweise erheblich . -  Abbildunge n der Szepter , 
ihre r Griffe un d ihre r Bekrönunge n sowie der Rektorskett e sind auch zu finden in: Brass 
(Hg.) : Unser e Alma Mate r 80-84 (vgl. Anm . 40). -  Ein e gute Abbildun g der fünf Szepte r 
schließlic h in: Di e deutsch e Karl-Ferdinands-Universitä t 469, Abb. 17 (vgl. Anm . 10). 
Vojtíšek: O archivu universit y Karlovy 91 (vgl. Anm . 39). -  Z u den Szepter n siehe Brass 
(Hg.) : Unser e Alma Mate r 85-87 (vgl. Anm . 40). -  Paatz: Di e akademische n Szepte r 158, 
Nr . 332 (vgl. Anm . 51). -  Vorbrodt/Vorbrodt: Di e akademische n Szepte r 1, 210, Nr . 4; 
2 Abbildungen 340-345 (vgl. Anm . 51). -  Hüttisch/Hüttisch:  Zu r Geschicht e der Insignie n 
der Prage r Universitä t 172-174 un d Abb. 173, 175 un d 177 (vgl. Anm . 22). -  Havránek/ 
Pousta (Hgg.) : Dějin y univerzit y Karlovy 4, Abb. 124, 128, 132, 134, 137 un d 142 (Vgl. 
Anm . 1). -  Ebenda konnt e keine Mitteilun g über das Schicksa l der Szepte r gemach t wer-
den , siehe dazu unte n Abschnit t VI. 
Zu ihne n siehe Paatz: Di e akademische n Szepte r 156, Nr . 275 (vgl. Anm . 51). — Vorbrodt/ 
Vorbrodt: Di e akademische n Szepte r 1, 208 f. Nr . 3; 2 Abbildunge n 331-339 (vgl. Anm . 51). 
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D e r Groß te i l de r ver lorene n Archivalie n ist n ich t m e h r reproduzierbar , w ä h r e n d 

die Schmuckstück e mehrfac h fotografier t u n d abgebilde t w u r d e n . 5 4 Abbi ldunge n 
de r U r k u n d e n C lemens ' VI . u n d Karl s IV. finde n sich in zahlreiche n tschechische n 
wie deutsche n Publ ikat ionen , in seh r gute r Qual i tä t e twa in de n reic h ausgestat tete n 

-  Herber: Insigni e 40-46 mit Abb. (vgl. Anm . 51). -  Havránek  (Hg.) : Dějin y univerzit y 
Karlovy 3, Abbildunge n 79, 96, 99, 108 un d 127 (vgl. Anm . 10). 
Zwei der wertvollsten vermissten Codice s des Archivs (Signature n M 3 un d M 17) hatt e 
Vojtíšek noc h 1939 auf eigene Koste n fotografiere n lassen un d sie somi t für die Nachwel t 
„gerettet" , da er befürchtete , die Deutsche n würde n das Archiv übernehmen . Siehe Vojtí-
šek: O archivu universit y Karlovy 92 (vgl. Anm . 39). -  Etwa auch : Svatoš (Hg.) : Dějin y uni -
verzity Karlovy, Bd. 1, Abb. 45,48,4 9 un d 60 (vgl. Anm . 47). -  Fü r Domin /Hutter/Vojtíšek 
(Red.) : Karolinu m statek národn í (vgl. Anm . 17), wurde n Faksimile s je eines Blatte s jeder 
Handschrif t angefertigt , siehe Tafel IV un d VII . 
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Abb. 7: Szepte r des Rektors . 
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Bände n „Karo l inu m state k n á r o d n í " (Da s Karo l inum , ein Nat iona lgu t , 1934) u n d 
„Unser e Alma M a t e r " (1938) . E i n gestoche n scharfe s Faksimil e v on Karl s U r k u n d e 
•wurd e bereit s 1899, eine s in Or ig inalgröß e 1931 veröffentlicht . Dies e Aufnahme n 
diente n u n d diene n de n seit 1945 erschienene n R e p r o d u k t i o n e n als Vorlage, so etwa 
de r Faksimile-Ausgab e von 1948. 5 7 Ebens o galten bishe r die Abbi ldunge n de r Insi -
gnie n in „Karo l inu m state k n á r o d n í " u n d „Unser e Alm a M a t e r " als best e R e p r o d u k -

Dominl'Hutter/Vojtíšek  (Red.) : Karolinu m statek národní , Tafel I un d I I (vgl. Anm . 17). -
Wie auch in Brass (Hg.) : Unser e Alma Mate r 66 f. (vgl. Anm . 40). -  Di e Aufnahme n beider 
Urkunde n sind jeweils nich t identisch . Letztere s Werk zeigt die Urkund e Karls in einem 
schlechtere n Zustan d als das erste . Beide Abbildunge n dieser Urkund e zeigen sie ohn e das 
abgetrennt e Goldsiegel , das auf manche n Abbildungen , auch gleichzeiti g mit der recto - un d 
verso-Seite , per Fotomontag e hinzugefüg t wurde , so etwa in Vojtíšek (Hg.) : Universit a 
Karlova v Praz e 1348-1948. Čtyř i dokument y z dob y počátk u (vgl. Anm . 7). -  Svatoš (Hg.) : 
Dějin y univerzit y Karlovy, Bd. 1, Abb. 9. (vgl. Anm . 47). -  Ebenda zeigt Abb. 1 die noc h 
vorhanden e Urkund e Karl s mi t Wachssiegel. -  Wolfram von Wolmar: Pra g un d das Reich , 
zwischen 32 un d 33 (vgl. Anm . 8), bringt ein gutes farbiges, jedoch retuschierte s Faksimil e 
der vermissten Urkund e Karls (ohn e Siegel). 
Di e deutsch e Karl-Ferdinands-Universität , Abb. 1 (Titelbild ) (vgl. Anm . 10), an der gut die 
Schäde n an der Urkund e (ohn e Siegel) erkennba r sind. -  Placht, Oto/ Friedrich, Gusta v 
(Hgg.) : Zakládac í listina universit y Karlovy v Praz e -  La chart ě de fondatio n de l'univer -
sité Charle s de Prague . Prah a 1931, mit dem Urkundentex t in lateinischer , französischer , 
tschechische r un d deutsche r Sprache . 
Vojtíšek: (Hg.) : Universit a Karlova v Praz e 1348-1948. Čtyř i dokument y z dob y počátku , 
mi t den Urkundentexte n in lateinische r un d tschechische r Sprach e (vgl. Anm . 7). 
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Abb. 8: Szepter der Philosophischen 
Fakultät. 

Abb. 9: Szepter der Medizinischen 
Fakultät. 

Abb. 10: Szepter der Juristischen 
Fakultät. 

Abb. 11: Szepter der Theologischen 
Fakultät. 
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tionsgrundlage. 58 D a mittlerweil e vor 1945 hergestellt e Hochglanzabzüg e aufgefun-
den wurden , die für Reproduktione n weitaus geeignete r sind, könne n zumindes t die 
fünf historische n Szepte r un d ihre einzelne n Bekrönunge n in guter Qualitä t wieder-
gegeben werden. 59 

Es stellt sich auch die Frage , welchen Zwecke n den „Räubern " das abtranspor -
tiert e Archivmateria l -  von den nationalpolitisc h aufgeladene n un d repräsentative n 
Stücke n abgesehen - hätt e diene n können . Es umfasste die gesamte Universitäts -
geschicht e bis ins 19. Jahrhunder t un d enthiel t Akten der Theologischen , Philoso -
phischen , Juristische n un d Medizinische n Fakultäten , dazu Druckwerke , unte r 
andere m Universitäts - un d Fakultätsgeschichte n un d Quellensammlungen . Das s 
hinte r dieser Zusammenstellun g der Wunsch stand , Materia l für die geplant e Uni -
versitätsgeschicht e zum 1948er Jubiläu m für die Deutsche n zu „retten" , kan n ange-
nomme n werden . In dieses Unternehme n war auch Hein z Zatsche k involviert , der 
im Jubiläumsjah r 1948 als Rekto r amtiere n sollte. Möglicherweis e gestaltet e sich die 
Auswahl aber auch einfacher : Da s Ziel könnt e gewesen sein, das gesamte Archiv 
abtransportiere n zu lassen, was sich aus Mange l an Transportmittel n nich t verwirk-
lichen ließ, so dass -  in einer gewissen Eile -  „nur " die wichtigsten Materialie n ver-
pack t wurden . Auch so wurde immerhi n meh r als ein Dritte l des historische n Uni -
versitätsarchiv s entwendet. 60 

V. 

Zu m Verwalter des Universitätsarchiv s in der Nachfolg e Anto n Blaschkas ernannt e 
Rekto r Alfred Buntr u zum 1. August 1943 Hein z Zatschek. 61 Am 29. Novembe r 
1943 berief Rekto r Friedric h Klausin g diesen in den akademische n Senat. 62 Beide 
Funktione n übt e Zatsche k bis zum Ma i 1945 aus. Somi t war der Universitätsarchiva r 
Zatsche k Mitglied in zwei entscheidende n Gremie n der Universität . Dere n Leitun g 
bestan d seit dem Januar/Februa r 1945 aus Rekto r Kur t Albrecht , Prorekto r Viktor 
Den k un d den Dekane n Wilhelm Weizsäcker (Recht) , Hans-Joachi m Beyer (Philo -
sophie) , Wilhelm Dieß l (Theologie) , Eugen Baman n (Naturwissenschaften ) un d 
Maximilia n Watzka (Medizin) , ihre n Stellvertreter n un d den weiteren Senatsmitglie -

Siehe Anm. 51. -  Weniger verbreitet e Aufnahme n der Szepterbekrönunge n sowie der 
Ehrenkette n bei Wolfram von Wolmar: Prag und das Reich , unpaginierte r Abbildungsteil 
(vgl. Anm. 8). -  Alle drei Prager Szeptersätz e sind am besten zu vergleichen bei Vorbrodt/ 
Vorbrodt: Die akademische n Szepter 2, Abb. 325-345 (vgl. Anm. 51). 
Siehe die Abbildungen in diesem Beitrag. Sie sind identisc h mit den Abbildungen in: 
Domin/Hutter /Vojtíšek  (Red.) : Karolinu m statek národní , Tafel XVIII und XIX (vgl. Anm. 
17). -  Auch in: Brass (Hg.) : Unser e Alma Mate r 82-84 (Szepterbekrönungen ) (vgl. Anm. 
40). 
Kučera/Truc:  Archiv Universit y Karlovy 50 f. (vgl. Anm. 3). 
Siehe Archiv Akademie věd České republiky [Archiv der Akademie der Wissenschaften der 
Tschechische n Republik] , (Praha , AAVČR), osobní fond Hein z Zatsche k [Persönliche r 
Fond s Hein z Zatschek ] (Of HeZ) , Inv.-Nr . 511. -  AUK, Německ á Univerzita , filozofická 
fakulta [Deutsch e Universität , Philosophisch e Fakultät ] (NUFF ) Inv.-Nr . 541, Sign. PI/1 4 
Personalakt e Hein z Zatsche k (PA HeZ) . -  Zatsche k hatt e zwischenzeitlic h 1941/42 drei 
Semester in Wien gelehrt, zu ihm siehe ausführlich Hruza: Hein z Zatsche k (vgl. Anm. 1). 
AUK, NUR , Inv.-Nr . 244. Zatsche k hat zunächs t seit August 1944 vertretungsweise und 
seit dem 24.11.1944 als ordentliche s Mitglied des akademische n Senats amtiert . 
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Abb. 12: Hein z Zatschek . 

d e m H e r w i g H a m p e r l , Alfred Bun t ru , Kar l T h u m s (Dozen tenbunds führe r ) u n d 
E r n s t N i t t n e r (S tuden t en füh re r ) . 6 Wegen de r Kriegslage w u r d e n auc h im 
Pro t ek to ra t so genannt e „ A R L Z - M a ß n a h m e n " getroffen , d .h . Vorkehrunge n z u r 
„Auflockerung , R ä u m u n g , L ä h m u n g u n d Z e r s t ö r u n g " von G ü t e r n , die d e m Gegne r 
nich t in die H ä n d e fallen sollten. 6 Dabe i k o n n t e es F r a n k im N o v e m b e r 1944 durch -
setzen , dass dere n Vorberei tun g u n d D u r c h f ü h r u n g im zivilen Bereic h ih m (un d im 
mi l i t ä r i sche n Bere ic h G e n e r a l Rudo l f Toussa in t ) un te r s t e l l t w u r d e n . 6 5 A m 
14. D e z e m b e r fan d u n t e r Frank s Vorsitz die entscheidend e Besprechun g zu de n 
Vorbe re i t unge n de r A R L Z - M a ß n a h m e n stat t , di e „ z u r V e r m e i d u n g eine r 
Räumungspan i k u n d F luchtpsychos e als geheim e Reichssach e zu b e h a n d e l n " 6 6 

waren . Di e für die Vorberei tun g u n d die Ausführun g in eine r bes t immte n Regio n 
zus tändige n Amts t räge r ha t te n bis z u m 15. Janua r 1945 eine n vorläufigen Pla n auf-
zustellen . 

A m 9. Februa r 1945 ließ F ran k „Richtl inie n für de n Fal l v on F e i n d b e d r o h u n g " an 
die betroffene n Behörde n u n d Ins t i tu t ione n ergehen , so auc h an de n „Kura to r de r 

Misková: Di e Deutsch e (Karls-)Universitä t 216 (vgl. Anm . 11). -  Siehe auch : AUK , NUR , 
Inv.-Nr . 244 un d 256. 
ARLZ-Maßnahme n gehörte n zu dem Vorhabe n der Deutschen , den vorrückende n Alliier-
ten „verbrannt e Erde " zu hinterlassen , was mit dem systematische n Vorgehen „Auflocke -
rung" , „Räumung" , „Lähmung " un d „Zerstörung " erreich t werden sollte un d sich vor 
allem auf militärisc h un d ökonomisc h relevant e Faktore n bezog. Siehe grundlegen d Sládek, 
Oldřich : Spálen á země [Verbrannt e Erde] . Prah a 1980, 57-67, 110-144. -  Zuletz t Gebhart, 
]an/Kuklík,  Jan : Velké dějiny zemí korun y České [Groß e Geschicht e der Böhmische n 
Länder] , XV.b 1938-1945. Praha , Litomyš l 2007, 507-509. -  Einige Dokument e druck t 
Celovsky: Germanisierun g un d Genozi d 405, 408 f., 411, 415 (vgl. Anm . 29). 
NA , Německ é státn í ministerstv o pr o Čech y a Morav u [Deutsche s Staatsministeriu m für 
Böhme n un d Mähren ] (NSM) , Sign. 110-3-25 . 
NA , NSM , Sign. 110-3-67 . -Sládek:  Spálen á země 63-66 (vgl. Anm . 64). 
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deutsche n wissenschaftliche n Hochschule n Prag", Gusta v Ehrlicher , aber nich t an 
den Prage r Universitätsrektor , un d kündigt e als dere n Punk t 11 die Bekanntgab e der 
„im innerdienstliche n Betrie b der zivilen Verwaltun g durchzuführende n Massnah -
men zur Auflockerung , Räumung , Lähmun g un d Zerstörung " für die nächst e Zei t 
an. 67 Folgerichti g ordnet e Fran k am 22. Februa r die genau dargestellt e Ausführun g 
der ARLZ-Maßnahme n an, 68 die sich auf alle Gegenständ e erstreckten , 

deren Verlust für die Verwaltung oder die Verteidigung des Reiche s von erhebliche m Nachtei l 
oder deren Besitz für den Fein d von Vorteil sein könnte . [Die ] ab sofort möglichst unauffällig 
[durchzuführende ] Auflockerun g [umfasste] Gegenstände , die zur laufenden Amtsführun g 
[...] nich t unbeding t benötig t werden [...] und daher bereits jetzt in möglichst unauffälliger 
Weise an einen andere n Ort verbrach t werden können. 

Wegen späte r zu befürchtende n Mangel s an Transportmittel n sei „weitestgehen d 
aufzulockern" . Von jeder betroffene n Dienststell e war nac h einem vorgegebenen 
Muste r „umgehen d ein ARLZ-Pla n aufzustellen" , aus dem deutlic h hervorzugehe n 
habe , was wer wann un d wie wohin zu transportiere n gedenke. 70 

Mitgeteil t wurde n auch Verpackungsrichtlinien : Ein „Verzeichni s [des Inhalts ] ist 
in jeder Verpackun g obenau f zu legen" un d diese von auße n mit „de r Bezeichnun g 
der Behörde , der das Auflockerungsgu t gehört , [un d einer ] schlagwortartige n Be-
zeichnun g des Inhalts " zu versehen . Bis auf „genehmigt e Abweichungen " seien die 
Auflockerungsgüte r „in die Auffangbezirke Klatta u [Klatovy] un d Taus [Domaž -
lice] zu verbringen" , dor t -  gemäß ihre r Herkunf t festgelegt -  nac h „Schlo ß Unter -
Lukawit z in Unter-Lukawit z [Doln í Lukavice] , Schlo ß Ellischa u in Ellischa u [Nal -
žovy] ode r Schlo ß Luscha n in Luscha n [Lužany]" , alle „Bez . Klattau" , ode r zum 
„Bezirkshauptman n - Reichsauftragsverwaltun g in Taus " ode r nac h „Schlo ß Kaut h 
in Kaut h [Kou t na Šumavě] , Bez. Taus". Nebe n Angaben zur Räumun g un d 
Lähmun g wurde in dem Ausführungsbefeh l auch die „Zerstörun g von Gegen -
stände^] , die nich t meh r rückgeführ t werden können , dem Feind e jedoch unte r kei-
nen Umstände n in die Han d fallen dürfen" , angeordnet. 7 Di e von den zuständige n 
Amtsträger n ausgearbeitete n ARLZ-Plän e musste n dem Staatsministeriu m zur 
Genehmigun g vorgelegt •werden. 7 ARLZ-Maßnahme n für Frank s eigenes Staats -
ministeriu m wurde n am l.Mär z ausgelöst, wobei die „Auflockerungsgüter " eben -
falls zur „Auffangstelle im Bezirk Klatta u [Klatovy] " transportier t werden sollten. 7 

Im ausführliche n „ARLZ-Pla n für die Zentralverwaltung " vom 14. Mär z wurde als 
Zielor t der Last-  un d Personenwagentransport e „Schlo ß Teinitze l [Týnec ] bei 
Klattau " angegeben. 74 

NA, NSM , Sign. 110-3-62 und -95. -  Zu Ehrliche r siehe die relevanten Stellen in Heiber, 
Helmut : Universitä t unter m Hakenkreu z IL Die Kapitulatio n der Hohe n Schulen . 2 Bde. 
Münche n 1992/94. -  Misková: Die Deutsch e (Karls-)Universitä t (vgl. Anm. 11). 

6 8 NA, NSM , Sign. 110-3-95 . 
Ebenda. 
Ebenda. 
Ebenda. 
NA, NSM , Sign. 110-3-70 , mit dem Ansuchen um Genehmigun g des ARLZ-Plane s der 
deutsche n „Zentralverwaltung " vom 14.03.1945. 

7 3 NA, NSM , Sign. 110-3-67 . 
7 4 NA, NSM , Sign. 110-3-70 . 
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Abb. 13: Nennun g des Archivs, der Insignien und Siegel der „Karls-Universitä t Prag" 
im geheimen „Grundplan " der ARLZ-Maßnahmen . 

Erhalte n ha t sich der „Grundplan " der ARLZ-Maßnahme n für die andere n be-
troffene n Behörde n un d Institutionen. 75 Hie r wurde n als zweiter Punk t der Reichs -
verwaltun g die Karls-Universitä t Pra g un d die Technische n Hochschule n Pra g un d 
Brun n angeführ t un d jeweils in a) Verwaltung, b) Forschun g un d c) Studenten -
führun g unterteilt . Als dritte r Punk t wurde unte r a) das „Archi v (Prag ) einschl . 
Insignie n u. Siegel" vermerkt ! Sie sollten mit der Bahn nac h Pommersfelde n bei 
Bamber g gebrach t werden . Beim Zielor t wurde zusätzlic h angegeben : „Reichs -
institu t Berlin bereit s dorthi n verlegt". Di e ab sofort einzuleitend e Vorbereitun g 
un d Durchführun g der „Auflockerung " oblag dem Kurato r un d wurde durc h den 
Erlass vom 22. Februa r „ausgelöst" . In gleicher Weise war der Kurato r „nac h beson -
dere m Plan " für den Transpor t „wichtige r Apparate , Instrumente , Zeichnunge n u. 
Vorgänge" der Institut e unte r b) zuständig , der mit LK W ode r Fuhrwerke n zu be-
werkstelligen •wa r un d „für 7 kriegswichtige Institut e voraussichtlic h Gmunden " in 
Oberösterreic h als Zielor t hatte . De s Weitere n wurde n in dem Plan nu r noc h zwei 
ander e Zielort e genannt : Falkenstei n (Vogtland ) bei Justi z (Reichsverwaltung ) un d 
das übrige Reichsgebie t beim Vermögensam t der Finanz-Reichsverwaltung . Schließ -

In der Anordnun g vom 22.02.1945 wird ein als Anlage beigefügter „Grundplan " erwähnt . 
Ob damit der im Folgende n diskutiert e Grundpla n gemeint war, ist fraglich, da in diesem 
Angaben zur Universitä t enthalte n sind, die erst Mitt e März feststanden . Vermutlich han-
delte es sich beim „Grundplan " vom 22.02.1945 um einen auszufüllende n Rahmenplan , der 
in den vorliegenden „Grundplan " mündete . 

http://lLl.lt
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lieh finden sich in dem Plan die Reinhard-Heydrich-Stiftun g un d die Deutsch e 
Akademi e der Wissenschaften , dere n ebenfalls am 22. Februa r ausgelöste „Auf-
lockerung " ohn e Angabe eines Zielorte s dem Leite r der Reichsauftragsverwaltun g 
oblag. 76 

Fü r eine Geschicht e des Archivalien - un d Insignienraube s ist insbesonder e nac h 
den Mechanisme n un d Geschehnisse n zu fragen, die zur oben skizzierten Be-
rücksichtigun g der Universitä t im ARLZ-Pla n geführt haben . Di e mit „A" bezeich -
net e „Auflockerung" , unte r der die Verteilun g wertvoller Güte r auf verschieden e 
Ort e verstande n wurde , anstat t diese konzentrier t an einem Or t aufzubewahren , 
setzte die Leitun g der Deutsche n Universitä t entsprechen d Frank s Erlass vom 
22. Februa r um , wobei Kurato r Ehrliche r die führend e Rolle zukomme n sollte. Mi t 
der geplante n Ausführun g der ARLZ-Maßnahme n könnt e ein Schreibe n zusam -
menhängen , das Ehrliche r am 17. Februa r in Pra g an die „Herre n Professore n un d 
Dozente n der Deutsche n wissenschaftliche n Hochschule n in Prag " gerichte t hatte : 
Unte r dem Vermer k „Eilt! " ersucht e er sie, „in den nächste n Tagen von einem 
Schriftstüc k besonder s vertrauliche n Inhalt s in seiner Dienststell e [...] persönlic h 
Kenntni s zu nehmen". 7 7 Beglaubigt wurde das Schreibe n von Ehrlicher s Amtsge-
hilfen Josef Geliert . 

Di e Auslösung der ARLZ-Maßnahme n führt e zunächs t zu einem Kompetenz -
gerangel. Di e Rektore n der Deutsche n un d der Technische n Universitä t in Pra g 
Albrech t un d Buntr u fühlte n sich durc h Ehrlicher s Leitungsfunktio n zurückgestell t 
un d dränge n auf eine Klärun g ihre r Stellung . Im diesbezügliche n Schriftverkeh r vom 
8. Mär z wurde auch vermerkt , dass sowohl der Kurato r als auch die Rektore n „be i 
der Vorbereitun g des Erlasses über die ARLZ-Maßnahmen " eingebunde n waren 
un d „di e bereit s seit einiger Zei t im Gang e befindliche n Auslagerungen von Hoch -
schulgu t ebenfalls von Kurato r Dr . Ehrliche r geplan t un d durchgeführ t worde n ist" 
[sie!].78 

Da s entsprac h letztlic h den Tatsachen : Vermutlic h End e Februa r ode r Anfang 
Mär z 1945 hatt e ma n beschlossen , ausgesucht e Beständ e des Universitätsarchiv s 
auszulagern. 7 Di e Archivalien •wurde n in genau bezeichnet e Kisten verpack t -  jedes 

NA, NSM , Sign. 110-3-95 . -  Zwei Seiten sind abgebildet bei Sládek: Spálená země (Ab-
bildungstei l ohn e Paginierung ) (vgl. Anm. 64). 
AUK, NUFF , Inv.-Nr . 495. Es handel t sich um eine Erfassung des Personalstandes , die auf 
den leeren Rückseite n zweier vervielfältigter Briefe vorgenomme n wurde, einer davon ist 
Ehrlicher s Schreiben . 
NA, NSM , Sign. 110-3-69 . Am 27.03.1945 wurde vermerkt : „ARLZ-Maßnahme n laufen 
im Bereich der Hochschule n ungestör t [•••]" • 
Ein offizieller schriftliche r Beschluss hierzu ist derzeit nich t bekannt . Allerdings liefen be-
reits verschieden e Evakuierungsmaßnahme n an. In einem Schreibe n vom 15.01.1945 infor-
miert e der Deka n der Philosophische n Fakultä t Han s Joachi m Beyer die Lehrende n über 
Angelegenheite n laufende r und künftiger Dissertationen , u. a. „bitt e ich, darauf zu achten , 
dass nur solche Theme n vergeben werden, die mit den in Prag verfügbaren Bücher n und 
sonstigen Materialie n zu bearbeite n sind. Es ist dabei zu beachten , dass die Evakuierun g der 
Universitäts - und Landesbibliothe k in Zukunf t auch die Bestände erfassen wird, die für die 
Lehrstühl e der Philosophische n Fakultä t wichtig sind. Die Erfahrunge n an zahlreiche n 
Hochschulen , insbesonder e auch in Brunn , haben gelehrt, dass der Gesichtspunk t der 
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Abb. 14: Theodo r Mayer . 

Ins t i tu t u n d jede Dienststell e besaß ein eigene s Sigel -  u n d ein maschinenschriftl iche s 
Inventarverzeichni s erstellt. 8 0 Erfasst w u r d e n darin : 1) 25 Kiste n un te r de r Bezeich -
n u n g Kist e N r . I A 1 bis Kist e N r . X XV A 25 (A =  Archiv ) mi t d e m Archivgut . 8 1 

2) Kist e U R 1 u n d Kist e U R 2 ( U R =  Universi tä t Rektora t ) mi t d e m Inhalt : die fünf 
his tor ische n Szepte r u n d die sech s Szepte r v on 1936/37 , die Rektorske t t e u n d wei-
ter e Gegens tände , so Typar e u n d Plaket te n (Kist e U R 1); zwei Schreibmaschinen , 
verschieden e Verzeichniss e u n d da s (obe n zitierte ) Buc h „Unser e Alma M a t e r " von 
1938 (Kist e U R 2) . 3) Vier v o m Kura to r de r deutsche n wissenschaftliche n H o c h -
schule n verpackt e Kiste n mi t de r Aufschrift K U 1 bis K U 4 ( K U =  Kura tor ) , die 
Schreibmaschinen , amtl ich e Verzeichnisse , Gesetzesblät te r usw. enthiel ten . Di e bei-
de n au s Olešn á weggebrachte n G r ü n d u n g s u r k u n d e n w u r d e n gemä ß d e m Verzeich -

Bergun g auch in Pra g in den Mittelpunk t zu rücke n ist. Mi t einem auswärtigen Leihverkeh r 
ist in Zukunf t nich t meh r zu rechnen. " AAVČR, Of HeZ , Inv.-Nr . 584. -  Zu einigen Detail s 
der Evakuierun g im Frühjah r 1945 siehe die Aussage des beteiligten Alfred Tomsa , Anhan g 
Nr . 9. 
Da s Inventarverzeichni s unte r der Kopfzeil e „Archi v der Deutsche n Karls-Universitä t Pra g 
I. , Mozartplat z 2" existiert im AUK , Mapp e Insignie n (siehe Anm . 112), in eine r originale n 
deutsche n Fassun g mit Durchschla g un d als später e Abschrift (opis) . Diese n Texten folgen 
die an dieser Stelle gemachte n Angaben . Währen d im „Original " die Kisten A1-A25 ver-
zeichne t sind, müssen dem Kopiste n noc h weitere Blätte r vorgelegen haben , auf dene n die 
restliche n Kisten verzeichne t waren , da seine Abschrift übe r das „Original " hinausgeht . 
Da s Verzeichni s gelangte späte r Vojtíšek in die Hände , den n er gibt es unte r Angabe der ein-
zelne n Kisten un d ihre s Inhalte s wieder, siehe Vojtíšek: O archivu universit y Karlovy 88-91 
(vgl. Anm . 39). Es wurde auch bei der Such e nac h den vermissten Gegenstände n in der 
Nachkriegszei t verwendet . 
Im „Original " ist die Bezeichnun g A 1 (usw.) imme r von Han d zum maschinenschriftliche n 
Vermer k Kiste Nr . I (usw.) nachgetragen . 
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nis in der Kiste N r . II A 2, die Handschr i f t M 3 in der Kiste Nr . IV A 4 und die 
Handschrif t M 17 schließlich in der Kiste Nr . VI A 6 verpackt. 4) „Eigentum des 
Kura tors Ehrl icher", das aus verschiedener Verwaltungsli teratur bestand u n d ver-
mutl ich in einer Kiste K U 1/6 verstaut wurde. 8 2 Zu welchem genauen Ze i tpunkt die 
einzelnen Kisten gepackt wurden , ist aus dem Inventarverzeichnis nicht zu erken-
nen. 

Im Archiv oblag die Organisa t ion des Un te rnehmens Zatschek, der sich am 
3. März mit einem Brief vertraulich an den ihm gut bekannten T h e o d o r Mayer, 
Präsident des Reichsinsti tuts für ältere deutsche Geschichtskunde, M o n u m e n t a Ger -
maniae Histor ica ( M G H ) , wandte . 8 3 Mayer residierte auf Schloss Weißenstein bei 
Pommersfelden, woh in er von Berlin aus die M G H - B i b l i o t h e k u n d weiteres Mate -
rial hatte verfrachten lassen. Auch im N a m e n des Rektors Kur t Albrecht t rug Zat-
schek die Bitte vor, „ob es möglich wäre, die zu bergenden Bestände nach P o m -
mersfelden zu schaffen".84 Die Vorberei tungen in Prag waren schon so weit fortge-
schritten, dass er genaue Angaben z u m Transpor tgut machen konnte , die dem oben 
angeführten Inventarverzeichnis entsprechen; Es handle sich u m „25 Kisten im 
Forma t 48 x 68 x 50 mit Archivalien u n d u m 1-2 Kisten mit anderem Inhalt",8 5 also 
die 25 Kisten A 1 bis A 25 und die zwei Kisten U R 1 u n d U R 2. A m 5. März trat der 
Ausschuss der Prager Phi losophischen Fakul tät zu einer Sitzung zusammen. 8 6 Als 
zweiter Verhandlungspunkt w u r d e vermerkt : 

Der Dekan Prof. Dr. Hans Joachim Beyer berichtet über die vom Deutschen Staatsminister 
angeordneten ARLZ-Maßnahmen und bespricht in Beratung mit dem Fakultätsausschusse 
deren Durchführung im einzelnen. Für Z-Aufgaben werden die Herren Beyer, Günther, März 
und Müller bestimmt. 

Anwesend bei der Sitzung waren: Willi Czajka, Alois Gotsmich , H an s Günther , 
Josef Hanika , Rudolf Hipp ius , T h e o d o r Hopfner , Wilhelm Hü t t l , Josef März , Karl 
Valentin Müller, Erns t O t t o , Arnulf Perger, Gus tav Pirchan, Erhard Preißig, Eugen 
Rippl , Adolf Rotter, E d m u n d Schneeweis, Viktor Stegemann, Erich Trunz, E d m u n d 

AUK, Mappe Insignien. Der Text ist nur als Abschrift überliefert (vgl. Anm. 80). 
Siehe Anhang Nr. 1. Zu Mayer siehe jetzt Maurer, Helmut: Theodor Mayer (1883-1972). 
Sein Wirken vornehmlich während der Zeit des Nationalsozialismus. In: Hruza (Hg.): 
Österreichische Historiker 1900-1945, 493-530 (vgl. Anm. 1). 
Ebenda. 
Ebenda. 
Siehe die „Verhandlungsschrift der Sitzung des Fakultätsausschusses der Philosophischen 
Fakultät der Deutschen Karls-Universität Prag" vom 05.03.1945. AUK, NUFF, Inv.-Nr. 
897. 
Zu Beyer, SS-Hauptsturmführer, siehe Roth, Karl Heinz: Heydrichs Professor. Historio-
graphie des „Volkstums" und der Massenvernichtungen. Der Fall Hans Joachim Beyer. In: 
Schattier, Peter (Hg.): Geschichtsschreibung als Legitimationswissenschaft 1918-1945. 
Frankfurt/Main 1997, 262-342. -Wie auch die Angaben bei Misková: Die Deutsche (Karls-) 
Universität (vgl. Anm. 11). 
Seit August 1943 amtierte Karl Hermann Frank, zuvor Staatssekretär, als Staatsminister im 
Protektorat. 
„Verhandlungsschrift der Sitzung des Fakultätsausschusses der Philosophischen Fakultät 
der Deutschen Karls-Universität Prag" vom 05.03.1945. AUK, NUFF, Inv.-Nr. 897 V. 
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Weigand , E d u a r d Winter , Wilhel m Wostry , H e i n z Zatsche k u n d Lo tha r Z o t z . En t -
schuldig t ware n Gus ta v Becking , B run o Saurbier , Jose f Pfitzne r u n d Erns t Schwarz . 

D e n Brief Zatschek s erhiel t Maye r mi t Verspätun g u n d beantwor te t e ih n erst a m 
15. März . Mayer , de r durchau s eine n gewissen A n s t o ß zu de m Bergungsvorhabe n 
gegeben habe n k ö n n t e , 9 0 teilt e u n t e r andere m mit : 

Di e 25 un d 2 Kisten kan n ich noc h unterbringen , nich t im Schlo ß selbst, sonder n im Meierho f 
Oberköst , [...] wo die Bibliothe k des d(eu)t(schen ) hist(orischen ) Institut s in Ro m lagert. Dor t 
habe ich scho n run d 580 Kisten , da könne n noc h 27 dazu kommen . [...] Sagen Sie also dem 
Rektor , daß ich die Kisten unterbringe n kann , daß ich aber bitte , diese Tatsach e un d die allfäl-
lige Übersendun g geheim zu halten . [...] Bitte bezeichne n Sie die Kisten mit Nummer n un d 
mache n Sie ein Verzeichni s des Inhalt s der einzelne n Kisten . 

D e r Ze i tpunk t diese r Zusag e Mayer s gibt eine n Hinweis , w a n n de r obe n ange -
führt e „ G r u n d p l a n " de r A R L Z - M a ß n a h m e n spätesten s ents tande n sein dürfte , da in 
i h m Pommersfe lde n als Bergungsor t v o r k o m m t . 

Zatsche k an twor te t e Maye r a m 24. März , e ine m Samstag , u n d erläutert e die wei-
tere n Prage r Pläne : 

Auch ohn e Ihr e genauere n Angaben über den Bergungsor t waren wir der Meinung , dass ein 
Bahntranspor t eine unsicher e Angelegenhei t ist. [...] Ic h habe dahe r mit dem Amt des Kurator s 
Verhandlunge n wegen eines Transporte s mit LK W aufgenomme n un d den Bescheid erhalten , 
dass die SS bei Fahrte n ins Reic h jeweils etlich e Kisten mitnehme n würde . In der kommende n 
Woch e soll dami t begonne n werden . 

D e r Plan , die Kiste n pe r L K W zu t ranspor t ieren , hat t e angesicht s de r absolute n 
Luftüberlegenhei t de r Alliierten u n d de n ständige n Tieffliegerangriffen freilich eben -
falls als höchs t riskant  zu gelten . De s Weitere n musst e Zatsche k Maye r eröffnen , 
dass die Phi losophisch e Fakul tä t übe r da s Bergungsvorhabe n bereit s informier t sei, 
da D e k a n Beyer „ueberflüssigerweise " dieses im P l e n u m [am 5. März ] zu r Diskus -
sion gestellt hat te , mi t de r Folge , dass dre i H e r r e n ebenfall s Materia l mi t d e m ge-
p lan te n Transpor t wegschaffen lassen woll ten . U n t e r ihne n befande n sich de r Alt-
phi lolog e T h e o d o r Hopfner , de r ein im Auftra g de s Amte s Rosenber g verfasstes 
zweibändige s Manusk r ip t übe r die J u d e n in Deutsch lan d „ re t t en " woll te , u n d Joa -
chi m P r o c h n o , de r 400 U r k u n d e n vermut l ic h de r Přemysl idenzei t un te r persön -
liche r Aufsicht abt ranspor t ie re n •wollte . 4 

Maye r hatt e Zatsche k gegenüber in einem Brief vom 28.10.1944 zu eine r Passage eines 
bestimmte n Manuskript s geäußert : „D a möcht e ich übrigen s auch noc h die Frag e aufwer-
fen, ob es sich nich t empfehle n würde , Fotokopie n un d sonstige einmalig e un d besonder s 
wertvolle wissenschaftlich e Apparat e hierhe r zu schaffen un d sie nötigenfall s in einem 
Bergwerk unterzubringen . Wir müssen über diese Frag e noc h sprechen. " AAVČR, Of 
HeZ , Inv.-Nr . 292. -  M G H München , Archiv, B 704 II , 2 f. -  Ähnlich e Maßnahme n zum 
Abtranspor t empfah l Maye r Leo Santifalle r in Wien, siehe dessen Brief an Maye r vom 
14.02.1945. Stadtarchi v Konstanz , Nachlas s Theodo r Maye r (Stadt A Konstanz , N L ThM) , 
Fasz . 16 Nr . 7. 
Siehe Anhan g Nr . 2. 
Siehe Anhan g Nr . 3. 
Ebenda. 
Hopfne r hatt e 1943 ein volksgeschichtlic h motivierte s „Griechisch-lateinisch-deutsche s 
Quellenbuc h zur Siedlun g un d Geschicht e der Germane n im böhmisch-mährischen , schle-
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Am 29. Mär z gestand Maye r unverhohle n in einem für ihn durchau s riskanten 
Antwortschreibe n ein, dass er sich über die damalige gesamte politisch e wie auch 
militärisch e Situatio n keine Illusione n meh r macht e un d dass er die Angelegenhei t 
des Transport s aus Pra g mit Vernunf t un d ausgesprochene m Realitätssin n zu lösen 
gedachte . Er rechnet e damit , „unte r amerikanisch e Besatzun g [zu] kommen " , 9 5 un d 
wollte, um eine Gefährdun g der anderen , in Pommersfelde n lagernde n Bibliotheke n 
zu vermeiden , keine antisemitische n Schrifte n aufnehmen. 96 U m sich in gewisser 
Weise abzusichern , fügte er zum Prage r Transpor t den Satz ein: „Ic h selbst brauch e 
den Inhal t nich t zu kenne n un d wünsch e das auch gar nicht." 9 7 

De r angekündigt e Transpor t aus Pra g ließ Maye r nich t zur Ruh e kommen , un d 
zwei Tage späte r präzisiert e er Zatsche k gegenüber seine Meinung. 98 Maye r waren 
nämlic h zunehmen d Zweifel am Sinn der Prage r Bergungsaktio n gekommen , un d 
vermutlic h erinnert e er sich an ähnlich e deutsch e Pläne , italienisch e Archive zu rau -
ben. 99 D a er richtigerweis e annahm , dass Weißenstei n bald von US-Truppe n besetzt 
werden würde , wollte er bei einer mögliche n Untersuchun g der dor t eingelagerte n 
Bücher - un d Archivbeständ e tunlichs t verhindern , dass antisemitisch e Schrifte n 
des Amtes Rosenberg , die eine Gefah r für die Verwahrun g des gesamten Material s 
bedeuteten , gefunden werden würden . Ebens o verhielt es sich mit Archivgut, das 
„nac h Provenienzprinzi p der Universitä t Pra g im allgemeinen , also nich t nu r der 
deutschen " , 1 0 0 gehöre . Auch hier könnte n Nachforschungen , etwa der „wiede r er-
stehenden " l m ČSR , das bereit s legal in Weißenstei n lagernd e Materia l gefährden . 
Ferne r war sich Maye r darübe r im Klaren , dass an der Prage r Universitä t etlich e 
Akten als „kompromittierend " zu bewerte n un d gegebenenfall s zu verbrenne n 
•wären . Insgesam t wollte er das Prage r Archivgut dor t belassen, wo es historisc h un d 
auch gemäß eine r neue n Rechtslag e hingehöre , also in Prag . 

Vernünftiges , auch aus dem Respek t vor „fremdem " Kulturgu t genährte s Handel n 
Mayer s lässt sich bereit s 1944 beobachten . Ein e durchau s mutig e Denkschrif t 

sischen und Karpathenraume " und „Di e Judenfrag e bei Grieche n und Römern" , eine 
antisemitisc h durchdrungen e Arbeit, publiziert . Prochno , damals Leiter des Böhmische n 
Landesarchiv s in Prag und Bearbeite r des Code x diplomaticu s et epistolariu s Bohemiae , 
hatt e auf Anraten Zatschek s mit Mayer wegen der Eingliederun g bzw. Abgrenzung seiner 
Editionsarbei t gegenüber den MGH-Diplomat a korrespondiert , siehe die Briefe vom 
28.02. und 10.03.1945 in MGH , Archiv, B 704 I, 2. 
Siehe Anhan g Nr . 4. 
Vgl. ebenda. 
Ebenda. 
Siehe Anhan g Nr . 6. 
Siehe dazu unte n und Anm. 103. 
Siehe Anhan g Nr . 6. 
Ebenda. 
Ebenda. 
Siehe Klöckler, Jürgen : Verhinderte r Archivalienrau b in Italien . Theodo r Mayer und die 
Abteilung „Archivschutz " bei der Militärverwaltun g in Verona 1943-1945. In : Quellen 
und Forschunge n aus italienische n Archiven und Bibliotheke n 86 (2006) 491-537. Die 
Planunge n gingen so weit, sämtliche s italienische s Archivgut zumindes t in Gebiet e unte r 
sicherer deutsche r Herrschaf t und des Weiteren für die deutsch e Geschicht e relevante s 
Materia l nach Deutschlan d zu bringen . 
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Mayers zur „Bergung und Fotograf ierung italienischer Archival ien" v o m 1. Apri l 
1944, mit der er letztlich den Abt ranspor t der Archivgüter aus Italien verhinderte , 
er innert an seine spätere Argumenta t ion gegenüber den Wünschen einiger Prager 
His tor iker im Frühjahr 1945.104 Mayers sorgenvolle A n t w o r t e n an Zatschek waren 
jedoch bereits z u m Zei tpunkt ihrer Ents tehung nahezu gegenstandslos geworden, 
da jener am gleichen Tag mitteilen musste , dass die Auslagerung mit Lastkraftwagen 
wegen Transportschwierigkei ten nicht zu verwirkl ichen sei.105 Das ve rwunder t nicht, 
denn die Sorge u m Transportmit te l bzw. deren offensichtlicher Mangel durch-
zieht die Ak ten zu den ARLZ-Maßnahmen . 1 0 6 Auffallend ist auch die Naivi tä t oder 
eher der fehlende Realitätssinn der Planenden in Prag, mit der beispielsweise ver-
merkt wurde , eine „Lähmung [der] Schreibmaschinen" durch „Herausnahme des 
Wagens" und die der „Rundfunkappara te" durch „Herausnahme eines wichtigen 
Teils" zu vollziehen.107 Man hatte offensichtlich keine Vorstellung von der gewalti-
gen Mili tärmaschinerie der Alliierten, die unaufhaltsam näherrückte . 

Was geschah aber in Prag nach dem Scheitern der Weißenstein-Pläne? Die A n t -
w o r t verbirgt sich in einem „Verlagerung nach Kau th" betitelten Verzeichnis, das 
sich als letztes Blatt in der Abschrift des Inventarverzeichnisses befindet.108 Es dürf-
te in den letzten März - oder ersten Apri l tagen verfasst w o r d e n sein, als Kura to r 
Ehrlicher, Rek to r Albrecht u n d H e i n z Zatschek erkannten, dass der Weißenstein-
Transpor t nicht zu verwirkl ichen war, und deshalb (von ihnen?) entschieden wurde , 
das Auflockerungsgut nach Schloss Kauth im Böhmerwald zu verbringen. Zunächs t 
heißt es: 

In den vom Verkehrsministerium über die Firma Holan & Co /Tel. Nr. 62254/ H(err) Miller 
- zur Verfügung gestellten Waggon BMB Z L 1. 89275 GW sind verladen worden: Archiv der 
Universität: Bergungsnummer A 25 Kisten 1-25 [.] Rektorat der Universität: Bergungsnummer 
UR 2 Kisten[l]-2[.] Kurator: Bergungsnummer KU 4 Kisten 1-4. 

D a n n folgen im Verzeichnis eine weitere Kiste des Kura tors K U 1/6, zwei Kisten 
der Universi tätskasse K A 2 u n d 37 Kisten mit Material verschiedener Universi tä ts-
fakultäten und -institute.1 1 0 Insgesamt 71 bzw. 75 Kisten mit universi tärem Bergungs-

Druck der Denkschrift in: Ebenda 527-531, etwa 529: „Der wissenschaftliche Wert von 
[geraubten, K. H.] Einzelstücken wird aber dadurch, daß sie aus ihren Beständen heraus-
gelöst werden, sehr herabgesetzt, diese Stücke wären im Reich kaum benutzbar, weil sonst 
immer der Vorwurf des Archivalienraubes erhoben werden würde. Es musste also der 
Besitz geheim gehalten und die Archivalien der Benützung völlig entzogen werden. Damit 
wäre der deutschen Wissenschaft nichts genützt. Andererseits aber würde dadurch das 
Verhältnis der deutschen Wissenschaft zur italienischen auf sehr lange Zeit hinaus schwer 
belastet werden." 
Siehe Anhang Nr. 5. 
NA, NSM, Sign. 110-3-67. 
Ebenda, NSM, Sign. 110-3-70. 
AUK, Mappe Insignien. Der Text ist nur als Abschrift überliefert (vgl. Anm. 80). 
Ebenda. - Auffällig ist hierbei, dass Alfred Tomsa später berichtete, mit einem kleinen 
Lastwagen Kisten nach Österreich gebracht zu haben, von denen drei mit dem „Zeichen 
KU und den Ziffern - wie ich glaube - 3, 4 und 5 bezeichnet" waren. Siehe Anhang Nr. 9. 
Vier Kisten T 40 (Lehrstuhl für Statik und Festigkeitslehre), zwei Kisten UDR 2 (Dekanat 
der juristischen Fakultät), vier Kisten U 58 (Slawistisches Institut), 12 Kisten U 21 (Vete-
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gut w u r d e n demnac h in Pra g in eine n gedeckte n Gü te rwaggo n de r Böhmisch -
Mähr i sche n Bah n (BMB ) verladen . Di e beteiligt e groß e Speditionsfirm a Kar l H o -
lan & C o . hat t e bereit s ander e Transportaufgabe n mi t de m Zielor t Kau t h für die 
Deu t sch e Univers i tä t abgewickelt , so im Somme r 1944. Insgesam t verließe n damal s 
vermut l ic h sechs , siche r abe r fünf Waggons Prag , u m übe r Pilse n (Plzeň ) nac h Kau t h 
bzw. Tau s geführ t zu werden , wo da s Bergungsgu t in de n G e b ä u d e n de s Schlosse s 
un tergebrach t werde n sollte . D e r dort ig e Ansprechpar tne r war Wilhel m Baro n von 
H e y d e n - L i n d e n . Di e D a u e r de r Transpor t e be t ru g jeweils ein e knapp e Woche . 1 1 1 

Dies e Verlagerunge n de s Sommer s 1944 lassen es völlig plausibe l erscheinen , dass 
ma n für die Bergun g de s Universi tätsarchiv s im Apri l 1945 da s bereit s „bewähr t e " 
Schlos s Kau t h ausersehe n hatte . Da s „Verlagerun g nac h K a u t h " betitelt e D o k u m e n t 
stellt vermut l ic h die derzei t chronologisc h letzt e erhalten e (Primär-)Quel l e de r 
eigentliche n Verlagerungsaktivitäte n dar . 

VI. 
Bald nac h de r Befreiun g de r Č S R began n die langjährig e u n d schließlic h gro ß 
angelegt e Such e nac h de n Insignie n u n d Archivalien. 1 1 2 Beteilig t ware n zunächs t da s 
Rek to ra t de r Karlsuniversität , die Hochschu lve rwa l tun g u n d da s Mil i tärhistorisch e 
Inst i tut . Seit M ä r z 1946 w u r d e die U n t e r s u c h u n g von de r Zentralstell e de r Kri -
minalpolize i im Innenmin i s te r iu m durchgeführt . Involvier t ware n auc h da s Außen -

rinärhygienische s Institut) , sechs Kisten U 17 (Institu t für forensisch e Medizin) , zwei 
Kisten U 76 (Institu t für Rassenbiologie) , fünf Kisten U 10 (Anatomische s Institut ) un d 
zwei Kisten U D T 2 (Dekana t der theologische n Fakultät) . AUK , Mapp e Insignien . -
Vermutlic h waren noc h vier weitere Kisten dabei . Vgl. Anm . 115. 
In Kaut h wurde n zwischen Jun i un d Septembe r 1944 fünf Waggons mit Materia l des 
Botanische n Institut s un d ein Waggon mi t Materia l des Orientalische n Institut s ausgeladen 
un d in das Schloss gebracht . Darübe r führt e Adolf Pascher , Direkto r des Botanische n 
Instituts , einen Briefwechsel mit Baro n von Heyden-Linden . Zude m sind Dokument e der 
Böhmisch-Mährische n Bahn un d der Firm a Hola n sowie Reisekostenrechnunge n erhal -
ten . Siehe AUK , Mapp e Insignien ; AUK , N U , Kurato r der deutsche n wissenschaftliche n 
Hochschule n in Pra g (NUK) , Karto n 19 Inv.-Nr . 13-03-07-15 , un d Karto n 26. -  Di e Züge 
fuhre n auf der alten Bahnstreck e von Pilsen über Taus nac h Nürnberg . Da s ach t Strecken -
kilomete r entfernt e Kaut h war von Taus mi t eine r Nebenstreck e angeschlossen . 
Di e Such e dürft e bald nac h der Machtübernahm e der Kommuniste n im Februa r 1948 nich t 
meh r mit dem bisherigen Aufwand betriebe n worde n sein, was aber noc h genaue r unter -
such t werden musste . Am besten dokumentier t die Such e eine im AU K verwahrte , nac h 
1989 angelegte Mapp e (im Folgenden : Mapp e Insignien) . Di e Mehrzah l der darin enthal -
tene n Aktenkopie n gelangte vermutlic h erst im Zuge der Arbeiten zur vierbändige n 
Universitätsgeschicht e (1995-1998 , siehe Anm . 1) in das Archiv, u. a. mit Hilfe der tsche -
chische n Botschaf t in Berlin . Einiges Materia l entstamm t den im Bundesarchi v Berlin 
verwahrte n Akten des Prage r Kurator s Ehrlicher , andere s beweist eine Zusammenarbei t 
tschechische r Behörde n mit französische n un d US-amerikanische n Besatzungsbehörde n 
der Nachkriegszeit , aus der etwa die Aussagen einiger involvierte r Persone n hervorgin -
gen. Da s Materia l der Mapp e kan n um einige wenige weitere Quelle n ergänz t werden . 
Durchgesehe n wurde auch der umfangreich e Bestan d AUK , NUK , der aber keine für den 
„Raub " vom Frühjah r 1945 wesentliche n Quelle n enthält . Im Übrige n wäre die Fahndun g 
nac h dem Raubgu t eine eigene Geschicht e wert, die hier nu r kurz skizziert werden kann . 
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ministeriu m un d tschechoslowakisch e Botschafte n im Ausland , das Ministeriu m für 
Schulwesen un d Bildung , das Verkehrsministeriu m un d das Staatlich e Geologisch e 
Institut . Im April 1946 wurde die kriminalpolizeilich e Fahndun g nac h den histo -
rische n Insignie n un d einigem Archivmateria l in der ČSR ausgeschrieben. 113 

Rückblicken d ist zu konstatieren , dass etlich e Aussagen un d Meinunge n beigebrach t 
werden konnten , die zwar nich t imme r frei von Widersprüche n sind un d partiel l auf 
bloßen Annahme n beruhen , insgesamt jedoch zu einem verhältnismäßi g schlüssigen 
Bild führen . 

Am 2. Februa r 1948 wurde von der Zentralstell e der Kriminalpolize i ein Berich t 
vorgelegt, dessen wesentlich e Angaben , die unte r andere m auf den Vernehmunge n 
einiger involvierte r Persone n beruhen , hier skizziert werden: 1 1 4 De r deutsch e Eva-
kuierungspla n sah vor, die Hochschulverwaltunge n (Rektorate , Kuratorstelle ) nac h 
Innsbruc k un d die Institut e un d Sammlunge n an verschieden e Ort e im westlichen 
Böhme n zu verlegen, unte r dene n sich auch Schloss Kaut h un d das Gu t Nemelka u 
(Nemelkov ) im Böhmerwal d befanden . Di e Institut e hatte n bei Kurato r Ehrlicher , 
der zu Beginn des April 1945 den Befehl zur Evakuatio n ausgab, den Abtranspor t 
ihre r Kisten anzufordern , der dan n von der Firm a Hola n durchgeführ t wurde . Be-
teiligt waren zude m die beim Kurator , im Rektora t ode r im Archiv tätigen Alfred 
Tomsa , Wilhelm Wolbers, Hein z Zatschek , Car l Schmid t un d Kar l Grund . Am 13. 
bzw. 14. April 1945 sandt e Hola n auf Bestellun g des Kurator s zwei Fuhrwerk e un d 
einen Lastkraftwagen , mit dene n die 75 aufgelisteten Kisten der Universität , so auch 
die mit den Insignie n un d den Archivalien , von ihre n Aufbewahrungsorte n zum 
Masaryk-Bahnho f gefahren un d dor t am 14. April von Hola n in den Waggon BMB 
Z L 1.89275 geladen wurden . Ein Zeuge gab an, dass bei der Verladun g der Amts-
gehilfe des Kurators , Josef Geliert , anwesen d war. Zielor t war Schloss Kauth . De r 
Waggon mit eine r Ladun g von 6300 kg wurde noc h am selben Tag über den Bahnho f 
Praha-Vršovic e (Prag-Werschowitz ) nac h Pilsen geleitet , wo er am 16. April um 
18.00 Uh r anka m un d auf Glei s 27 des Rangierbahnhof s abgesellt wurde . 6 Als die 
Ankunf t des Waggons in Kaut h ausblieb, wurde auf Nachfrag e mitgeteilt , dieser sei 
in den Morgenstunde n des 17. April durc h einen Luftangrif f alliierte r Flugzeug e zer-
stör t worden . Ein e Untersuchun g des Boden s des Rangierbahnhof s werde in abseh-
barer Zei t durchgeführt . Oberpedel l Kar l Grund , der ebenfalls an den Vorbereitun -
gen der Evakuatio n teilgenomme n hatte , gab jedoch zu bedenken , der Lastwagen 

Věstník krimináln í služby v republice Československé 2 (8.4.1946) Nr . 29. Das gesuchte 
Materia l entsprac h nich t dem tatsächlic h entwendeten . 
AUK, Mapp e Insignien . Siehe ebenda auch die Schreibe n des Militärhistorische n Institut s 
vom 04.02.1947, des Außenministerium s der ČSR vom 19.02.1947 und der Zentralstell e 
der Kriminalpolize i vom 12.08.1947. 
Es handelt e sich um die Kisten des Verzeichnisses „Verlagerun g nach Kauth " und den dort 
angeführte n Waggon, siehe Anm. 110. — Zusätzlic h nenn t der Polizeibericht , dessen Ver-
fasser Frachtbrief e der Firm a Holan , allerdings nich t für die Kisten mit den Insignien und 
den Archivalien, vorlagen, noch vier Kisten des Institut s für Telefon- und Hochfrequenz -
technik , die verladen wurden . Ein Schreibe n der Pilsener Kriminalpolize i vom 29.06.1948 
führt den Frachtbrie f Nr . 1/6618 und ander e Detail s an. AUK, Mapp e Insignien . 

6 Ein Schreibe n vom 14.02.1949 nenn t Gleis 35. AUK, Mapp e Insignien (vgl. Anm. 112). 
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der Firm a Hola n mit den Insignien - un d Archivkisten hätt e auch direk t zum Zielor t 
fahren können . So bestünd e die Möglichkeit , dass im Waggon andere s Materia l der 
Universitä t vernichte t worde n sei. 

Ander e Zeuge n sagten aus, dass in den letzte n Tagen des April 1945 ein vor dem 
Rektoratsgebäud e stehende r Militärlastwage n nacht s mit Kisten belade n wurde un d 
abfuhr . Vier seinerzei t in Kaut h wohnhaft e Personen , unte r ihne n Zdeně k Schön -
bor n un d Wilhelm Baro n von Heyden-Linden , berichteten , dass eines Nacht s im 
April 1945 einige aggressiv auftretend e deutsch e Militär -  un d Zivilpersone n mit 
einem beladene n Lastwagen vor dem Schloss vorfuhre n un d Einlas s verlangten . Auf 
Weisung der Gestap o in Klatta u wurde n sie aber zum Sokol-Hei m in Neugedei n 
(Kdyně ) geschickt . Möglicherweis e könnt e es sich um den aus Pra g abgefahrene n 
Lastwagen gehandel t haben . Di e Ansicht , dass die Insignie n nich t in den Waggon 
verladen worde n waren , wird von der Tatsach e gestützt , dass auf dem Pilsene r Ran -
gierbahnho f nac h dem Bombenangrif f nich t die geringste Spur von ihne n ode r dem 
Archivmateria l gefunden werden konnte . Deswegen sei tendenziel l eher von einem 
Diebstah l auszugehen . Zu dessen Aufklärun g wurde n auf diplomatische m Weg die 
Verhör e folgender , sich im Ausland befindende r Persone n durc h Organ e der Alliier-
ten angestrebt : Kurato r Gusta v Ehrlicher , dessen Stellvertrete r Alfred Tomsa , der 
beim Kurato r tätige Amtman n Wilhelm Wolbers, Rekto r Kur t Albrecht , der im 
Rektora t tätige Oberinspekto r Car l Schmidt , Archivverwalter Hein z Zatsche k un d 
dessen Stellvertreteri n Felizita s Koska . Di e Aufenthaltsort e Zatschek s un d Koskas 
konnte n nich t ermittel t werden. 1 17 

Kurato r Ehrliche r sagte vor US-Besatzungsbehörde n in Westdeutschlan d aus, er 
sei nu r für die Beschaffun g der Kisten zuständi g gewesen un d wisse nicht s über das 
Schicksa l des Transports . De m stehe n jedoch Informatione n der französische n 
Besatzungsbehörde n in Österreic h entgegen , dene n zufolge Ehrliche r in einem Brief 
vom 17. April 1945 dem Rektora t der Universitä t Innsbruc k die Entscheidun g ange-
kündig t hatte , dass die Prage r Hochschule n dorthi n evakuier t werden würden . Am 
21. April teilte er telegrafisch mit , die ersten Transport e würde n bald auf den Weg 
gebrach t werden . Di e Innsbrucke r Universitätsleitun g antwortet e freilich, für eine 
Unterbringun g sei kein Plat z vorhanden . Rekto r Kar l Brunner , seit 1945 wieder im 
Amt, sagte zude m aus, dass aus Pra g kein Transpor t eingetroffe n sei. 

Alfred Toms a wollte in seiner Aussage den Eindruc k erwecken , als habe er von 
den Ereignissen um den Abtranspor t der Insignie n nu r durc h Dritt e erfahren , ob-
wohl er selbst von Fran k mit der Verlagerun g der Kurator-Dienststell e nac h Inns -
bruc k beauftrag t worde n war. Wilhelm Wolbers' Aussage enthäl t keine nennens -
werten Fakten. 1 2 0 E r teilt e aber mit , dass Kur t Albrech t bereit s gestorben sei. Di e 
Aussagen Car l Schmidt s un d Ott o Siegerts konnte n trot z entsprechende r Bemü -
hunge n nich t eingehol t werden . 

Siehe auch das Schreiben vom 19.02.1947 mit Anlagen und vom 09.10.1947. AUK, Mapp e 
Insignien (vgl. Anm. 112). — Hein z Zatsche k war seit Jun i 1945 in Wien wohnhaft . 
Siehe unten . 
Siehe seine Aussage im Anhan g Nr . 9. 
Siehe seine Aussage im Anhan g Nr . 10. 
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Der Bericht stuft das Ergebnis der Verhöre als insgesamt unbefriedigend ein, was 
zuvorderst darauf zurückgeführt wird, dass diese von (fast durchgehend nicht tsche-
choslowakischen) Organen durchgeführt wurden, die weder mit allen Details noch 
mit den örtlichen Verhältnissen des Abtransports vertraut waren. Die angeführten 
Personen Ehrlicher, Tomsa, Wolbers, Albrecht, Schmidt, Zatschek und Koska hätten 
in ihren Funktionen gemäß den bisher ermittelten Begebenheiten beim Abtransport 
der Insignien und Archivalien die Verbrechen des Diebstahls und/oder der Untreue 
und/oder des Amtsmissbrauchs begangen bzw. seien an diesen mitbeteiligt und mit-
schuldig.121 Der Verdacht könne nur durch ein ordentliches und ausführliches Ver-
hör bestätigt werden, weswegen es nötig sei, vorläufig Strafanzeige zu erstatten und 
vorzuschlagen, die Auslieferung der genannten Personen auf diplomatischem Weg 
zu erreichen. Soweit der Polizeibericht vom Februar 1948.122 Die Strafanzeige gegen 
Ehrlicher, Tomsa, Wolbers, Albrecht, Schmidt, Zatschek und Koska erging noch im 
selben Monat.123 

Behördlich verfolgt wurde auch das Schicksal des Waggons Nr. 1.89275, dessen 
Wrack im September 1945 in eine Werkstatt in Pilsen eingestellt wurde. Der ausge-
brannte Waggon hatte keinen Aufbau und keinen Boden mehr und war stark demo-
liert. Spuren einer Ladung konnten nicht sichergestellt werden.124 Im Frühjahr 1948 
wurden Schritte unternommen, auf dem Gelände des Rangierbahnhofes Grabungen 
durchzuführen,125 da nach dem Luftangriff vom 17. April 1945 das liegen gebliebe-
ne zerstörte Material zum Auffüllen der Bombenkrater verwendet worden war, um 
den Bahnhof schnellstens wieder funktionsfähig zu machen.126 Von Seiten der Karls-
universität sollte Václav Vojtíšek an der Untersuchung teilnehmen. Ob damals mit 
den Grabungsarbeiten begonnen wurde, konnte bis heute nicht ermittelt •werden. 

Die Aussagen der involvierten Personen stellen - auch wenn sie nicht zum Auf-
finden der vermissten Gegenstände geführt haben - heute wichtige Quellen dar: 
Oberinspektor Carl Schmidt, tätig in der Dienststelle des Rektors, wies die Ver-
antwortung für die Ausführung der Evakuation dem verstorbenen Rektor Albrecht 
zu, der von Frank den geheimen Befehl zur Evakuation erhalten und das Bergungs-
gut (des Rektorats) ausgesucht haben soll. Schmidt übergab die Gegenstände, dar-
unter sechs Szepter und die Urkunde Karls IV., an Oberpedell Karl Grund, der für 

Siehe auch das Schreiben vom 06.02.1948. AUK, Mappe Insignien (vgl. Anm. 112). 
Zu einigen ebenda und im Folgenden genannten Personen siehe: Dienstplan von 1942 der 
Kurator- und Rektorendienststellen. AUK, NUFF, Inv.-Nr. 950. - Zu Karl Grund, Josef 
Geliert und Otto Siegert: Personalstand der Deutschen Universität in Prag zu Anfang des 
Studienjahres 1937-1938. Hg. v. Akademischen Senate. Prag [1937] 78 f. - Folgende 
Personalakten sind erhalten geblieben, haben aber keine nennenswerte Relevanz für das 
hier behandelte Thema: Bundesarchiv Berlin, R 31/502 Kurt Albrecht; /94 Josef Geliert; 
/96 Karl Grund; /153 Carl Schmidt (nur bis 1920); /158 Otto Siegert; /161 Alfred Tomsa. 
- Zu Schmidt und Tomsa siehe auch AUK, NUR, Inv.-Nr. 325 f. 
Schreiben der Zentralstelle der Kriminalpolizei vom 10.02.1948. AUK, Mappe Insignien 
(vgl. Anm. 112). 
Schreiben vom 13.12.1948, 03.01. und 14.02.1949. Ebenda. 
Schreiben vom 16.02., 25.02., 26.02. und 05.05.1948. Ebenda. 
Schreiben der Zentralstelle der Kriminalpolizei vom 10.02.1948. Ebenda. 
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das Verpacken zuständig war.127 Anfang April 1945 brachten Grund und Otto 
Siegert eine Kiste zu einem Lastwagen der Firma Holan, der vor dem Rektorats-
gebäude am Mozartplatz 2 wartete und diese zu einem Güterbahnhof fuhr. Von dort 
aus sollte die Kiste zusammen mit anderem Bergungsgut der Universität nach 
Schloss Kauth transportiert werden.128 Der unter Schmidt arbeitende Otto Siegert 
erinnerte sich, dass Mitte April 1945 circa 25 Holzkisten mit Material der Universität 
verpackt und in seiner Anwesenheit verschlossen wurden. Eine Kiste mit den histo-
rischen Insignien wurde in jenen Tagen von der Firma Holan zum Masaryk-Bahnhof 
gebracht. Zwei Tage später wurde Siegert vom Bahnhof informiert, dass zwei (!) 
Waggons zu einem ihm unbekannten Ziel, wohl im Böhmerwald, abgefahren wa-

129 

ren. 
Kurator Ehrlicher gab an, sehr wenig über die Insignien, die Urkunde Karls IV. 

und andere Archivalien zu wissen, die er ohnehin nur einmal gesehen habe, als sie 
ihm von Heinz Zatschek gezeigt worden seien, „who had a partieular interest in 
these objeets and the historie archives".130 Zatschek halte sich in Wien auf. Die Zu-
ständigkeit für das Bergungsgut habe weit mehr bei dem inzwischen verstorbenen 
Rektor Albrecht gelegen als bei ihm, dem Kurator. Er habe sich nur um die Be-
schaffung und Verteilung der Kisten und die Beauftragung der Firma Holan geküm-
mert, die einige Kisten übernommen habe, seiner vagen Erinnerung zufolge auch 
jene mit den Insignien. Zielorte der Transporte, über deren Verwirklichung er nichts 
Konkretes wisse, seien das Schloss Kauth und ein Lager in Nemelkau im Böhmer-
wald gewesen.131 All das sei im April 1945 geschehen und mit Problemen verbunden 
gewesen. 

Während Ehrlicher eindeutig •wesentliche Fakten zurückhielt, zuvorderst um sich 
nicht selbst zu belasten, enthalten die Aussagen Alfred Tomsas und Wilhelm Wol-
bers', die in Ehrlichers Dienststelle arbeiteten, sehr aufschlussreiche Passagen, wes-
wegen sie im Anhang abgedruckt sind. So gab der in Tomsas Bericht erwähnte 
Prof. Dr. Eugen Flegler 1948 an, der Lastwagen, mit dem er in den letzten Tagen des 
April 1945 Prag in Richtung Österreich verlassen habe, habe drei Kisten mit höchst-
wahrscheinlich privatem Material Ehrlichers geladen gehabt, die man in Salzburg-
Guggental habe zurücklassen müssen und die dann geplündert worden seien. 
Völlig bedeckt hielt sich indessen Wilhelm Weizsäcker, als er 1948 befragt wurde.1 

Karl Grund, seit 1942 Oberpedell, war vom 22. bis 31.03.1945 bei einem Lehrgang des 
Volkssturms und nicht im Dienst. AUK, NUR, Inv.-Nr. 323. 
Aussage Carl Schmidts vom 13.05.1947. AUK, Mappe Insignien (vgl. Anm. 112). 
Aussage Otto Siegerts vom 27.05.1948. Ebenda. 
Aussage Gustav Ehrlichers vom 10.11.1946. Ebenda. 
Vgl. ebenda. 
Siehe Anhang Nr. 9 und Nr. 10. - Dabei ist Wolbers' Erklärung deutlich von derjenigen 
Tomsas abhängig. Tomsa hat seine Erklärung also Wolbers zukommen lassen, der dann 
nicht über die Aussagen seines früheren Vorgesetzten hinausging. 
AUK, Mappe Insignien (vgl. Anm. 112). 
Weizsäcker wurde im Sommer 1948 von US-Stellen befragt und gab an, dass die Insignien 
und Archivalien mit der Eisenbahn abtransportiert und vermutlich in Pilsen bei einem 
Luftangriff vernichtet wurden. AUK, Mappe Insignien. Auch später meinte er, die gesuch-
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Di e Spu r nac h Innsb ruc k basier t auf mehre re n Quel len : auf de m Berich t Tomsa s 
u n d auf de r Aussage des Innsbrucke r Universi tätsassistente n G e o r g Stefan Fedyn -
skyj. Diese r meinte , H a n s Joachi m Beyer sei w ä h r e n d de r letzte n Tage des Apri l 1945 
nac h Innsb ruc k g e k o m m e n u n d do r t mi t de m mi t ih m befreundete n Prof . Sieber , 
D e k a n de r Juris t ische n Fakul tä t de r Univers i tä t Berlin , zusammengetroffen . Di e 
Aufenthal tsor t e Beyer s u n d Sieber s k o n n t e n damal s v on de n F a h n d e r n nich t er -
mittel t werden . 1 3 5 

Was lässt sich zu Beyer feststellen ? I n eine m Rundschre ibe n v o m 12. Apri l 1945, 
da s er als D e k a n an die Phi losophisch e Fakul tä t ausschickte , vermerkt e er: 

De r Her r Rekto r ha t mich zum Zweck der Durchführun g eines kriegswichtigen Auftrages ab 
sofort auf zunächs t 4 Woche n von den Amtsgeschäfte n eines Dekan s beurlaubt . Mein e Ver-
tretun g übernimm t der Her r Prodeka n [Han s Günther , K.H.] . Ic h bleibe jedoch am Ort e un d 
werde in dringendste n Fälle n über mein Institu t ode r über die Wohnun g zu erreiche n sein. 

Am 22. Apri l schrie b Zatsche k an de n His to r ike r Wilhel m Baue r nac h Lin z u n d 
beschwert e sich übe r einige Kollegen , die au s Pra g geflüchte t waren , so auc h übe r 
Beyer. 1 3 7 D i e Fahr t Beyer s nac h Innsb ruc k wi rd z u d e m durc h ein e später e Aussage 
erneu t bestätigt . 1 3 8 

Als n o c h a m 5. Ma i 1945, eine m Samstag , an de m de r Aufstan d gegen die deutsch e 
Besatzun g in Pra g ausbrach, 1 3 9 einige Mitgliede r de r Phi losophische n Fakul tä t zu -
sammenkamen , u m ein e Beschwerdeschrif t gegen D e k a n Beyer aufzusetzen , w u r d e 
seine -  angeblic h nich t ausreichen d begründet e -  Abwesenhei t als Klagepunk t ange -
führt . Beyer war demnac h von seine r Fah r t nac h Innsb ruc k nich t meh r nac h Pra g 
zurückgekehr t . 1 4 0 Das s diese Fah r t wenige r de n Evakuierungspläne n de r Universi tä t 

ten Gegenständ e „sin d vermutlic h doc h zugrund e gegangen", siehe Weizsäcker,  Wilhelm : 
Zu r Geschicht e der Prage r Universität . Münche n 1961, 19. 
Briefe der Botschaf t der ČSR in Wien vom 24.04.1947, des Außenministerium s vom 06.10. 
1947 un d vom 03.09.1948. AUK , Mapp e Insignie n (vgl. Anm . 112). -  De r aus Galizie n 
stammend e promoviert e Juris t Fedynsky j wirkte von 1943 bis 1947 als wissenschaftlich e 
Hilfskraft am Rechtswissenschaftliche n Semina r der Universitä t Innsbruck . Freundlich e 
Auskunft durc h Pete r Golle r (Universitätsarchi v Innsbruck) . — Übe r Sieber konnt e ich 
nicht s in Erfahrun g bringen . 
Siehe Anhan g Nr . 7. 
„[Wilhelm ] Wostry ist bereit s in Saaz, [Taras ] Borodajkewic z in partibu s infidelium , auch 
der Prähistorike r [Lotha r Zotz? ] ist weg un d die Fakultä t steh t wieder unte r der Führun g 
[Erich ] Hofmann s [...] . De r Deka n Beyer ist in einem wichtigen Auftrag in Innsbruck , der 
Prodeka n [Han s Günther ] gleichfalls auswärt s -  so ungefäh r habe ich mir das ohnehi n vor-
gestellt." Oberösterreichische s Landesarchi v Linz , N L Wilhelm Bauer . 
Misková: Di e Deutsch e (Karls-)Universitä t 241 f. (vgl. Anm . 11): Hein z Lämmel , stellver-
tretende r Leite r des SD-Leitabschnitt s Prag , sagte 1952 über Beyer u.a . aus: „I m April 
1945 fuhr er nac h Innsbruck. " 
Zu m Aufstand siehe Brandes, Detlef : Di e Tscheche n unte r deutsche m Protektorat . Teil IL 
Besatzungspolitik , Kollaboratio n un d Widerstan d im Protektora t Böhme n un d Mähre n 
von Heydrich s Tod bis zum Prage r Aufstand (1942-1945) . München , Wien 1975, 113-146. 
-Kokoška,  Stanislav: Prah a v květnu 1945. Histori e jednoh o povstán í [Pra g im Ma i 1945. 
Geschicht e eines Aufstands] . Prah a 2005. -  Gebhart/Kuklík:  Velké dějiny zemí korun y 
České , XV.b 569-610 (vgl. Anm . 28). 
Siehe Anhan g Nr . 8. Wegen seiner Bedeutun g für die Geschicht e der Deutsche n Univer -
sität währen d der letzte n Tage der NS-Herrschaf t wird das Schreibe n abgedruckt . 
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als seiner privaten Flucht galt, ist anzunehmen.141 Die Beschwerdeschrift, vermutlich 
das letzte, wenn auch nur als Konzept erhaltene Dokument der Philosophischen 
Fakultät der Deutschen Universität, zeugt von Verworrenheit und tiefen Spaltungen 
in ihrem Inneren. Schon zuvor war mehrfach Unmut über die charakterlichen und 
wissenschaftlichen Defizite Beyers geäußert worden, die vermutlich auch der Grund 
für seine vernichtende Niederlage bei der von ihm angestrengten Wahl zum Mitglied 
der Deutschen Akademie der Wissenschaften in Prag gewesen waren.142 Bei der 
Fakultätssitzung vom 3. Mai wurde diese Kritik nun offen formuliert.143 An dieser 
Sitzung nahmen folgende Personen teil: Erich Hofmann, Josef Pfitzner (!), Karl 
Maria Swoboda, Josef März, Franz Scola, Eugen Rippl, Rudolf Hippius, Heinz 
Zatschek, Josef Hanika, Karl Valentin Müller, Gustav Becking, Theodor Hopfner, 
Alois Gotsmich, Arnulf Perger, Edmund Schneeweis, Adolf Rotter, Ernst Schwarz 
und Gustav Pirchan. Tags darauf sprachen Hofmann, der die Funktion des Dekans 
einnahm, März und Schwarz mündlich bei Rektor Albrecht vor, der wohl um 
ein schriftliches Gesuch zwecks Beyers Amtsenthebung bat, welches die drei Be-
schwerdeführer - mit sichtlichem Groll gegen diesen - am 5. Mai formulierten. Das 
Schreiben zeigt aber auch, dass mögliche Evakuierungspläne Prag-Innsbruck und 
eine führende Rolle Beyers darin den Verfassern nicht bekannt waren; ansonsten 
hätten sie andere Formulierungen gewählt. Vielmehr lässt sich zwischen den Zeilen 
die Aufforderung herauslesen, an das Fortbestehen der Deutschen Universität nach 
dem Ende der NS-Herrschaft in Böhmen zu denken, und es wird deutlich, dass 
Beyer als aktiver Nationalsozialist und exponierter SS-Mann, der zudem als unzu-
verlässig galt, für Verhandlungen in diese Richtung nicht in Frage kommen könnte. 
Dass die Fakultätsmitglieder die damalige Situation auch mit einer gewissen Naivität 
betrachteten, schimmert ebenso durch.144 

Diese Angaben machen es wahrscheinlich, dass Beyer, der in Prag ständig danach 
trachtete, wissenschaftspolitische Schlüsselpositionen zu besetzen, an entscheiden-
der Stelle in Evakuierungspläne mit dem Ziel Innsbruck involviert war. Auch wurde 
er in der Fakultätssitzung vom 5. März innerhalb der ARLZ-Maßnahmen mit „Zer-
störungsaufgaben" betraut. Zuvor hatte Ehrlicher am 2. März gegenüber Robert 

Aus der Beschwerdeschrift (Anhang Nr. 8) ist indirekt aber deutlich herauszulesen, dass 
man über das Verschwinden Beyers erbost war, zumal dieser in dem oben bereits erwähn-
ten Rundschreiben vom 12. April (Anhang Nr. 7) an die Lehrenden von diesen und den 
Studenten in privaten wie in beruflichen Angelegenheiten Standfestigkeit eingefordert 
hatte, u.a. mit dem Postulat, „dass ein Grund zur übertriebenen eiligen Abreise gar nicht 
vorhanden ist und dass insbesondere von den Studierenden erwartet werden muss, dass sie 
nicht vor den Frauen mit kleinen Kindern sowie den Gebrechlichen und Kranken den 
Standort verlassen". Dieses Rundschreiben Beyers dürfte jenes in der Beschwerdeschrei-
ben mehrfach genannte sein. 
Siehe Misková: Die Deutsche (Karls-)Universität 226-230 (vgl. Anm. 11). 
Von dieser, „am Donnerstag, den 3. Mai 1945 um 12 Uhr im Sitzungssaale der Fakultät, 
Prag I, Mozartplatz 2, IL St. Zimmer 187" abgehaltenen Fakultätssitzung, mit Sicherheit 
der letzten der Philosophischen Fakultät der Deutschen Universität Prag, hat sich vermut-
lich nur die Anwesenheitsliste mit den eigenhändigen Unterschriften erhalten. AUK, 
NUFF, Inv.-Nr. 897. 
Siehe Anhang Nr. 8. 
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Gies , d e m Leite r de s Frank ' sche n Minis ter iums , erwähnt , F r an k hab e „genehmigt , 
da ß bei de n Auf lockerungsmaßnahme n v on de n deutsche n wissenschaftliche n 
H o c h s c h u l e n in Pra g 7 Inst i tute , die kriegsentscheidend e Aufträge auszuführe n 
haben , verlager t w e r d e n u n d ihr e Arbei te n außerhal b v on Pra g for tse tzen" , 1 4 5 was 
umfassend e Evakuierungsplän e bestätigt . D i e Innsbruck-Plän e k o n n t e n in Wirk-
lichkei t vermut l ic h n u r zu einzelne n kleinere n Akt ione n gedeihen , wie sie Toms a 
u n d Fedynsky j beschriebe n haben . 1 4 6 

Überliefer t ist schließlic h die Aussage de r Büroangestel l te n de r Phi losophische n 
Fakul tä t A n n a Witt , die 1949 in Halle/Saal e befragt w u r d e . 1 4 7 Da s dürft e mi t eine r 
diesbezügliche n Anfrage an de n damalige n Rek to r de r Universi tä t Hal le , E d u a r d 
Winter , de r vormal s in Pra g Professo r gewesen war, in Verb indun g s tehen. 1 4 8 Wit t 
sagte aus , dass die Insignie n a m Prage r Smetanaplatz , wo sich da s G e b ä u d e de r 
Phi losophische n Fakul tä t befand , „i n de r Registratu r u n d bei de m Pedel l H e r r n 
G r u n d in Kiste n verpackt " w o r d e n seien, 1 4 9 u n d zwar ungefäh r zwei Woche n vor 
de m E n d e de r NS-Herrschaf t . Aus Gespräche n hab e sie erfahren , dass „de r R e k t o r 
Prof . Dr . Bun t ru , 1 5 0 F ra u Dr . T(h)omsa , die Fra u de s Rektoratssekretärs , u n d ein e 
hel l - ro tb lond e Stenotypis t i n an de n O r t fahre n w ü r d e n , wo die Insignie n versteck t 
w e r d e n sol l ten" . I n de r ver t raul iche n Anfrage an Winte r w u r d e Fedynskyj s Aussage 
vermerk t . 1 5 1 Winte r komment i e r t e diese ku r z u n d liefert e Witt s Aussage ab . 1 5 2 

NA , NSM , Sign. 110-3-69 . 
Im Archiv der Universitä t Innsbruc k sind hierz u derzei t keine Dokument e bekannt . 
Freundlich e Auskunft durc h Pete r Golle r (Universitätsarchi v Innsbruck) . -  Von Interess e 
sind auch zwei Schreiben , die der Prage r Professo r Eduar d Winte r an Kurato r Ehrliche r 
richtete : „Wegen eine r dringende n kriegswichtigen Besprechun g in Innsbruck " bat er am 
2. April 1945 um Dienstbefreiun g un d teilte am 9. April mit : „Ic h befinde mich vom 
10. IV—18. IV im Auftrag der R. Heydrichstiftun g auf eine r Dienstreis e nac h Innsbruc k un d 
bin unte r der Adresse Kögl Maurac h bei Innsbruc k zu erreichen. " AUK , NUK , Karto n 11 
Inv.-Nr . 13-02-01-06 . -  Im Zuge der Reise bracht e Winte r auch seine Famili e nac h Mau -
rach , siehe Němec,  Jiří: Eduar d Winte r (1896-1982) . „Ein e der bedeutendste n Persön -
lichkeite n der österreichische n Geistesgeschicht e unsere s Jahrhundert s ist in Österreic h 
nahez u unbekannt" . In : Hruza (Hg.) : Österreichisch e Historike r 1900-1945, 619-675, hier 
671 (vgl. Anm . 1). 
Gedächtnisprotokol l Witts vom 02.11.1949. Berlin-Brandenburgisch e Akademi e der Wis-
senschafte n (Berlin) , Nachlas s Eduar d Winter , W 158. Maschinenschriftlich e Abschrift. 
De n Hinwei s auf dieses Dokumen t verdank e ich Jiří Němec . -  Ein e für vorliegende s 
Proble m nich t ergiebige Personalakt e Witts befinde t sich im: AUK , NUFF , Inv.-Nr . 671, 
PA Ann a Witt , sowie ebenda, N U , Rektorat , Inv.-Nr . 326. 
Zu ihm siehe jetzt : Němec: Eduar d Winte r (1896-1982 ) (vgl. Anm . 146). 
Witt gab an, Grun d sei in die sowjetische Besatzungszon e ausgesiedelt worden . Da s findet 
seine Bestätigun g in einem Brief Anto n Blaschkas aus Hörsinge n (Sachsen-Anhalt ) vom 
Oktobe r 1946 an Theodo r Maye r nac h Pommersfelden : „Oberpedel l Grund , mit dem ich 
gemeinsa m ins Reic h fuhr, glaubte bestimm t zu wissen, daß Sie in Münche n sind, dahe r 
habe ich Ihne n dorthi n geschrieben , natürlic h erfolglos. [...] Am 9. Ma i 45 wurde n wir 
internier t un d verbrachte n dan n 14 bzw. 15 Monat e in Zwangsarbeit. " Siehe Stadt A 
Konstanz , N L ThM , Faszike l 15 Nr . 38. 
Hie r liegt ein Versehen Witts vor, den n Buntr u amtiert e nu r vom Frühjah r 1942 bis zum 
Herbs t 1943 als Rektor , im Frühjah r 1945 bekleidet e Kur t Albrech t dieses Amt . 
Anfrage der „Deutsche n Verwaltun g für Volksbildung in der Sowjetischen Besatzungs -
zone , Abteilun g Hochschule n un d Wissenschaft " vom 26.10.1949, die von der „Tschecho -
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Eine n Berich t veröffentlicht e 1951 Václav Vojtíšek. 1 5 3 Aber auc h er k o n n t e wede r 
Insignie n n o c h Archivalie n wiede r auffinde n u n d schrie b un te r anderem , Koska , 1 5 4 

die Assistenti n Zatschek s im Universitätsarchiv , sei im Apri l 1945 mi t eine m Be-
dienstete n au s Pra g nac h Olešn á gefahre n u n d hab e von dor t Archivalie n nac h Pra g 
mi t zu rückgenommen , u n d zwar die U r k u n d e n Paps t C lemens ' VI . u n d Köni g 
Karl s IV. sowie die Handschr i f te n mi t de n Signature n M 3 u n d M 17. 1 5 5 Mirosla v 

slowakischen Militärmission " um Hilfe gebeten worde n war, u.a. : „De r damalig e 
Prorekto r der Universitä t in Prag , Prof . Dr . Beyer, angeblich jetzt in Berlin , hatt e im April 
1945 in Innsbruc k mit Prof . Dr . Sieber, angeblich Deka n in Berlin gewesen, eine Be-
sprechun g übe r die Unterbringun g der Insignien . Mi t beteiligt , resp. Kenntni s von der 
Sache haben : Prof . Dr . Hein z Satsche k [sie!], Prof . für Geschicht e an der Prage r Uni -
versität , soll in Wien sein un d der ehemalig e Rekto r der deutsche n Prage r Universität , 
Dr . Kur t Albrecht. " Diese Angaben dürfte n von Vojtíšek herrühren , da sein Nam e auf dem 
entsprechende n Schreibe n handschriftlic h vermerk t ist. Berlin-Brandenburgisch e Akade-
mie der Wissenschafte n (Berlin) , N L Eduar d Winter , W 158. 
Ebenda,  Durchschla g eines Briefes vom 02.11.1949, u. a.: „teil e ich mit , dass es mir gelun-
gen ist, eine authentisch e Spur zu den Insignie n der Prage r Universitä t zu finden . Es ist die 
beiliegend e Aussage der Genossi n Witt , Halle , SED Landessekretariat , die bis Ma i 1945 
Sekretäri n der philosophische n Fakultä t der deutsche n Universitä t Pra g war un d als 
Widerstandskämpferi n [!] genau aufpasste , was geschah . [...] Di e von der tschechoslowa -
kischen Militärmissio n angedeutete n Wege dagegen scheine n nac h der Aussage der Ge -
nossin Witt nich t zum Ziele zu führen . De r Rekto r [...] Albrech t [,] ha t durc h Selbstmor d 
geendet . Di e Angaben von Beyer un d Sieber erscheine n zweifelhaft, jedenfalls dürft e 
Beyer, der SD-Mitglie d war, kaum in die Ostzon e ode r selbst nac h Westberlin kommen , 
von Prof . Zatsche k habe ich gehört , dass er in Wien lebt, Prof . Sieber ist mir selbst dem 
Name n nac h unbekannt. " 
Vgl. Vojtíšek: O archivu universit y Karlovy 88-91 (vgl. Anm . 39). Ih m stan d aber nich t 
alles heut e vorhanden e Materia l zur Verfügung. Vojtíšek, der 1940 mit Publikationsverbo t 
belegt un d 1941 als Archivdirekto r frühzeiti g pensionier t worde n war, um 1945 wieder als 
Inspekto r des Universitätsarchiv s eingesetz t un d vom tschechische n Nationalra t zur Über -
nahm e der Gebäud e der Deutsche n Universitä t berechtig t zu werden , ha t als überzeugte r 
Protagonis t der tschechische n Seite die Situatio n im Protektora t so gut er konnt e beob-
achte t un d späte r alles Möglich e unternommen , um die vermissten Sache n aufzufinden . 
Selbst ha t er sich sogleich am 5. Ma i 1945 an seiner alten Wirkungsstätt e im Prage r Stadt -
archi v im Altstädte r Rathau s eingefunde n un d wurde Zeuge von dessen Zerstörun g durc h 
deutsch e Soldate n am 8. Mai , siehe Anm . 13. Vojtíšek wusste auch über Versuche , von ehe-
maligen Angehörige n der Deutsche n Universitä t in Deutschlan d un d Österreic h Infor -
matione n über den Abtranspor t un d Verbleib der Insignie n un d Archivalien zu erhalten , 
un d gab an, die Befragten hätte n bewusst Begriffe un d Chronologi e durcheinande r ge-
brach t un d gelogen, sich sogar über die Verhörende n lustig gemacht . 
Felizita s Koska , 1916 in Karbit z (Chabařovice ) geboren , promoviert e im Studienjah r 
1939/4 0 bei Josef Pfitzne r un d Wilhelm Wostry über „Karbit z un d der Braunkohlen -
bergbau", siehe Výborná, Milena : Disertac e pražské universit y 1882-1945 II . Německ á 
universit a [Di e Dissertatione n der Prage r Universitä t 1882-1945 IL Di e Deutsch e Univer -
sität] . Prah a 1965, 113. Seit dem 1. Dezembe r 1940 war sie -  Mitglie d der SdP un d späte r 
der NSDA P — als einzige Assistentin im Universitätsarchi v beschäftigt , siehe AUK , NUR , 
Inv.-Nr . 327. — Vom 31. Mär z bis 3. April 1945 erhiel t Koska Dienstbefreiung , um in 
Karbit z Winter - gegen Sommerwäsch e zu tauschen , siehe ebenda Inv.-Nr . 318, PA Felizita s 
Koska , un d Nr . 324, Anstellungsmodalitäten . 
Siehe Vojtíšek: O archivu universit y Karlovy 88 (vgl. Anm . 39). -  Auch : Kučera/Truc: 
Archiv Universit y Karlovy 171 (vgl. Anm . 3). 
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Kučer a wusste schließlic h zu berichten , Zatsche k hab e de m D e k a n de r (tschechi -
schen ) Phi losophische n Fakultät , Ja n Rypka , zwische n de m 10. u n d 16. Ma i 1945 ein 
Verzeichni s de r auf Schlos s Olešn á lagernde n Archivalie n ausgehändigt . 1 5 6 Zatsche k 
befan d sich zwische n d e m 6. Ma i u n d de m 15.Jun i 1945 in In te rn ie rung . 1 5 7 Er , de r a m 
22. D e z e m b e r 1939 mi t de r kommissar ische n Aufsicht übe r die Ins t i tu t e de r Phi lo -
sophische n Fakul tä t de r tschechische n Universi tä t in Pra g bet rau t w o r d e n war, dien -
te bei Schließun g de r tschechische n Karlsuniversitä t de m amtierende n D e k a n Rypk a 
als Ansprechpar tner . D a Zatsche k de n tschechische n Ins t i tu te n u n d Wissenschaft -
lern damal s ein e verhäl tnismäßi g faire Behandlun g angedeihe n ließ, bedankt e sich 
Rypk a im Februa r 1940 schriftlic h bei ihm . Diese s Schreibe n k o n n t e Zatsche k im 
Somme r 1945 bei seine r „Entnazi f iz ierung " in Wien zu seine r Ent las tun g vorlegen ; 
er hat t e also w ä h r e n d seine r In te rn ie run g Gelegenhei t gehabt , auf seine Korres -
p o n d e n z zuzugre i fen 1 5 8 u n d hät t e möglicherweis e auc h ein Archivalienverzeichni s 
an sich n e h m e n u n d aushändige n können . D a z u ist erwiesen , dass Zatsche k u n d 
Rypk a nac h Zatschek s In te rn ie run g persönl iche n u n d briefliche n Kon tak t ha t t en . 1 5 9 

Schließlic h dar f n o c h e rwähn t werden , dass im R a h m e n de r vermögensrecht l iche n 
Ausgleichsverhandlunge n zwische n de r Republ i k Ös te r re ic h u n d de r Č S R da s öster -
reichisch e F inanzmin is te r iu m im Septembe r 1958 die Bitt e erhielt , wegen de r Insi -
gnie n bei Zatsche k nachzuforschen . 1 6 0 Vojtíšek wuss te späte r auch , dass Zatsche k 
ohn e wesentliche s Ergebni s befragt w o r d e n war. 1 6 1 

Kučera, Miroslav : Ukraden é insignie [Di e gestohlene n Insignien] . In : Přísn ě tajné ! Litera -
tur a faktu [Stren g Geheim ! Faktenliteratur] . Prah a 1999, 133-142, hier 139, ohn e jegliche 
Quellenangabe . Kučer a hatt e jedoch Einblic k in die Akten des AUK , Mapp e Insignien , 
un d verarbeitet e diese zu einem in sich nich t schlüssigen un d fehlerhafte n Konglomerat . 
Siehe Hruza: Hein z Zatschek , Abschnit t I I (vgl. Anm . 1). 
Ebenda Abschnit t II I un d V. 
Ebenda Abschnit t I I un d V. 
„Da s Bundesministeriu m für Finanze n ha t mit Not e vom 15.9.1958 [...] [dem Vertei-
digungsministerium ] mitgeteilt , dass im Rahme n der vermögensrechtliche n Verhandlun -
gen zwischen Österreic h un d der ČSR die tschechoslowakisch e Regierun g Rückstellungs -
ansprüch e auf Insignien , Urkunde n usw. der ehemalige n Deutsche n Karls-Universitä t in 
Pra g gestellt hat . Nebe n [...] Dr . Gusta v Ehrliche r [...] Dr . Alfred Toms a [...] un d Dr . Wil-
helm Weizsäcker wird [...] Dr . Hein z Zatsche k von den tschechoslow . Behörde n als 
derjenige genannt , der über den Aufenthaltsor t un d Verbleib der Insignie n un d des histo -
rische n Archivs der ehemalige n Karls-Universitä t [...] Auskunft [zu] geben vermag." Ein e 
Anfrage ging auch an das Unterrichtsministerium . Zatsche k sollte wegen der Angele-
genhei t befragt werden un d bis zum 5. Oktobe r Mitteilun g erstatten . D a die Angelegenhei t 
anscheinen d vom Verteidigungsministeriu m verschlepp t wurde , wiederholt e das Finanz -
ministeriu m seine Anfrage im Janua r 1959. Übe r eine Antwor t Zatschek s sind keine 
Vermerk e vorhanden . ÖStA, AdR BMU , PA 281 HeZ , 85952-1/58 . 
„H.Z . war [...] auch der Leite r des Archivs der Karlsuniversität , dessen sich die Deutsch e 
Universitä t bemächtig t hatte . [...] Als H.Z . in Wien von den Behörde n gefragt wurde , wo 
Teile des Archivs der Karlsuniversitä t versteckt wären , welche die Faschiste n währen d der 
letzte n Tage vor der Revolutio n mitsam t den alten Universitätsinsignie n aus Pra g weg-
gebrach t hatten , erklärt e er, dass nirgendw o in Österreic h etwas deponier t worde n sei un d 
gab sich ansonste n nichtwissend. " AAVČR, Ústředn í archi v ČSAV [Zentralarchi v der 
Tschechoslowakische n Akademi e der Wissenschaften] , 63/74 , Vojtíšek an Gerd a Blaschej 
25.03.1966,17 . 
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VIL 

Da s Rätse l um den Verbleib der Insignie n un d Archivalien kan n in dieser Studi e 
nich t gelöst werden . Nachfolgen d wird in Umrisse n die „Version " des Abtransport s 
dargestellt , welche die größt e Wahrscheinlichkei t für sich beanspruche n darf: Im 
Zuge der deutsche n ARLZ-Maßnahme n wurde von der Universitätsleitun g in Pra g 
beschlossen , auch Archivalien un d Kunstgegenständ e aus Pra g wegzuschaffen. Z u 
Beginn des Mär z 1945 versucht e Universitätsarchiva r Hein z Zatschek , einen siche-
ren Bergungsor t zu finden , un d fragte mit Erfolg bei Theodo r Maye r in Pommers -
felden an. Dementsprechen d wurde dieser Or t in den Prage r ARLZ-Pla n für die 
Archivalien un d Insignie n eingetragen . Bereit s zu diesem Zeitpunk t wusste man in 
Prag , dass der Transpor t 27 Kisten umfassen würde . Zatsche k un d seine Mitarbeite r 
hatte n also eine ziemlic h genaue Vorstellun g davon , welche Archivalien zu ver-
packe n waren ; möglicherweis e waren diese schon verpack t un d es war ein Inhalts -
verzeichni s erstellt worden . Da s dürft e zumindes t auf die 25 Kisten mit Archivalien 
zutreffen , die überwiegen d aus den im Gebäud e der Philosophische n Fakultä t in 
Pra g gelagerten Archivbestände n herrührten . 

In einer Sitzun g der Philosophische n Fakultä t am 5. Mär z wurde n die Evakua -
tionsplän e einem größere n Kreis bekann t gemacht , un d einige Persone n wollten 
sich dem Transpor t mit Fluchtmateria l aus private m un d auch öffentliche m Besitz 
anschließen . Vermutlic h um diese Zei t fuhre n Felizita s Koska un d Kar l Grun d nac h 
Olešná , um die zwei Urkunde n von 1347 un d 1348 un d zwei wertvolle Hand -
schriften abzuholen , den n noc h rechnet e Zatsche k damit , dass ab dem 26. Mär z 1945 
Lastwagen der SS nac h Pommersfelde n fahren würden . End e Mär z scheitert e der 
Pommersfelden-Plan . In dieser Situatio n galt es für Zatsche k un d die Universitäts -
leitung , einen neue n Bergungsor t zu finden . Ausersehen wurde Schloss Kauth , wo-
hin das zwischenzeitlic h auf über 70 Kisten angewachsen e Bergungsgut mit der 
Eisenbah n verfrachte t werden sollte. Di e Kisten wurde n vermutlic h alle von den 
Prage r Universitätsgebäude n zum Masaryk-Bahnho f gefahren un d dor t in einen 
Güterwaggo n verladen . Auf dem Weg nac h Kaut h dürft e der Waggon im großen 
Rangierbahnho f Pilsen bei dem schweren Luftangrif f der Roya l Air Forc e in der 
Nach t vom 16. auf den 17. April 1945 zerstör t worde n sein. De r Angriff hinterlie ß 
circa 160 beschädigt e ode r zerstört e Lokomotive n un d über 2000 demoliert e Wag-
gons. 162 Bei dem Ausmaß der durc h das Feue r verursachte n Schäde n liegt es im 

Siehe Martinovský,  Ivan u.a. : Dějin y Plzně v datech od prvních stop osídlení až po sou-
častnos t [Geschicht e Pilsens in Date n von den ersten Spuren der Besiedlung bis zur 
Gegenwart] . Prah a 2004, 365. -  Eisenhammer,  Miroslav: Škody způsoben é městu Plzn i 
nálety v době druh é světové války [Die durch Luftangriffe währen d des Zweiten Welt-
kriegs in der Stadt Pilsen verursachte n Schäden] . In : Západočesk ý historick ý sborník 5 
(1999) 267-307, hier 290 f. unte r Hinwei s auf Vojtíšek: O archivu university Karlovy (vgl. 
Anm. 39): „Neobjasně n zůstal osud insignií Karlovy univerzity, které se v kritickou noc 
měly údajně nacháze t spolu s jinými odváženým i kulturním i poklady v jednom ze zni-
čených vagónů." [Unaufgeklär t blieb das Schicksal der Insignien der Karlsuniversität , die 
sich zusamme n mit andere n abtransportierte n Kulturgüter n währen d der besagten Nach t 
angeblich in einem der zerstörte n Waggons befunden haben sollen]. 
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Bereich des Möglichen, dass ein Waggon samt Ladung derart zerstört wurde, dass 
später nicht mehr festzustellen war, welche Güter er geladen gehabt hatte. 

Wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass die elf Szepter gesondert von den 25 
Kisten mit Archivalien transportiert wurden, kann nicht bestimmt werden. Sicher 
ist, dass sie von den Archivalien getrennt im Rektorat verpackt wurden.163 Zu den 
Zeugenaussagen muss bemerkt werden, dass spätestens seit dem Sommer 1944 
Material aus den Universitätsinstituten mit Lastwagen abtransportiert wurde. Nicht 
jede Kiste, die im April 1945 bei einer Verladung gesehen wurde, muss für die Insig-
nien bestimmt gewesen sein.164 Dass die Insignien und Archivalien nach Innsbruck 
gebracht werden sollten, erscheint einerseits wenig wahrscheinlich, kann ande-
rerseits aber nicht ausgeschlossen werden, da über die letzten Entscheidungen zur 
Evakuation keine verlässlichen Nachrichten vorliegen. Belegbar sind dagegen 
die Evakuationspläne und -fahrten der Kurator-Dienststelle und die Reise Hans 
Joachim Beyers nach Innsbruck. 

Aufschlussreich ist auch ein Blick auf den ersten Bergungsort Oberköst bei 
Pommersfelden. Dort lagerten seit dem Sommer 1944 verpackte Bibliotheksbestände 
der ehemaligen österreichischen und tschechoslowakischen Historischen Institute 
in Rom, die zusammen mit der Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts 
(DHI) Rom zuerst nach Bad Aussee (Steiermark) und von dort auf Betreiben Theo-
dor Mayers nach Pommersfelden bzw. Oberköst verschickt worden waren.165 Die 
Bibliothek des DHI befand sich nach Kriegsende noch „in Kisten eingelagert" 
mehrheitlich „im Keller des Marstalls" von Pommersfelden, während die etwa 
80 österreichischen und tschechoslowakischen Kisten „in der Scheune des zum 
Schloß Pommersfelden gehörigen Maierhofs Oberköst" standen. Mayer schrieb 
am 15. März 1945 an Zatschek allerdings, dass die Bibliothek des DHI, „rund 580 
Kisten", im Maierhof zu Oberköst untergebracht sei. Falls beide Angaben richtig 
sind, musste diese Bibliothek vermutlich kurze Zeit nach Kriegsende von Oberköst 
in den Marstall umgesiedelt •worden sein. Sicher ist aber, dass die österreichischen 
und tschechoslowakischen Kisten sowie jene des DHI im September 1946 auf 
Anordnung der US-Besatzungsbehörden nach Offenbach am Main in das dortige 
Archival Depot überführt wurden. Von Offenbach aus wurde der Großteil der 
DHI-Bibliothek bereits im Dezember nach Rom abtransportiert, •während der Rest 
und die österreichischen und tschechoslowakischen Bücher erst im September 1948 
nachgeliefert •wurden. Diese Lieferung wurde in Rom gesichtet und ihre Herkunft 
festgestellt, unter anderem mit dem Ergebnis, dass 45 österreichische und 5 tsche-

Die Erinnerung Anna Witts, dass die Insignien in der Philosophischen Fakultät verpackt 
wurden, dürfte nicht korrekt sein. 
Siehe etwa den Bericht Alfred Tomsas über seine Abfahrt aus Prag am 28.04.1945, Anhang 
Nr. 9. 
Siehe Goldbrunner, Hermann: Von der Casa Tarpea zur Via Aurelia Antica: Zur Ge-
schichte der Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom. In: Elze, Reinhard/ 
Esch, Arnold (Hgg.): Das Deutsche Historische Institut in Rom 1888-1988. Tübingen 
1990, 37-86, hier 62-65 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 70). 
Ebenda 65 ohne präzise Quellenangabe. 
Siehe Anhang Nr. 2. 
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choslowakisch e Bücherkiste n aussortier t wurde n un d zunächs t in der Bibliotec a 
Nazional e Vittorio Emanuel e verblieben. 168 Spätesten s bei dieser Sichtun g hätt e ma n 
Prage r Archivgut un d die Insignie n sicher erkannt . Aus all dem geht hervor , dass die 
geraubte n Prage r Archivalien un d Insignie n -  sollten sie jemals nac h Aufgabe dies-
bezügliche r Plän e End e Mär z 1945 doc h noc h nac h Oberkös t gebrach t worde n sein 
-  nich t mit den am gleichen Or t lagernde n Kisten aus Italie n abtransportier t wurden . 
Un d auch spätesten s bei der Aufstellung der davor ebenfalls in Pommersfelde n 
zwischengelagerte n MGH-Bibliothe k in Münche n hätt e ma n Prage r Materia l erken -
nen müssen . 

Di e vorliegend e Untersuchun g bekräftigt die Thes e des Abtransport s der 
Insignie n un d großer Archivbeständ e im April 1945 aus Prag . Rekto r Kur t Albrecht , 
Universitätsarchiva r Hein z Zatsche k un d auch Kurato r Gusta v Ehrliche r ist bei die-
sem Rau b die entscheidend e Verantwortun g zuzuschreiben . Zatsche k als mit der 
Universitätsgeschicht e befasstem Historike r un d Zeuge des „Insignienstreits " von 
1934 dürft e jedoch die „nationale " un d symbolisch e Bedeutun g der Insignie n un d 
Urkunde n weit stärker bewusst gewesen sein als den erst nac h der Okkupatio n der 
ČSR in Pra g eingetroffene n Albrech t un d Ehrlicher . Er kannt e aber auch den wis-
senschaftliche n Wert der Archivalien am besten un d dürft e bei dere n Auswahl die 
entscheidend e Instan z gewesen sein. Im Fal l Pommersfelde n ha t er selbst über den 
Bergungsor t verhandelt , über das später e Zie l Kaut h war er sicherlic h informiert . 
Was jedoch mit dem Transportgu t geschehe n ist, nachde m es Pra g verlassen hatte , 
welches Schicksa l den Archivalien un d Insignie n widerfuhr , das wiederu m muss 
Zatsche k wie andere , die den Name n des Bergungsorte s kannten , nich t zwingend 
erfahre n haben. 169 

Im Vergleich zu Theodo r Maye r ha t Hein z Zatsche k •wei t weniger verantwor -
tungsbewusst gegenüber dem universitäre n un d andere n Archivmateria l gehandel t 
un d das, obwoh l ihm Maye r brieflich den „richtige n Weg" gewiesen hatte . Zatsche k 
•wa r nich t nu r bereit , wertvollste Archivalien auf eine schließlic h verhängnisvoll e 
Reise zu schicken , sonder n hatt e vermutlic h auch keine Bedenken , Joachi m Prochn o 
bei dem Rau b von 400 Urkunde n zu unterstützen . Möglicherweis e ha t Mayer s strik-
te Ablehnung , diese Urkunde n aufzunehmen , ihre n Abtranspor t ins Ungewisse ver-
hindert . Di e Entscheidung , die Abfahrt des Prage r Bergungsguts unte r sehr un -
sicheren , •wen n nich t sogar chaotische n Umstände n im April 1945 zuzulassen , als 
sich das Dritt e Reic h in Auflösung befand , kan n nu r als grob fahrlässig bewerte t 
•werden . Hinz u kommt , dass als Moti v für den Abtranspor t •wenige r der Schut z vor 
mögliche n Kriegseinwirkunge n zu nenne n ist, als der Wunsch , die Archivalien un d 
Insignie n nich t wieder in den Besitz einer tschechische n Universitä t gelangen zu las-
sen. 

Solange von den vermissten Gegenstände n keine Spur gefunden wird ode r bisher 
nich t bekannt e Dokument e erschlossen werden , bleibt genügen d Rau m für Speku -
lationen , wo sich die Insignie n un d Archivalien befinde n könnten : in Deutschland , 

Goldbrunner: Von der Casa Tarpea 66-71 (vgl. Anm. 165). 
Trotzde m ist davon auszugehen , dass Zatsche k und seine ehemaligen Prager Kollegen bei 
den Befragungen in der Nachkriegszei t entscheidende s Wissen für sich behalte n haben . 
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Österreich, einigen Nachfolgestaaten der UdSSR, den USA oder auch immer noch 
in Tschechien. Wünschenswert ist es jedenfalls, die gesamten Evakuierungspläne der 
Deutschen Universität wissenschaftlich zu untersuchen und etwa das Schicksal der 
nach Schloss Kauth verbrachten Sammlungen zu verfolgen. Auch sollte der Behaup-
tung nachgegangen werden, dass Dokumente und Instrumente, die nach Kriegsende 
auf Burg Trausnitz und Schloss Pullach bei Bad Aibling gefunden wurden, nach Prag 
restituiert worden seien. 

VIII. 

Im Kontext der seit dem 19. Jahrhundert schwelenden Konflikte um die Insignien 
und Archivalien der Prager Universität(en) wurde diesen von den deutschen und 
tschechischen Konfliktparteien beständig ein hoher ideeller Wert zugesprochen, der 
ihm auch von einer breiteren Öffentlichkeit zugesprochen wurde. Letztlich führte 
diese überhöhte nationalpolitische Bedeutung zu den an dieser Stelle skizzierten 
Ereignissen. 

In dem von ihm 1954 herausgegebenen Band zur Universitätsgeschichte sinnierte 
der sudetendeutsche Historiker Rudolf Schreiber: 

[Im Frühjahr 1945, K.H.] spielte sich [...] das bis heute noch nicht enträtselte Verschwinden 
der lang umstrittenen Insignien und Stiftungsurkunden [...] ab, die noch 1948, zum 600-Jahr-
Jubiläum der Universität, nicht wieder aufgefunden waren. Berührt es uns nicht wie eine eigen-
artige Mahnung zu sehen, daß im Widerstreit der beiden verfeindeten Erben um die besten 
Stücke ihrer gemeinsamen Tradition diese selbst ihnen plötzlich entschwinden, die Gebäude in 
ihren Fundamenten wanken, die Gründungsbriefe und ehrwürdigen Wahrzeichen, beiden ein 
teuerer Besitz, verloren gehen? 

Diese Elegie verliert schnell ihre Glaubwürdigkeit, zieht ihr Leser in Betracht, 
dass Schreiber, der bis zum Mai 1945 in Prag verharrte, als Angehöriger der Uni-
versität und aktives Mitglied sudetendeutscher Netzwerke der Nachkriegszeit nur 
zu gut wusste, dass sich eine Partei, ihre (auch selbst verschuldete) Niederlage vor 
Augen, der „besten Stücke" bemächtigt hatte, um diese nicht nur dem siegreichen 
„Feind", sondern auch ihrem angestammten Ort zu entreißen und fahrlässig der 
Zerstörung auszusetzen. Der materielle Besitz der Insignien und des Archivs, 
die Verfügung über das „Gedächtnis" der Universität, sollte den „Räubern" sugge-
rieren, immer noch im Besitz ihrer längst nicht mehr existenten Universität zu 
sein. 

Schreiber: Einleitung. In: Ders. (Hg.): Studien zur Geschichte der Karls-Universität 9-14, 
hier 12 (vgl. Anm. 6). 
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A N H A N G 

Ergänzunge n un d Anmerkunge n des Editor s stehe n in eckigen Klammern . Hervor -
hebunge n nac h Vorlage. 

Nr. 1 3. März 1945, Prag 

Heinz Zatschek fragt den Präsidenten der MGH Theodor Mayer, ob Bestände des 
Universitätsarchivs Prag nach Pommersfelden verbracht werden können. 

MGH München,  Archiv, B 704II,  2-3.  Maschinenschriftlicher Privatbrief mit eigenhän-
diger Unterschrift. 

Prag , 3. III . 1945 
G E H E I M 

Seh r verehrte r Her r Präsiden t ! 

I m Rahme n der Auflockerungsmassnahme n wird auc h die Bergun g eine s Teiles des 
Universitäts-Archiv s ausserhal b Prag s in Aussicht genommen . Dabe i wurd e erwogen , ob 
es möglic h wäre, die zu bergende n Beständ e nac h Pommersfelde n zu schaffen . Es würd e 
sich u m 25 Kiste n im Forma t 48 x 68 x 50 mi t Archivalien un d u m 1-2 Kiste n mi t ande -
rem Inhal t handeln . 

Diese r Absicht liegt, wie mi r Maginifizen z [Kurt ] Albrech t sagte, de r Gedank e zu 
Grunde , dass Sie als einstiges Mitglie d des Prage r Lehrkörper s sicherlic h gerne berei t sein 
würden , falls in Pommersfelde n noc h Plat z ist, dieses unschätzbar e Kulturgu t zu bergen , 
dass dieses bei Ihne n nich t nu r in sachvers tändig e O b h u t käme , sonder n dass auc h die 
Möglichkei t bestünde , diese Archivalien in Pommersfelde n gegebenenfall s zu benütze n 
ode r bearbeite n zu lassen. Jedenfall s erschie n -  von de m langen Antranspor t abgesehe n -
eine Unterbringun g in Pommersfelde n zweckmässiger als an eine m andere n noc h in 
Betrach t kommende n Orte . 

Ic h richt e diese Anfrage an Sie im Auftrag von seine r Magnifizen z un d zugleich als 
Leite r des Universitätsarchiv s un d bitt e Sie, mi r Ihre n Beschei d tunlichs t bald zugehe n zu 
lassen. 

Hei l Hitler ! 
Ih r sehr ergebene r 

H . Zatsche k 

Nr. 2 15. März 1945, Pommersfelden 

Theodor Mayer schreibt Heinz Zatschek, dass eine Unterbringung von 27 Kisten bei 
Oberköst möglich ist. 

Archiv Akademie věd České republiky Praha, osobní fond Heinz Zatschek [Archiv der 
Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik Prag, persönlicher Fonds Heinz 
Zatschek], Inv.-Nr.  599. Maschinenschriftlicher Brief mit Briefkopf der MGH und eigen-
händiger Unterschrift; MGH München,  Archiv, B 70411, 2-3.  Durchschlag des maschi-
nenschriftlichen Briefs. 

Reichsinstitu t für älter e (13a) Pommersfelden , den 15. Mär z 1945 
deutsch e Geschichtskund e Berlin N W 7, de n 
(Monument a Germania e Historica ) Charlottenstraß e 41 
De r Präsiden t Fernruf : 16 27 89 

Nr . 
Liebe r Her r Kollege Zatschek ! 

Ebe n hab e ich Ihre n Brief vom 3. Mär z erhalten . Di e 25 un d 2 Kiste n kan n ich noc h 
unterbringen , nich t im Schlo ß selbst, sonder n im Meierho f Oberköst , de r ca 4 K m von 
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hier entfernt ist, und wo die Bibliothek des d(eu)t(schen) hist(orischen) Instituts in Rom 
lagert. Dort habe ich schon rund 580 Kisten, da können noch 27 dazu kommen. Der 
Meierhof ist von Oberköst, dem nächsten Ort ca 20 Minuten entfernt, ein anderes Haus 
liegt nicht näher, die Scheune ist gemauert und mit Ziegeln gedeckt. Wenn also nicht ein 
besonderer Zufall eintritt, dürfte dort alles sicher sein, freilich unter der Erde ist es noch 
sicherer. Sagen Sie also dem Rektor [Kurt Albrecht], daß ich die Kisten unterbringen 
kann, daß ich aber bitte, diese Tatsache und die allfällige Übersendung geheim zu halten. 

Leider muss ich Ihnen aber persönlich die Mitteilung machen, daß ich Sie im Schloß 
nicht mehr unterbringen kann. Gestern ist in dieser Hinsicht eine Entscheidung gefällt 
worden, die, solange sie aufrecht ist, jede Unterbringung unmöglich macht. Es ist, wie 
mir scheint, aber nicht ausgeschlossen, daß eine Änderung eintritt, vorderhand aber ist 
die Sache ins Wasser gefallen und mir tut das sehr leid. Ich bin aber machtlos, denn auch 
die Gräfin [Ernestina von Schönborn-Wiesentheid] könnte daran nichts ändern. 

Bitte bezeichnen Sie die Kisten mit Nummern und machen Sie ein Verzeichnis des 
Inhalts der einzelnen Kisten, so daß man etwas finden [kann], wenn man es braucht. Eine 
normale Bearbeitung und Benützung dürfte kaum möglich sein, man muss nach 
Oberköst laufen und das heraus suchen, was man gerade braucht. Mehr ist nicht zu 
machen. 

Mit besten Empfehlungen und herzlichen Grüßen 
Heil Hitler 

Ihr sehr ergebener 
Th. Mayer 

Nr. 3 24. März 1945, Prag 
Heinz Zatschek dankt Theodor Mayer für dessen Bereitwilligkeit, Material aus Prag auf-
zunehmen und berichtet über verschiedene Prager Angelegenheiten. 
MGH München, Archiv, B 70411, 2-3. Maschinenschriftlicher Privatbrief mit eigenhän-
diger Unterschrift. 

Prag, 24. III. 1945 
Sehr verehrter Herr Präsident! 

Für Ihre Bereitwilligkeit, unsere Schätze zu bergen, danke ich Ihnen herzlich und darf 
Ihnen auch den Dank des Rektors [Kurt Albrecht] übermitteln. Auch ohne Ihre genaue-
ren Angaben über den Bergungsort waren wir der Meinung, dass ein Bahntransport eine 
unsichere Angelegenheit ist. Irgendwo würde der [Wa]ggon ja doch abgekoppelt und 
unter Umständen tagelang auf einem Nebengeleise stehen bleiben. Da kann allerhand 
passieren. Ich habe daher mit dem Amt des Kurators Verhandlungen wegen eines 
Transportes mit LKW aufgenommen und den Bescheid erhalten, dass die SS bei Fahrten 
ins Reich jeweils etliche Kisten mitnehmen würde. In der kommenden Woche soll damit 
begonnen werden. Die Fahrer werden angewiesen werden müssen, dass sie sich bei Ihnen 
melden. 

Was nun die Geheimhaltung betrifft, so ist mir und der Angestellten im Archiv diese 
aufgetragen worden. Ueberflüssigerweise hat der Dekan [Hans Joachim Beyer] in einer 
Sitzung, die sich mit dem ARLZ.Programm befasste, auch diese Angelegenheit im 
Plenum zur Sprache gebracht. Die Besprechung wurde zwar als geheim erklärt, aber es 
wissen nun rund 30 Kollegen darum und zwei von ihnen haben mich gebeten, ob sie 
Material mitsenden dürften. Ich wollte ihnen das nicht abschlagen. [Willi] Czaika hat 
einen Koffer voll Material über Siebenbürgen, [Theodor] Hopfner ein zweibändiges 
Manuskript über die Juden in Deutschland, das er im Auftrag des Amtes Rosenberg ver-
fasst hat, scheinbar mit den dazugehörigen Aufzeichnungen. Schliesslich wollte noch 
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[Joachim ] Prochn o 400 Urkunde n mitschicke n und selbst auf dem LKW mitfahren . Da s 
wird aber schwerlich meh r möglich sein. [Es folgen Ausführunge n zu einer von Prochn o 
geplante n Editio n der Přemyslidenurkunden un d einer Studie Zatschek s zu Heinric h V] 
Deshal b möcht e ich Sie nochmal s bitten , sie [Heinric h V.-Studie ] auch dan n herauszu -
bringen , wenn ich selbst nich t meh r am Leben sein sollte. Wenn ich da von allen übrigen 
Möglichkeite n ganz absehe, so geht das Insuli n zur Neige und ohn e das halte ich es sicher 
nich t lange aus. Die krieg[sbe]dingte n Belastunge n treffen mich - un d leider auch mein e 
Fra u - viel härte r als Gesunde . [Es folgen Ausführunge n zu verschiedene n Angelegen-
heiten. ] 

Wir sitzen hier sehr viel im Luftschutzkeller , die Arbeiten gehen dementsprechen d 
langsam vorwärts und zu etwas Grössere m fehlt einem die Sammlu[ng] , Im Augenblick 
kann man auch gar nicht s planen . [Es folgen Ausführunge n zu verschiedene n Angelegen-
heiten ] Dass der Angriff am 14. IL [1945] uns nu r einen Vorgeschmac k von dem gegeben 
hat , was noc h komme n kann und komme n wird, wissen wir natürlic h un d sehen dem 
Kommende n mit viel grösserem Unbehage n entgegen als im Reich , weil für den Ausbau 
der Keller hier ja überhaup t nicht s geschehen ist. Wir sind ja, wie ich Ihne n schrieb , gleich 
beim ersten Mal mitte n drin gewesen. 

Alles Gut e für Ostern , Handküss e der Fra u Gemahli n und viele Empfehlunge n von 
meine r Fra u und mir 

Ih r sehr ergebene r 
H . Zatsche k 

Nr. 4 29. März 1945, Pommersfelden 
Theodor Mayer nennt Heinz Zatschek Bedingungen für die Aufnahme von Material aus 
Prag. 
MGH München,  Archiv, B 704II,  2-3.  Durchschlag eines maschinenschriftlichen Briefes. 

Pommersfelden , 29. Mär z 1945 
Herr n 
Prof. Dr . H . Zatsche k Prag II 

Apollinarisgasse 6 
Lieber Her r Kollege Zatschek ! 

Eben habe ich Ihre n Brief vom 24.3. erhalten . Ich nehm e zur Kenntnis , daß in näch -
ster Zeit Lkw.s der SS Kisten aus Pra g bringen werden . Ich habe nicht s dagegen, wenn 
noc h ein Koffer oder sonst ein Pack dazukommt , muß aber offen gestehen , daß es mir 
nich t sympathisc h ist, da[ß] ein Manuskrip t über die Jude n in Deutschland , das im Auf-
trage des Amtes Rosenber g verfaßt ist, hier untergebrach t wird. Wie die Ding e jetzt lie-
gen, müssen wir dami t rechnen , daß wir allenfalls unte r amerikanisch e Besatzun g kom-
men , ich hoffe nicht , daß diese Leut e dan n die bei uns eingelagerte n Kisten untersuche n 
werden , aber wenn es geschehe , könnt e das vielleicht rech t unangenehm e Folgen haben , 
die ich begreiflicher Weise vermeide n muß , um nich t die beiden , nach dem Verlust so vie-
ler Bibliotheke n sehr wertvoll gewordene n Büchereie n zu gefährden . Im übrigen aber 
muß ich bitten , daß alles Materia l so verpackt und womöglich versiegelt wird, daß man 
nich t ohn e weiteres dazu komme n kann , dami t nich t vielleicht einma l aus einem solchen 
Pack irgendetwa s verloren gehen könnte . Ich selbst brauch e den Inhal t nich t zu kenne n 
und wünsch e das auch gar nicht . [Es folgen Ausführunge n zu verschiedene n Angelegen-
heiten. ] 

Ih r sehr ergebene r 
[Th . Mayer ] 
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Nr. 5 29. März 1945, Prag 
Heinz Zatschek teilt Theodor Mayer mit, dass der angekündigte LKW-Transport unter-
bleibt. 
StadtA Konstanz, Nachlass Theodor Mayer, in Faszikel 15 ohne eigene Nr. nach Nr. 214 
eingereiht. Maschinenschriftlicher Brief mit eigenhändiger Unterschrift. 

Prag, 29. III. 1945 
Sehr verehrter Herr Präsident! 

Transportschwierigkeiten machen es unmöglich, die angekündigte Sendung mit LKW's 
zu Ihnen zu schaffen. Wir müssen daher von einer Bergung in Pommersfelden absehen. 
Ich danke Ihnen im Namen des Rektors und in meinem eigenen nochmals sehr herzlich 
für Ihr Entgegenkommen und Ihre Hilfsbereitschaft und darf Sie versichern, dass wir von 
ihr sehr gerne Gebrauch gemacht hätten. 

Mit aufrichtigen Osternwünschen und vielen Empfehlungen 
Ihr sehr ergebener 

H. Zatschek 

Nr. 6 31. März 1945, Pommersfelden 
Theodor Mayer präzisiert gegenüber Heinz Zatschek die Bedingungen für die Aufnahme 
von Material aus Prag. 
MGH München, Archiv, B 704II, 2-3. Durchschlag eines maschinenschriftlichen Briefes. 

(13a) Pommersfelden, den 31. Mär[z 1945] 
Lieber Herr Kollege Zatschek ! 

Ich habe Ihnen neulich geschrieben, daß ein Unterkommen in Pommersfelden nicht 
mehr möglich sei, weil so viele Flüchtlinge gekommen sind und das Schloß für weitere 
Unterbringung gesperrt worden ist. Daran hat sich nichts geändert, aber ich meine, daß 
man doch gegebenenfalls versuchen musste, Sie noch unterzubringen. Es würde natürlich 
sehr einfach sein, aber es wäre wohl, wie ich hoffe, ein Dach über dem Kopf. Mir wäre es 
aber unangenehm, wenn Sie glaubten, wir würden uns nicht nachwievor bemühen, für Sie 
Quartier zu schaffen und Sie sitzen lassen. Wie es dann werden wird, kann ich nicht 
sagen, aber irgend wie werden wir die Sache schon lösen. 

Nun aber noch ein Wort zu den Aktensendungen. Ich möchte noch einmal wieder-
holen, daß es mir nicht angenehm wäre, wenn die Manuskripte von [Theodor] Hopfner 
hierher kämen, denn das könnte unter Umständen eine Gefahr für die Bibliothek bedeu-
ten, die ich vermeiden möchte. Was die Kisten mit Archivgut anlangt, steht die Sache 
etwas anders. Ich habe da nichts zu sagen, aber raten möchte ich dringend, nicht Sachen 
wegzubringen, die nach Provenienzprinzip der Universität Prag im allgemeinen, also 
nicht nur der deutschen gehören. Wenn der Herzog fällt, muss der Mantel nach [nach: 
Friedrich Schiller, Die Verschwörung des Fiesko zu Genua]. Was nützt uns das Archiv, 
wenn die Universität nicht uns gehört. Bedeutet aber ein Wegbringen des Archives der 
deutschen Universität nicht, daß man diese Position aufgibt? Die Akten, die sich seit 1939 
ergeben haben, würde ich wegbringen, wenn sie nicht ohnehin verbrannt werden. Ich 
möchte also zusammenfassen: Müssen wir für ständig von Prag weg, nützen uns die 
Akten nichts. Ja, wir würden sie gewiß dann herausgeben müfssen], gegen einen diplo-
matischen Zwang wäre nichts zu machen oder gegen die Anordnung einer Besatz-
behörde. Kommen wir wieder nach Prag zurück, dann war der Transport unnötig, dann 
gilt das Gegenteil. Diese Erwägungen möchte ich besonders auch wegen der 400 Urkun-
den des Herrn [Joachim] Prochno anstellen. Wir hätten doch gar nichts davon, könnten 
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sie gar nich t einma l gebrauchen , da man fragen würde, woher diese Urkunde n sind. 
Dagegen halte ich die Wegbringung von Manuskripte n von wissenschaftliche n Arbeiten 
für sehr empfehlenswert . Die andere n Sachen , soweit sie nich t vernichte t oder als kom-
promittieren d versteckt werden müssen , würde ich in Böhme n bergen, so daß sie vor 
Vernichtun g durc h Kampfhandlunge n gesichert wären, uns aber nich t der Vorwurf 
gemach t werden könnte , daß wir Archivalien , die provenienzmäßi g nach Prag gehören , 
weggebracht hätten . Ich gebe Ihne n das zu bedenken , den n nach der militärische n Lage 
ist eine Besetzun g der hiesigen Gegen d nich t ausgeschlossen . Vor einigen Tagen war die 
Gefah r unmittelbarer , aber dan n wurden die vorgeprellten Panze r bei Gemünde n [am 
Main ] abgeschossen und jetzt geht der Druc k meh r nach Nordosten . Aber für die Daue r 
gesichert sind wir nicht . Verstecken kann ich 25 Kisten nicht , wenn wirklich] gesucht 
wird, werden sie gefunden , ja wenn nur nach öffentliche m Gu t gefragt wird, entsteh t 
schon eine höchs t brenzlich e [sie!] Lage. Doc h könnt e man auch in diesem Falle den 
Unterschie d zwischen provenienzmäßi g dem Reich und einer allenfalls wieder erstehen -
den Tschech[o]slowa[kischen ] Republi k gehörigem Archivgut machen . 

Ich hoffe, daß Sie mich verstehen werden , daß ich diese Vorsichtsmassregeln empfeh -
le, nachde m die Sache nich t wirklich geheim geblieben ist und ich doch die Verant-
wortun g für die mir anvertraute n Institut e zu tragen habe . 

Da s wollte ich Ihne n in Eile mitteilen . Habe n Sie meine n zweiten Brief, in dem ich zu 
Heinric h V 3. Teil Stellun g nahm , erhalten ? 
Herzlichst e Grüß e und Empfehlunge n von Hau s zu Hau s 

Ih r sehr ergebene r 
[Th . Mayer ] 

Nr. 7 12. April 1945, Prag 
Hans Joachim Beyer, Dekan der Philosophischen Fakultät der Deutschen Universität 
Prag, teilt den Lehrenden verschiedene Punkte betreffend Dissertationen, persönlicher 
Standhaftigkeit und seine eigenen Aufgaben mit. 
Archiv Akademie věd České republiky Praha, osobní fond Heinz Zatschek [Archiv der 
Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik Prag, persönlicher Fonds Heinz 
Zatschek], Inv.-Nr.  584. Kopie ohne eigenhändige Unterschrift. 

De r Deka n der Philosophische n Fakultä t 
der Karls-Universitä t Pra g 

Prag, den 12. April 1945 
An die Herre n Mitgliede r des Lehrkörpers ! 
1. In der letzten Zeit häufen sich die Fälle , dass die Studierende n in übertriebene r Has t 
auf einen formellen Abschluss ihres Studiums , insbesonder e auf die Durchführun g der 
Promotio n drängen . Unte r ausdrückliche m Hinwei s auf das „Wor t zur Stunde " des 
Deutsche n Staatsminister s vom 8.4.1945 bitte ich alle Kollegen , an der Überwindun g die-
ser Hysteri e mitzuwirken . Ich habe selbstverständlic h volles Verständni s für die familiä-
ren und persönliche n Nöt e des einzelne n Studenten . Wir alle leben jedoch unte r den glei-
chen Schwierigkeite n un d innere n Nöte[n ] wie die Studenten . Von meine n 6 Kinder n 
befinden sich z.B. zwei, die seinerzei t wegen ihres Keuchhusten s zu Verwandte n gebrach t 
wurden , in den besetzte n Westgebieten . Eine Nachrich t liegt nich t vor. Diese Tatsach e 
muss ich selbstverständlic h hinnehmen . Es geht nich t an, dass wir unser persönliche s Leid 
und unsere persönlich e Besorgnis in den Mittelpunk t unsere s ganzen Denken s und 
Handeln s stellen. Es ist selbstverständlich , dass wir den Studierende n entgegen kommen , 
soweit es sich um technisch e Frage n handelt . Ein Kandidat , der noc h nich t in der Lage 
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ist, alle Exemplar e seiner Dissertatio n abzuliefern , kann geprüft werden , sobald auch nu r 
ein lesbares Exempla r für die Begutachtun g zur Verfügung steht . Die Rigorosen könne n 
angesetz t werden , wenn die Begutachte r feststellen, dass die Arbeit ohn e jeden Zweifel 
angenomme n werden wird. Es ist auch selbstverständlich , dass wir uns bei der Begut-
achtun g der Arbeit un d bei der Ansetzun g der Prüfun g beeilen . Es geht aber unte r kei-
nen Umständen , dass das Niveau gesenkt wird und Kandidate n durc h die Prüfunge n 
gelassen werden , die unte r normale n Umstände n zurückgestell t werden würden . Es geht 
auch nicht , dass Dispen s von Bedingunge n erteil t wird, die für die Promotio n unerläss -
lich sind. Ich bitte auf die Studierende n in dem Sinne hinzuwirken , dass sie ihre Arbeiten 
ordnungsgemäs s abschliessen und sie dan n einreichen , wenn sie mit gutem Gewissen vor 
die Prüfungskommissio n trete n können . Es kann dabei durchau s der bisher vorgesehene 
Termi n des 30. April überschritte n werden , weil die Voraussetzungen , die zum Erlass der 
seinerzeitige n Anordnunge n führten , inzwischen hinfällig geworden sind. Einzeln e Stu-
dierend e begründe n ihren Wunsch nach übertriebe n eiliger Durchführun g der Prüfun g 
damit , dass sie sofort abreisen wollen un d vielleicht nich t meh r die Gelegenhei t hätten , 
von Pra g ihr Doktor-Diplo m zu erhalten . Ich bitte zu entgegnen , dass ein Grun d zur 
übertriebe n eiligen Abreise gar nich t vorhande n ist und dass insbesonder e von den 
Studierende n erwarte t werden muss, dass sie nich t vor den Fraue n mit kleinen Kinder n 
sowie den Gebrechliche n und Kranke n den Standor t verlassen. Da die Promotio n zum 
Dr . phil . keine Berechtigun g in irgend einem Berufe gibt, könne n diejenigen Studieren -
den , die einen ordnungsgemässe n Abschluss des Prüfungsverfahren s nich t abwarten kön-
nen , getrost auf die Promotio n verzichten . Im übrigen lässt sich die durc h die Prüfunge n 
eventuel l entstanden e Wartezei t dadurc h ausfüllen, dass die Kandidate n sich für den 
Lazarettdiens t oder für die Betreuun g von Flüchtlinge n zur Verfügung stellen. 
In Zeite n wie heut e komm t es darau f an, die Würde des Mensche n nich t zu verlieren . Als 
Lehre r an der ältesten deutsche n Universitä t haben wir auf Haltungsfrage n besonder s zu 
achten . Wir haben gar keinen Grund , unsere akademisch e Ehr e dadurc h zu opfern , dass 
wir den Gra d eines Dr . phil . einem Unreife n oder Unwürdige n verleihen . 

2. De r Her r Rekto r hat mich zum Zweck der Durchführun g eines kriegswichtigen 
Auftrages ab sofort auf zunächs t 4 Wochen von den Amtsgeschäften eines Dekan s beur-
laubt . Mein e Vertretun g übernimm t der Her r Prodekan . Ich bleibe jedoch am Ort e und 
werde in dringendste n Fällen über mein Institu t oder über die Wohnun g zu erreiche n 
sein. 

gez. Beyer 

Nr. 8 5. Mai 1945, Prag 

Die Mitglieder der Philosophischen Fakultät der Deutschen Universität Prag Erich 
Hofmann, Ernst Schwarz und Josef März beschweren sich im Namen der gesamten 
Fakultät bei Rektor Kurt Albrecht über die Amtsführung ihres Dekans Hans Joachim 
Beyer. 

Archiv Univerzity Karlovy, Německá  Univerzita, filosofická fakulta [Archiv der Karls-
universität, Deutsche Universität, Philosophische Fakutät], PA Hans Joachim Beyer 
(ohne Inv.-Nr.  in Karton 48). A): Durchschlag eines maschinenschriftlichen Briefes. B): 
Maschinenschriftliches Konzept mit zwei kleineren Blättern, auf denen maschinenschrift-
lich drei Korrektureinschübe verzeichnet sind. Auf allen drei Blättern zudem hand-
schriftliche Korrekturen. Im Folgenden werden nur die drei Korrektureinschübe ausge-
wiesen. 
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A) 
5. Mai 1945 

An 
Seine Magnifizenz den Herrn Rektor 

der Deutschen Karls-Universität, 
Herrn Professor Dr. Kurt Albrecht 

Magnifizenz, 
die Philosophische Fakultät hat in den letzten Wochen mit steigender Sorge die Füh-

rung der Dekanatsgeschäfte durch Herrn Beyer verfolgt. Sie ist der Ueberzeugung, daß 
diese Art der Geschäftsführung keineswegs den Anforderungen entspricht, die in einem 
so entscheidenden Zeitpunkt, der für die Zukunft der Universität die größten Gefahren 
enthält, an die Führung der Fakultät gestellt werden müssen. 

Nachdem Herr Beyer in einem Rundschreiben den Mitgliedern der Fakultät ihre 
Pflichten in Erinnerung gerufen hatte, vor allem auch Einhaltung der Formen verlangt 
hatte, ist er fast unmittelbar darauf abgereist, ohne die Fakultät und den Rektor zu ver-
ständigen, ohne die Dekanatsgeschäfte ordnungsgemäß zu übergeben und die schweben-
den Angelegenheiten zu regeln. Herr Beyer hat aber Zeit genug gefunden, seine Ange-
stellten bei der Reinhard Heydrich-Stiftung zu entlassen. Zeuge dafür ist der Gaudozen-
tenführer Magnifizenz Prof. Dr. Buntru. Ein Verlassen der Dekanatsgeschäfte in dieser 
Art, in einem so schwierigen Zeitpunkt, ist eine grobe Ungehörigkeit. 

Die Philosophische Fakultät ist einstimmig der Ueberzeugung, daß im gegenwärtigen 
Zeitpunkt, der über den Fortbestand der Deutschen Karls-Universität entscheidet, ein 
unbedingter Anspruch der Fakultät auf eine in der Stadt Prag anwesende, verhandlungs-
fähige und unbelastete Leitung besteht. Die Fakultät hat deshalb dem Herrn Rektor am 
4. Mai diesen einstimmigen Wunsch der Fakultät durch eine Abordnung der Fakultät, 
bestehend aus den Herren Hofmann, Schwarz und März, vorgetragen und gebeten, 
Herrn Hofmann sofort mit der Führung der Dekanatsgeschäfte zu betrauen, sie unter-
streicht darüber hinaus die Notwendigkeit , die Angelegenheit zu untersuchen. 

Gez. Hofmann, gez. E. Schwarz, gez. J. März. 

a)-a) Mit Bleistift von Erich Hofmanns Hand. 

B) 

Entwurf 
Die Philosophische Fakultät hat [...][es folgt der Text wie im ersten Absatz des vorange-
henden Briefes an Rektor Albrecht]. 

Nachdem Herr Beyer in einem Rundschreiben den Mitgliedern der Fakultät ihre 
Pflichten in Erinnerung gerufen hatte, vor allem auch Einhaltung der Formen verlangt 
hatte, ist er fast unmittelbar darauf abgereist, ohne die Fakultät zu verständigen, ohne die 
Geschäfte ordnungsgemäß zu übergeben und die schwebenden Angelegenheiten zu ord-
nen. Es fehlten Gutachten, Prüfungsvermerke und Akten. Es kann nicht angenommen 
werden, dass zu einer Geschäftsübergabe keine Zeit mehr gewesen sei, da nachgewiesen 
werden kann, daß Herr Beyer vor seiner Abreise wohl noch Gelegenheit fand, verschie-
dene Briefe in minder wichtigen Angelegenheiten zu schreiben. Während die indirekte 
Mitteilung, die er dem Rektor machen ließ, den Eindruck erwecken mußte, daß seine 
Abwesenheit nur wenige Tage dauern würde, sprach sein gleichzeitiges Rundschreiben 
von Mitte Mai, ein Brief aber vom 1. Juni usw. Aus diesen Widersprüchen spricht eine 
Verwirrung, die die Unordnung in der Geschäftsführung nur unterstreicht. 

Es muß ferner als durchaus ungewöhnlich und wohl auch ungehörig bezeichnet wer-
den, wenn Herr Beyer den Briefwechsel der Fakultät wenigstens zum Teil nicht innerhalb 
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von ihr, sondern in der Reinhard Heydrich-Stiftung erledigte, sodaß deren Schreib-
personal dadurch ohne jede Berechtigung Einblick in Interna der Fakultät und in die 
Auseinandersetzungen des Dekans mit einzelnen Fakultätsmitgliedern erhielt. Diese Ver-
quickung von Dingen, die streng getrennt gehalten werden müßten, ist geeignet, die Auto-
rität aller Beteiligten, besonders die des Dekans selbst, zu schädigen, verrät aber zugleich 
Unklarheit über die Befugnisse, die mit dem Ehrenamt des Dekans verbunden sind. 

Es ' hat die Fakultätsmitglieder auch befremdet, daß Herr Beyer als an Lebensjahren 
jüngstes Mitglied der Fakultät und auch als jüngster Ordinarius das Dekanat in einem 
Zeitpunkt übernahm, als nur für das Amt des Dekans die Uk-Stellung bestand. Schon 
dadurch ist ein ungünstiger Eindruck erweckt worden. Außerdem hat es jene Fakultäts-
mitglieder, die der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Prag angehören, minde-
stens eigenartig berührt, daß Herr Beyer, der als Dekan eine unbestrittene wissenschaft-
liche Leistung aufweisen und vom Vertrauen seiner Kollegen getragen sein muß, vom 
Amt des Dekans nicht zurücktrat, als die Akademie der Wissenschaften seine von ihm 
selbst angestrebte Wahl zum ordentlichen Mitglied mit erheblicher Stimmenzahl abge-
lehnt hatte. Es entspricht nicht der Würde eines Dekans, nach einem solchen Votum der 
höchsten wissenschaftlichen Instanz an seinem Amt zu kleben, sondern deutet darauf 
hin, daß er sich der Verantwortung, die mit der Uebernahme des Dekanats verbunden 
und im gegenwärtigen Zeitpunkt besonders groß ist, nicht voll bewußt ist. ' 

Der Dekan hat, wenn er die Fakultätsmitglieder streng an ihre Pflichten mahnt und 
unbedingte Einhaltung der Formen verlangt, selbst unbedingtes Vorbild in der Ge-
schäftsführung und auch in der in einem so ernsten Zeitpunkt notwendigen menschlichen 
Haltung zu sein. Das Amt des Dekans verleiht nicht nur Rechte, sondern auch, und das 
trifft für die Entscheidungsstunde der ältesten deutschen Universität ganz besonders zu, 
erhöhte Pflichten. Herr Beyer hat aber vor allem nicht nur von seinen Rechten Gebrauch 
gemacht, sondern seine Befugnisse wesentlich überschritten. Es steht nicht in seinem 
Recht, Dissertationen, die von beiden Begutachtern übereinstimmend angenommen wor-
den sind, zurückzuweisen und Gegengutachten zu bestellen, nur um wissenschaftliche 
Streitigkeiten auf dem Rücken von Studenten auszutragen. Für solche Dinge ist die Zeit 
zu ernst. Der Dekan ist vielmehr nur dann zur Entscheidung berechtigt, wenn die beiden 
Begutachter mit einander nicht übereinstimmen. Herr Beyer hat auch keine andere Sorge 
- noch im April! - gehabt als die, den vom Reichsführer SS allgemein gegebenen Auftrag, 
auch bei mangelnder Zuständigkeit ordnend einzugreifen, zu seinem persönlichen Vorteil 
auszulegen, insofern er z.B. einen Wissenschaftszweig, der ihm aus irgend einem Grund 
nicht zusagt, eigenmächtig zu der Hilfswissenschaft einer anderen Disziplin erklärt oder 
ihre Studenten seiner eigenen Disziplin, der Volkswissenschaft, unterordnen will. Die 
Belege dafür können beigebracht werden. Herr Beyer ging bei seiner Begründung für 
diese eigenartige Auslegung seiner Befugnisse so wenig wissenschaftlich gewissenhaft 
vor, daß ihm eine ganze Reihe von Irrtümern nachgewiesen werden konnte. Abgesehen 
davon, daß die Notwendigkeit , sich gegen solche Angriffe eingehend zu wehren und den 
Egoismus, der in diesem Mißbrauch des Dekansamtes liegt, abzulehnen, viel Zeit be-
ansprucht, die der Erledigung kriegswichtiger Aufträge weggenommen wurde, ist die 
Auffassung des Dekans, daß es gegenwärtig nichts Wichtigeres zu tun gebe, als solche 
Interna zwischen Disziplinen und innerhalb von Fakultäten, ein weiterer Beweis dafür, 
daß persönlicher Egoismus und Ehrgeiz stärker entwickelt sind als die Ueberzeugung, 
daß der Dekan an der ältesten deutschen Universität in der Schicksalsstunde des deut-
schen Reiches und Volkes vor allem die ihm übertragene Fakultät zu leiten oder für eine 
anderweitige Leitung zu sorgen hat. Es darf wohl die Ansicht geäußert werden, daß es 
etwas an der menschlichen Reife fehlt, die in diesem Augenblick von dem Inhaber eines 
solchen Amtes unbedingt gefordert werden muß. 
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Eine der ersten Anforderunge n an den Deka n ist Unparteilichkeit . Nu r diese verbürgt 
das Vertraue n der Gesamthei t der Fakultä t und gewährleistet den regelmäßigen Turnu s 
unte r allen Mitgliedern , die den Anspruc h auf diese Würde erhebe n können . Her r Beyer 
hat , auch noc h in seinem  Rundschreiben , von seinen Kollegen die Anwendun g stren -
ger Maßstäb e verlangt, solche aber gegenüber seinen eigenen Schüler n keineswegs ange-
wandt . Er hat ihne n durchwe g das Prädika t „ausgezeichnet" , also das beste, zuerkann t 
und sie teilweise ohn e reguläre Prüfung , ohn e entsprechend e begründet e Gutachte n un d 
auch ohn e Vorlegung einer fertigen oder mindesten s einigermaße n fertigen Arbeit pro -
moviert , dagegen hat Her r Beyer die Voten andere r Fakultätsmitgliede r angefochte n un d 
deren Schüle r zu diskriminiere n versucht . Er hat dami t Schritt e unternommen , Fakultäts -
mitgliede r erster und zweiter Klasse zu schaffen, in manche n Fällen auch Vorschriften für 
die Benotun g nach seinen Wünsche n zu mache n und überhaup t die Recht e der Fakultäts -
mitgliede r einzuschränken . Die Fakultätsmitgliede r müssen in diesem doppelte n Maß -
stab^ nich t ' nu r eine Heuchele i erblicken , wenn sie dami t die Forderun g in dem Rund -
schreiben , strenge Maßstäb e anzulegen , vergleichen , an die sich Her r Beyer selbst kei-
neswegs zu halte n gedachte , und müssen diese ungleich e Behandlun g auch als eine Be-
leidigung und als eine Anzweifelung ihrer Gewissenhaftigkei t und ihrer wissenschaft-
lichen Urteilsfähigkei t auffassen. De m Deka n steht aber keineswegs ein Rech t dieser Art 
zu. 

Diese Argumente , die sich vermehre n ließen , geben zu ernste n Zweifeln Anlaß, ob 
Her r Beyer geeignet ist, das Amt des Dekan s auszuüben , zuma l nunmeh r feststeht , daß 
er sich dabei nich t auf das Vertraue n der Fakultä t stütze n kann . Er hat durc h sein will-
kürliche s un d aggressives Auftreten bereit s vorher mehrfac h Zusammenstöß e in den 
Fakultätssitzunge n hervorgerufe n und hat als Deka n die Geschlossenhei t der Fakultä t 
zerrüttet , vielmehr eine wachsend e Oppositio n gegen ihn selbst erzeugt . 

Die Notwendigkeit , diese Angelegenhei t zu untersuchen , muß deshalb unterstriche n 
werden . Es ist ungewöhnlich , daß ein solcher Schrit t erfolgen muß , aber die außerge-
wöhnliche n Zeitumständ e verlangen den schärfsten Maßstab . 

a)-a)  Mit mehreren Strichen überzogen, aber unklar,  ob das eine Streichung bedeuten soll. 
b)-b)  Als Einschub auf extra Blatt beigelegt; c)-c)  Als Einschub auf extra Blatt beigelegt. 
d)-d)  Als Einschub auf extra Blatt beigelegt, der letzte Satz handschriftlich nachgetragen. 

Nr. 9 15. Mai 1946, Götting 

Alfred Tomsa berichtet über die Evakuierungsmaßnahmen an der Deutschen Universität 
in Prag und seine Fahrt nach Österreich im April und Mai 1945. 

Archiv Univerzity Karlovy (Archiv der Karlsuniversität), Mappe Insignien. Xeroxkopie 
einer älteren Kopie des Originals. Deutsche Fassung von 5 Blatt recto maschinenschriftlich 
beschrieben, unten auf den ersten 4 Blatt jeweils der handschriftliche Vermerk des verhö-
renden Oberstleutnants Vrečko und die Unterschrift Tomsas: Před e mno u podepsán o 
[In meine r Anwesenhei t unterschrieben] : Dr . Tomsa  podplukovní k Vrečko 18/5 [1946] 
Englische Fassung von 7 Blatt. 

Götting , den 15. Mai 1946 
E r k l ä r u n g 

De r Unterzeichnet e Dr . Alfred Tomsa , derzei t in Göttin g 33 1/3, Oberbayern , gibt hie-
mit auftragsgemäß folgende Erklärun g ab: 

Die Anordnun g des Deutsche n Staatsminister s in Böhme n und Mähren , wichtiges Gu t 
der einzelne n Dienststelle n in diesen Länder n vor Fliegerschäde n und sonstiger Kriegs-
bedrohun g rechtzeiti g in Sicherhei t zu bringen , erging auch an die Deutsche n Hoch -
schulen in Prag und Brunn . Fü r die Prager Hochschule n wurden Schloss Kauth , wohin 
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bereits früher wertvolle Sammlungen verlagert worden waren, und das Gutshaus in 
Nemelkau im Böhmerwald bestimmt. Die Vorbereitung und technische Durchführung 
der Verlagerung (Beschaffung des Verpackungsmaterials, wie Kisten, Nägel, Holzwolle 
und dgl., Bezeichnung der Kisten mit Nummern u.s.w.) oblag der Dienststelle des 
Kurators der Deutschen wissenschaftlichen Hochschulen in Prag und zwar in der Weise, 
dass die Besorgung der Holz- und der Eisenscheine und des sonstigen Verpackungs-
materials, ferner die Verhandlung mit den Hersteller- und Lieferfirmen meine Aufgabe 
war, während Amtmann [Wilhelm] Wolbers der Verkehr mit den einzelnen Hochschul-
instituten, die Aufträge an das Hauspersonal (Ausgabe von leeren Kisten an die Institute, 
Anbringung der für jedes Institut festgesetzten Zeichen auf den Kisten u.s.w.) oblag. Wir 
beide wurden von dem technischen Angestellten Ing. Franz Pokorný unterstützt. Die 
Auswahl der einzelnen zu verlagernden Gegenstände aber (Apparate, Akten, Bücher 
u. s. w.) hatte jeder einzelne Institutsvorstand bzw. Lehrstuhlinhaber selbst zu bestimmen. 
Das gleiche galt für die Vorstände der akademischen Dienststellen (Rektorate, Dekanate). 
Jedes Institut bzw. die akademischen Dienststellen hatten die entsprechende Anzahl von 
Kisten im Kuratorium anzufordern. Jede verpackte Kiste sollte ein Inhaltsverzeichnis 
enthalten, ein Durchschlag sollte beim Institut verbleiben und ein weiterer Durchschlag 
der Dienststelle des Kurators übergeben werden. 

So hatte auch der Rektor der Deutschen Karls-Universität Prof. Dr. Kurt Albrecht, zu 
dessen Aufgabenbereich dies gehörte, bestimmt, dass die Insignien der Universität ver-
lagert werden sollten. Bei der Haustischlerei des Verwaltungsgebäudes Prag I, Mozart-
platz 2, wurde nach Angaben des Büroleiters Oberinspektor Carl Schmidt für die Insig-
nien eine eigene Kiste angefertigt, da die von den Firmen gelieferten zwei Arten von 
Normalkisten hierfür nicht passten. Diese Kiste wurde auf seinen Wunsch dann kleiner 
gemacht, da sie sich als zu groß erwies. Diese Kiste habe ich in leerem Zustand nach An-
fertigung durch den Haustischler gesehen. Nach Uebergabe an das Rektorat habe ich sie 
nicht mehr zu Gesicht bekommen. 

Der erste Transport mit Räumungsgut nach Schloss Kauth wurde im April 1945 auf 
Grund der Meldungen, die im Kuratorium beim Büroleiter Wilhelm Wolbers einliefen, 
von diesem im Auftrage des Kurators Dr. Ehrlicher der Speditionsfirma Holan in Prag 
übertragen. Welche Institute bzw. Dienststellen Meldungen abgegeben haben, weiss ich 
nicht mehr. Ich glaube aber mit fast hundertprozentiger Sicherheit annehmen zu können, 
dass eine größere Anzahl von Kisten des Universitätsarchivs und die Insignienkiste vom 
Rektorate für diesen Transport bereitgestellt wurden. Vom Kurator waren auch einige 
Kisten mit Akten, Büromaschinen und Gesetzessammlungen für den Transport bestimmt 
worden. Nähere Auskünfte darüber können die Herren Oberinsp. Schmidt und Amt-
mann Wolbers geben. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob die ausserhalb 
des Gebäudes Mozartplatz 2 untergebrachten Hochschulinstitute ihre fertig gepackten 
Kisten für den gemeinsamen Abtransport dorthin brachten oder ob sie vom Spediteur bei 
ihnen abgeholt wurden. Bei der Verladung der Kisten aus dem Hochschulgebäude 
Mozartplatz dürfte, wie dies üblich war, der Hausmeister Amtsgehilfe Otto Siegert die 
Aufsicht geführt haben. Auch darüber wird Herr Wolbers genaueren Bescheid wissen. 
Als Amtmann Wolbers nach einiger Zeit bei der Firma Holan (schätzungsweise um den 
15. April) sich wegen des Transportes erkundigte, erhielt er die Mitteilung, dass der 
Wagon [sie] noch in Prag stehe, da die Strecke nach Pilsen unterbrochen sei. Weitere 
Transporte könnten von der Firma nicht übernommen werden. Auf Grund dieser Mit-
teilung wurde die Räumungsaktion nicht mehr eifrig weiterbetrieben. Event, weitere 
Mitteilungen der Firma sind mir nicht erinnerlich. 

Da eine Reihe von Hochschulinstituten ihren Forschungsbetrieb nach Südbayern und 
Oesterreich verlagert hatte, erschien es zweckmässig, für deren Betreuung eine Neben-
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stelle der Hochschulverwaltung im Anschluss an eine andere Hochschule zu errichten. 
Die Wahl fiel auf die Universität Innsbruck. Kurator Dr. Ehrlicher hatte zunächst die 
Absicht, selbst diese Stelle einzurichten. Auf Anordnung des Deutschen Staatsministers 
Frank musste er jedoch in Prag verbleiben und ich wurde am 22. April 1945 (also lange 
nach der Verladung des Wagons nach Kauth) beauftragt, diese Nebenstelle zu errichten. 
Die betreffende schriftliche Beauftragung lautet wie folgt: 

Der Deutsche Staatsminister Prag IV, den 22. April 1945 
für Böhmen und Mähren 
I/6-Hochschulen 

B e s c h e i n i g u n g 
Herr Regierungsrat Dr. Alfred Tomsa, Prag VII, Skuherskygasse 5, ist beauftragt, sich 

zur Durchführung der Räumung mit dem Räumungsgut der Dienststelle des Kurators 
der Deutschen wissenschaftlichen Hochschulen in Prag einschliesslich der Hochschul-
kasse und mit dem von ihm bestimmten Personenkreis auf kürzestem Wege zur 
Ausweichstelle der Verwaltung der Hochschulen Prag und Brunn nach Innsbruck zu 
begeben. 

Im Auftrage: 
L. S. gez. Ehrlicher 

Zu diesem Zwecke sollte ich die für den Betrieb dieser Nebenstelle notwendigen Akten 
sowie den entsprechenden Bürobedarf mitnehmen. Auch von der Deutschen Technischen 
Hochschule in Brunn waren mehrere Beamte und Angestellte nach Innsbruck unterwegs. 
Es war geplant, dass später noch einige weitere Beamte und Angestellte des Kuratoriums 
und der Hochschulkasse und ev. der Rektorate, die noch zusätzliches Arbeitsmaterial 
mitnehmen sollten, nachfolgen. Ich bemerke ausdrücklich, dass es sich bei dem mir erteil-
ten Auftrag ausschliesslich um Räumungsgut der Dienststelle des Kurators einschliess-
lich der Hochschulkasse handelte, nicht aber um solches der Rektorate, Dekanate und 
Hochschulinstitute. Es befanden sich also dabei weder Urkunden der akademischen 
Dienststellen (Rektorate und Dekanate) wie Studentenmatriken, Promotionsbücher und 
dgl., Insignien, oder Apparate und Lehrmittel der Hochschulinstitute. 

In der Woche vor unserer Abreise (28.4.) war ich täglich nur vorübergehend im Büro, 
da ich wegen der Beistellung eines Lastautos im Verkehrsministerium tagelang verhan-
deln musste. Erst am Samstag den 28. April wurde mir ein kleiner 1M Tonnen Lastwagen 
mit zwei Fahrern der Transportbrigade Wien des deutschen Volkssturms für die Fahrt 
nach Innsbruck beigestellt. Da ich wegen meiner Abwesenheit vom Büro in der letzten 
Woche praktisch keine oder kaum noch eine nennenswerte Amtstätigkeit in der Dienst-
stelle ausübte, wusste ich auch nur in grossen Umrissen darüber Bescheid, was an Akten 
und Bürobedarf in die Kisten verpackt wurde. Die einzelnen Abteilungsleiter in der 
Dienststelle taten dies für ihren Bereich. Genauere Kenntnis besass der Büroleiter. Die 
Kisten wurden in der Dienststelle vom Amtsgehilfen Siegert zugenagelt. 

Am 28.4. ca. 21 Uhr begann unsere Reise vom Gebäude Mozartplatz 2. Auf dem Auto 
befanden sich ausser den beiden Fahrern aus Wien (Nagelhofer und Blümel) meine Frau, 
Amtmann Wolbers und Frau, die Sekretärin des Kurators Frl. Brigitte Grossmann und 
ich. Einen Grossteil der Ladefläche nahm der Schwelkoks (ca. 800 kg) ein. Ausser den 
Akten der Dienststelle des Kurators und der Hochschulkasse, sowie dem notwendigen 
Büro- und Kanzleibedarf führten wir einen Bruchteil unseres Privateigentums an Klei-
dung und Wäsche, Haushalts- und Lebensmittel mit uns (ca. 10 Kisten und mehrere 
Koffer und andere Verpackungen). Auf ausdrücklichen Befehl des Kurators Dr. Ehrlicher 
hatte ich ferner Platingegenstände aus dem Besitz der Montanistischen Hochschule in 
Pibrans mit, um sie den event. Kriegseinwirkungen in Prag nicht auszusetzen. Diese 
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Platingeräte, die vordem bei der Landwirtschaftlichen Bank in Prag, Heuwaagsplatz, in 
einer Kassette lagen - es waren die einzigen Wertgegenstände, die Dr. Ehrlicher unmittel-
bar betreute - sollte ich auftragsgemäss bei der Reichsbank in Innsbruck deponieren. 

Mit uns fuhr gleichzeitig ein zweites Lastauto unter Leitung des Professors der 
Deutschen Technischen Hochschule in Prag Dr. Eugen Flegler ab. Darauf befanden sich 
außer dem Privatgepäck des Professors und der mitfahrenden Mitarbeiter elektrotechni-
sches Forschungsmaterial, das zur beabsichtigten Errichtung eines Forschungsbetriebes 
in der Nähe von Innsbruck dienen sollte. Unsere Reise stand unter keinem günstigen 
Stern. Bereits in Prag-Werschowitz hatten wir den ersten Defekt. Hier - nach ganz kur-
zer Zeit - verloren wir das Auto des Prof. Flegler aus den Augen. Prof. Flegler, der sich 
derzeit in Neuburg an der Donau, Siedlung Oberhausen Hausnummer 1, Bayern befin-
det, ist wie ich gehört habe, nur bis St. Gilgen in Salzburg gekommen. Unsere beiden 
Fahrer, die bis dahin mit Schwelkoks nicht gefahren waren, kannten sich in der Behand-
lung der Anheizvorrichtung nicht aus. Ausserdem war der Akkumulator entladen. Wir 
verbrachten die Nacht auf dem Auto. Am Sonntag vormittag gelang es mit Hilfe eines in 
der Nähe wohnhaften Schöffeurs [sie], der unseren Fahrern die Bedienung des Wagens 
erklärte und auch seinen Wagen zum Anziehen unseres Wagens bereitstellte, loszufahren. 
Wir kamen über Beneschau in die Nähe von Wotitz, wo wir einen Reifenschaden hatten. 
Dort verbrachten wir die zweite Nacht unter freiem Himmel. Ein Lastauto des Physi-
kalischen Hochschulinstituts, das einen Tag nach uns von Prag Richtung Tirol abgefah-
ren war, überholte uns hier. Wir verabredeten ein Treffen in Tabor. Am nächsten Morgen 
fuhren wir nach Tabor, wo wir unsern Wagen abschleppen und ihn einer gründlichen 
Reparatur unterziehen lassen mussten. Hier trafen wir auch tatsächlich bei der Batafabrik 
das Auto des Physikalischen Instituts. Dieses fuhr aber wegen unseres defekten Wagens 
allein weiter. Ich habe von den Insassen dieses Autos niemehr etwas gehört. Die Personen 
- es handelte sich um Mitarbeiter des inzwischen in Prag verstorbenen Direktors des 
Physikalischen Instituts Prof. Dr. Gudden - waren mir zum grössten Teil unbekannt. Der 
Leiter des Autos war ein Dr. Treu. Am Abend fuhren wir nach Budweis weiter. Dort stie-
gen bei der militärischen Strassenkontrolle trotz unseres Protestes mehrere Offiziere, die 
eine uns unbekannte Sprache sprachen, auf das Auto, um nach Linz mitzufahren. Unser 
Wagen vertrug aber die neue Belastung nicht und bereits einige hundert Meter hinter 
Budweis platzten zwei Reifen. Daraufhin verliessen die Offiziere wieder das Auto. Wir 
mussten so die dritte Nacht unter freiem Himmel übernachten. Am Morgen des 1. Mai 
konnten wir nach Behebung des Schadens weiterfahren und wir kamen auch glücklich 
über Freiberg ' nach Linz, von dort fuhren wir nach Peuerbach in Oberösterreich, wo die 
Frau des Fahrers Nagelhofer evakuiert war. Dort schliefen wir das erste Mal auf unserer 
Fahrt unter einem Dach. Das Auto hatten wir in einer Garage eingestellt. Am nächsten 
Tag (2. Mai) wollten wir nach Salzburg. Unsere Reise ging über Grieskirchen, wo wir 
wieder einen Defekt hatten, Wels bis Attnang-Puchheim. Dort havarierte unser Wagen 
neuerdings. Wir übernachteten abermals unter freiem Himmel. Am 3. Mai wurde unser 
Wagen nach Gmunden abgeschleppt, wo sich die militärische Einheit der Fahrer da-
mals befand. Trotz Protest wurde unser Wagen von dieser Transporteinheit beschlag-
nahmt und unser Gepäck auf die Strasse geworfen. Meine Bemühungen, bei Militär- und 
Zivilstellen einen anderen Wagen zu erhalten, schlugen fehl. Erst am 5. Mai gelang es mir, 
eine militärische Kolonne zu bewegen, uns mit dem Gepäck mitzunehmen. Einen Teil der 
Lebensmittel liessen wir in einem Fischgeschäft in Gmunden zurück, da wir es nicht 
mehr auf den Wagen aufladen konnten. In Traunkirchen wurden wir von SS-Posten nicht 
weiter durchgelassen und wir brachten unser Gepäck auf einem Bauernhof unter. Am 
nächsten Tag (6. Mai) rückten amerikanische Truppen in Traunkirchen ein. Die Lebens-
mittel liessen wir einige Tage später in Gmunden abholen, doch wurden sie wegen des 



408 Bohemia Band 48 (2008) 

herrschenden Notstandes von der Gemeinde Traunkirchen beschlagnahmt. Eine Weiter-
reise nach Innsbruck war infolge der Besetzung Oesterreichs vorläufig nicht möglich. 
Wir entschlossen uns daher in Traunkirchen zu bleiben. N u r Familie Wolbers wanderte 
zu Fuss am 17. Mai nach Tirol. Im Juli kam Herr Wolbers für einen Tag nach Traun-
kirchen, um den Rest seines Gepäcks abzuholen. Er teilte mir bei dieser Gelegenheit mit, 
dass sich eine grössere Anzahl von Brünner Hochschulangehörigen in Innsbruck befän-
de. Der Rektor der Universität Innsbruck hatte sich bereiterklärt, die Akten der Prager 
Hochschulen in Verwahrung zu nehmen. 

Ich habe dann im Juli 1945, als ich die Bewilligung zu einer Reise nach Salzburg von 
der amerikanischen Militärregierung erhielt, ordnungsgemäss die Platingeräte der 
Reichsbankstelle Salzburg übergeben und auch die Barmittel der Dienststelle, die ich bei 
mir führte, abgeliefert. Einen Teil hatte ich bereits Herrn Wolbers zur Abgabe mitgege-
ben. 

Im Herbst 1945 fasste ich den Entschluss, mit einem Transport Reichsdeutscher Rück-
wanderer nach Bayern abzureisen. 

Meine Bemühungen, die in meiner Verwahrung befindlichen Akten der Bezirks-
hauptmannschaft in Gmunden zu übergeben schlugen fehl, da mir der Stellvertreter des 
Bezirkshauptmanns, mit dem ich am 9. Oktober dieserhalb verhandelte (Dr. Pesendorfer 
- ein gewesener KZ Häftling) aus Platzmangel diese Bitte abschlug. Auch die Landes-
regierung in Linz würde seiner Meinung nach diese Akten aus demselben Grunde nicht 
übernehmen können. Auf seinen Rat sollte ich den Rektor der Universität Innsbruck, der 
sich ja seinerzeit zur Uebernahme bereitgefunden hatte, die Akten noch mal anbieten. 
Der Abtransport könnte durch die Fahrbereitschaft Innsbruck gelegentlich eines Trans-
ports nach Oberösterreich auf der Rückfahrt nach Innsbruck erfolgen. Bis dahin sollte 
ich die Akten nach Entfernung alles überflüssigen Baiastes, nach Möglichkeit in wenigen 
Kisten zusammengedrängt, bei meiner Unterstandgeberin, die ebenfalls im KZ gewesen 
war, belassen. Ich habe dann diesem amtlichen Rate folgend, die Akten in drei Kisten 
zusammengedrängt und sie dem Rektor in Innsbruck in einem Briefe zur Uebernahme zu 
treuen Händen angeboten. Die Kisten sind mit dem Zeichen K U und den Ziffern - wie 
ich glaube - 3, 4 und 5 bezeichnet. Die drei Kisten wurden bei Frau Maria Mahler in 
Traunkirchen, Mühlbachberg 52, deponiert. O b sie inzwischen abgeholt wurden, ist mir 
nicht bekannt.171 

Das weitere Schicksal konnte noch während der Drucklegung dieses Aufsatzes geklärt 
werden. In der Vorbemerkung zum Bestand R 31 „Der Kurator der deutschen wissen-
schaftlichen Hochschulen in Prag und Kommissar der geschlossenen tschechischen Hoch-
schulen" des Bundesarchivs Berlin-Lichterfelde, der vor allem aus Personalakten des 
Lehrkörpers und der Verwaltungsbediensteten 1939-1945 der Deutschen Universität in 
Prag und Verwaltungsakten der tschechischen Universitäten besteht, wird angegeben, dass 
Gustav Ehrlicher und Wilhelm Wolbers die Rettung der Akten ermöglicht haben, sowie: 
„Im Frühjahr 1945 wurden in einem ersten Stadium die jetzt vorhandenen Akten verlagert. 
Eine oder mehrere spätere Verlagerungen kamen nicht mehr zur Durchführung. Die Akten 
sollten nach Innsbruck geschafft werden, erreichten aber dieses Ziel nicht mehr, sondern 
blieben in Traunstein [versehentlich anstatt Traunkirchen, K. H.] bei einer Frau Mahler 
liegen. Trotz verschiedener Aufforderungen amerikanischer Dienststellen an Frau Mahler, 
die Akten zu vernichten, gelang es, dies zu verhindern, bis ein Abtransport im Jahre 1948 
in die Obhut der Universität Bonn möglich wurde. Nach Errichtung des Bundesarchivs 
wurden sie dann am 4. September 1952 diesem übergeben [...]. [...] Koblenz, den 8. Januar 
1953. (gez.) Dr. Diestelkamp Oberarchivrat. Der Bestand wurde im Spätjahr 1952 durch 
Archivinspektor Schaffner unter Leitung von Oberarchivrat Dr. Diestelkamp geordnet 
und verzeichnet. [...]. Koblenz, 11.Juli 1955 Dr. Facius Archivrat." 1949-1952 haben 
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Am 16. Oktober sind wir (meine Frau, Frl. Grossmann und ich) von Traunkirchen 
abgefahren und am 18. Oktober in München angekommen. Seit 30. Oktober befinde ich 
mich mit meiner Frau in Götting. Von Frl. Grossmann weiss ich nur, dass sie angeblich 
nach Gilching bei München verzogen ist. Ich habe seit 30. Oktober von ihr nichts mehr 
gehört. 

Diese meine Angaben, die ich nach bestem Wissen aus dem Gedächtnis wiedergegeben 
habe, entsprechen der Wahrheit. 

Als Zeugen für die Richtigkeit meiner Angaben führe ich an: 

1.) Kurator Dr. Gustav Ehrlicher [.. .]a 

2.) Amtmann Wilhelm Wolbers [...]a 

3.) Frau Maria Wolbers [...]ä 

4.) Frl. Brigitte Grossmann [.. .]a 

5.) Amtsgehilfe Ot to Siegert [...]a 

6.) Oberinspektor Carl Schmidt [...]a 

7.) Meine Frau Elfriede Tomsa [...]a. 

Der einzige Weg, der meiner Meinung nach zu einer Auffindung der verschwundenen 
Insignien der Prager Karls-Universität, über deren Schicksal ich, wie ich nochmals aus-
drücklich betonen möchte, nicht das mindeste weiss und nach der vorstehenden Schilde-
rung auch nicht wissen konnte, führen kann, ist die Nachforschung nach dem Wagon. 
Dieser ist, wie ich von dem mich gestern vernehmenden Herrn Oberst erfahren habe -
am 14. April 1945 - mit 35 Kisten tatsächlich von Prag über Pilsen hinaus abgegangen, 
ohne allerdings in Kauth anzukommen. Die betreffenden Bahnbediensteten müssen doch 
über das Schicksal dieses Wagons, der nicht von der Erdoberfläche ohne weiteres ver-
schwinden kann, Auskunft erteilen können; denn es handelt sich im vorliegenden Falle 
nicht um den Verlust oder das Verschwinden nur einer einzigen Kiste, sondern eines gan-
zen Wagons mit wertvollem Inhalt. 

Sollte - was ich aber nicht glaube - unter Aenderung der ursprünglichen Disposition 
die Kiste mit den Insignien vom Rektorate der Deutschen Karls-Universität nicht für den 
Transport nach Kauth mitgegeben worden sein, so könnte eine Nachforschung danach 
nur bei den Personen einsetzen, die bis zuletzt darüber verfügen konnten. Die Verfü-
gungsgewalt lag nicht bei der Dienststelle des Kurators, sondern ausschliesslich beim 
Rektorat der Universität und zwar zunächst beim Rektor Dr. Albrecht. In seiner 
Vertretung beim Prorektor Dr. Viktor Denk und schliesslich beim Büroleiter Ober-
inspektor Schmidt. Rektor und Prorektor sind nicht mehr am Leben. Ich habe auch keine 
Kenntnis darüber, was sich nach meiner Abreise am 28. April noch an den Hochschulen 
in Prag ereignet hat. Darüber können nur die Personen Auskunft geben, die bis zuletzt in 
Prag waren. 

Zum Schluss darf ich noch hinsichtlich der Stellung des Kurators und des Rektors im 
Rahmen der Hochschule kurz folgendes bemerken: Die staatliche sogenannte äussere 
Verwaltung (Vollzug des Haushalts, Besoldungs-, Grundstücks- und Gebäudeangelegen-
heiten, Rechtsfragen) gehören zum Aufgabenbereich des Kurators (einschliesslich 
Hochschulkasse). Zu den Aufgaben der akademischen Verwaltung (Rektor und Dekane) 
dagegen gehört die Obsorge um Lehre und Forschung (daher auch alle Studenten-

Ehrlicher und Wolbers in Bonn aus den Akten Anfragen ehemaliger Angehöriger der 
Deutschen Universität Prag beantwortet, so etwa von Gustav Becking, Hans-Joachim 
Beyer, Alfred Buntru, Willi Czajka, Alois Gotsmich, Karl Grund, Wilhelm Hanisch, Josef 
März, Wilhelm Saure, Otto Siegert und Carl Schmidt. 
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angelegenheite n un d das Hochschularchiv) . Rekto r un d Kurato r sind auf ihrem Gebie t 
gleichberechtigt e örtlich e Vertrete r des Ministeriums . Jede r von beiden ist zur 
Durchführun g seiner Aufgaben Leiter einer Dienststell e mit besondere m Beamtenstand , 
eigener Registratu r u.s.w. und mit streng von einande r getrennte n Amtsräumen , die in 
Pra g zufällig in einem Gebäud e untergebrach t waren (Mozartplat z 2). Sowie auch in der 
Tschechoslovakische n Republi k die Insignie n nich t bei den staatliche n Verwaltungs-
behörde n (Landesbehörde , Schulministerium ) verwahrt wurden , sonder n im Rahme n der 
Hochschulautonomi e bei den einzelne n Hochschulrektoraten , ebenso lag bei den deut -
schen Hochschule n in Pra g bis zuletz t die ausschliessliche Verfügung über diese Symbole 
der akademische n Selbstverwaltun g in den Hände n des Rektors . Weder der Kurato r 
selbst, noc h ich oder ein andere r Beamte r bzw. Angestellter unsere r Dienststell e hatte n je 
mit den Insignie n der Karls-Universitä t zu tun . Wie abseits diese Insignie n von meine m 
Aufgabenbereic h lagen, möge darau s ersichtlic h sein, dass ich bis heut e nich t weiss, wo 
sie vom Rektorat e gewöhnlich aufbewahr t wurden . 

Weitere Angaben oder Hinweis e bezüglich der Insignie n der Karls-Universitä t vermag 
ich nich t zu geben. 

Dr . Tomsa 
Svědek podepsán í 18/5 [1945] podplukovní k Vrečko 0 

a) Es folgt die Angabe des Wohnorts, b) Eigenhändige Unterschrift, c) Eigenhändiger Ver-
merk des Oberstleutnants Vrečko. 
1) gemeint ist Freistadt (Oberösterreich). 

Nr. 10 11. November 1946, Bonn 

Wilhelm Wolbers sagt über die Evakuierungsmaßnahmen an der Deutschen Universität 
in Prag aus. 

Archiv Univerzity Karlovy, Mappe Insignien. Xeroxkopie einer älteren Kopie: Deutsche 
Fassung von 5 Blatt recto maschinenschriftlich beschrieben: Anschreiben Wolbers' an 
Bernard Taper, Art Intelligence Officer in Berlin-Zehlendorf und Erklärung Wolbers'. 
Englische Fassung von 6 Blatt. 
Die Erklärung Wolbers' ist weitgehend von der früher entstandenen Erklärung Alfred 
Tomsas abhängig, die Wolbers vorgelegen haben muss. Im Folgenden werden nur die 
gegenüber Tomsas Text aufschlussreichen Passagen der Erklärung Wolbers' abgedruckt. 

[...] Die Anordnun g des damaligen Staatsminister s [zur Evakuierung ] wurde vom 
Kurato r der deutsche n Hochschule n an die einzelne n Institut e und die Vorständ e der 
akademische n Dienststelle n [...] weitergegeben . [...] Die Aktion blieb schon in den 
Anfängen stecken , weil die Frage der Herstellun g von Kisten zu spät un d nu r unbefrie -
digend gelöst werden konnt e und Transportmitte l nu r für ander e offenbar wichtigere 
Zwecke zur Verfügung standen . [...] Die Anforderunge n der einzelne n Dienststelle n auf 
Kisten wurden in der Reihenfolg e des Eingangs erledigt, d.h . die Kisten wurden mit dem 
Zeiche n „U " oder „TH " (=  Universitä t oder Techn . Hochschule ) und der Nummernfolg e 
versehen (große Buchstaben , kleine Zahle n in schwarzer Tusche ) und von den betreffen-
den Institute n und Dienststelle n abgeholt . Die Kisten für die Rektorat e trugen meine r 
Erinnerun g nach das Zeiche n „RU " (Rekto r Universität) . [...] De r erste (un d übrigens 
einzige) Transport , der aufgrund der eingegangene n Meldunge n einiger Dienststelle n 
über fertig verpackt e Kisten von der Hochschulverwaltun g organisier t wurde, sollte mit -
tels Eisenbahnwaggo n nach Schloß Kaut h gehen. [...] Die einzelne n Dienststelle n hat -
ten Anordnun g erhalten , in jede verpackt e Kiste ein Inhaltsverzeichni s zu geben, eines 
dem Kurato r der Hochschule n zu übersende n und eines im Institu t bezw. bei der Dienst -
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stelle zu verwahren . Welche Institut e Kiste n als berei t für de n Versand nac h Kaut h 
gemelde t haben , ist mi r im einzelne n nich t meh r in Erinnerung . Es kan n sich nu r u m eini -
ge wenige handeln , dere n Kiste n auc h nich t im Hochschulgebäud e gesammelt , sonder n 
meine s Wissens von de n Institute n aus unmittelba r zu m Waggon am Hibernerbahnho f 
transportier t worde n sind . Es dürft e aber siche r sein, da ß durc h das Rektora t de r 
Universitä t eine ziemlic h große Zah l Kiste n mi t de m Universitätsarchi v als Inhal t un d 
auc h die Kiste mi t de n vom Rekto r für die Verlagerun g vorgesehene n Insignie n für die-
sen erste n Transpor t bereitgestell t wurden . O b diese letzter e Kiste dan n tatsächlic h mi t in 
de n Eisenbahnwaggo n verlade n worde n ist, kan n ich nich t sagen. [... ] Was de n Abgang 
des Waggons vom Hiberne r Bahnho f anbetrifft , kan n ich nu r folgende s bekunden : I m 
Auftrage des Kurator s hab e ich in de r zweiten Hälft e des Monat s April 1945 einige Mal e 
bei de r Firm a Hola n nachgefragt . Di e Antwor t war imme r negativ. Einma l wurd e die 
Auskunf t gegeben, daß die Streck e nac h Pilsen unterbroche n sei un d weiter e Transport e 
von de r Firm a woh l nich t übernomme n werde n könnten . Di e Verlagerungsaktio n für die 
Hochschule n wurd e danac h nich t meh r weiter betrieben , da ander e Transportmitte l für 
die Hochschule n nich t erreichba r waren . Ein e Benachrichtigun g de r Speditionsfirm a 
Hola n an die Dienststelle , da ß de r Waggon nac h Kaut h abgeroll t sei, ist mi r bis zu m Tage 
meine r Abreise, den 28.4.1945 nich t meh r bekann t geworden . Ic h war deshal b imme r de r 
Meinung , da ß es hierz u nich t meh r gekomme n un d de r Waggon in Pra g geblieben sei. 

1) bis zur Okkupation und heute Masaryk-Bahnhof. 

Abbildungsnachweis 

Abb. 1: Di e deutsch e Karl-Ferdinands-Universitä t in Prag . Festschrif t zur Feie r des fünfzig-
jährigen Regierungsjubiläum s seiner Majestä t des Kaisers Fran z Josef I. Hg . v. Akademische n 
Senate . Pra g 1899, Abb. 1 (Titelbild) . 

Abb. 2 un d 4: Wolfram von Wolmar,  Wolfgang: Pra g un d das Reich . 600 Jahr e Kamp f deutsche r 
Studenten . Dresde n 1943, Bilderanhan g (ohn e Paginierun g un d Nummerierung) . 

Abb. 3: AUK , Fotoarchiv . 

Abb. 5 un d 12: AUK , Deutsch e Universität , Kurato r der deutsche n wissenschaftliche n Hoch -
schule n in Prag , Ansuche n um Forschungsstipendie n 1939. 

Abb. 6-11: AAVČR, Nachlas s H . Zatschek . 

Abb. 13: NA , Deutsche s Staatsministeriu m für Böhme n un d Mähren , Sign. 110-3-95 . 

Abb. 14: Zeitschrif t für Geschicht e der Sudetenlände r 7 (1944) (Abb. ohn e Paginierun g un d 
Nummerierung) . 



Stefan Lehr 

D E U T S C H E U N D T S C H E C H I S C H E A R C H I V A R E I N D E R 
E R S T E N T S C H E C H O S L O W A K I S C H E N R E P U B L I K . 
E I N B E Z I E H U N G S G E S C H I C H T L I C H E R B E I T R A G 1 

„Ic h schätz e Sie un d habe Sie aufrichti g gern, besonder s deshalb , da Sie in Ihre r Art 
des Auftreten s un d Handeln s ein Man n der alten schöne n Kavalierstraditio n sind. 
Ein Edelman n ohn e Prädika t un d Wappen." 2 Dies e Wort e schrieb der deutsch e 
Archivar Josef Bergl seinem tschechische n Kollegen Kare l Kazbund a zu dessen 
50. Geburtsta g im Janua r 1938. Bergls herzlich e Glückwünsch e lassen darau f schlie-
ßen , dass die Beziehunge n zwischen den deutsche n un d den tschechische n Archi-
varen , die in der Zei t der Erste n Tschechoslowakische n Republi k im größte n Archiv 
des Landes , dem Archiv des Innenministerium s (Archi v ministerstv a vnitra) , ange-
stellt waren , gut un d freundschaftlic h •waren . 

1942 schrieb ein andere r deutsche r Mitarbeite r des Archivs des Innenministe -
riums , Anto n Blaschka , seiner 19-jährige n Tochter , die sich über Diskriminierun g 
durc h „Reichsdeutsche " beklagt hatte : „Un s Protektoratsdeutsche , die wir die meh r 
als zwanzig Jahr e nicht s als Entbehrun g un d Demütigun g gelitten haben , scheel 
anzusehen , ha t wahrscheinlic h kein andere r Deutsch e das Recht. " 4 Ohn e hier auf die 
sudetendeutsch e Wahrnehmun g der „Reichsdeutschen " nac h der Einrichtun g des 
„Protektorat s Böhme n un d Mähren " eingehe n zu wollen, stellt sich die Frage , wie 
Blaschka zu dieser bittere n Äußerun g kam . Hatte n die Deutsche n in der Erste n 
Tschechoslowakische n Republi k wirklich „nicht s als Entbehrun g un d Demütigung " 
erlitten , wie er behauptete ? 

Deutsch e un d Tscheche n lebten in den böhmische n Länder n über hundert e von 
Jahre n zusammen . Diese s Zusammenlebe n war -  obgleich beide nationale n Gruppe n 
einande r beeinflusste n un d voneinande r profitierte n -  bekanntlic h nich t frei von 
Spannungen . Im Zeitalte r des moderne n Nationalismu s beganne n Nationaliste n bei-

Ich danke Vácslav Babička, Siegfried Blaschka, Michae l Brabänder , Detle f Brandes , Adam 
Dobeš , Rolf Lehr und Helen a Smíškova herzlich für ihre Hilfe, Hinweise und Kritik . 
Bis auf den letzten Satz ist der Brief auf Tschechisc h geschrieben . Bergl an Kazbunda , 29.1. 
1938. Archiv Národníh o muzea [Archiv des Nationalmuseums , ANM] , Nachlas s [pozůsta -
lost] Kazbunda , K. 12, Inv.-Nr . 569. 
Eine detailliert e Untersuchun g steht noch aus. Seibt erwähn t lediglich nach einem Ab-
schnit t über die national e Desintegratio n in den böhmische n Ländern , dass „zwei sehr flei-
ßige Deutsche , Josef Bergl und Anton Blaschka", dem Archiv des Innenministerium s ange-
hör t hätten . Seibt,  Ferdinand : Geschichtswissenschaf t in der Tschechoslowake i 1918-1938. 
In : Bosl, Kar\/Seibt,  Ferdinan d (Hgg.) : Kultu r und Gesellschaf t in der Ersten Tschecho -
slowakischen Republik . München , Wien 1982, 269-287, hier 286 (Bad Wiesseer Tagungen 
des Collegium Carolinu m [BWT CC ] 10). 
Blaschka an Liesl, 9.5.1942. Národn í archiv v Praze [Nationalarchi v Prag, NA] , Nachlas s 
Blaschka, K. 4, Inv.-Nr . 9. 
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der Seiten , die Unterschied e zwischen Tscheche n un d Deutsche n zu betonen , radi -
kale nationalistisch e Agitation ließ zunehmen d weniger Rau m für Kontakte , Aus-
tausc h un d Toleranz. 5 Di e politische n Rahmenbedingunge n führte n dazu , dass sich 
jeweils eine der beiden Nationalitäte n zurückgesetz t sah: In der Habsburgermonar -
chie fühlte n sich die Tscheche n nich t adäqua t repräsentiert , nac h dem Erste n Welt-
krieg wurde n die böhmische n Deutsche n wider Willen Bürger eines tschechoslowa -
kischen Nationalstaats , der ihne n zwar volle demokratisch e Rechte , nich t aber die 
Anerkennun g als Staatsvolk gewährte . In weiten Teilen der Bevölkerun g wurde diese 
Situation , sich mit dem Statu s eine r Minderhei t abfinde n zu müssen , als ungerech t 
empfunden . In der Folge begrüßte n die Deutsche n 1938 mehrheitlic h den Anschluss 
der überwiegen d von ihne n bewohnte n Gebiet e an das Deutsch e Reich . 

Diese Entwicklun g als geradlinigen Weg in die Katastroph e zu beschreiben , würde 
zu kurz greifen, nich t nu r weil der deutsch-tschechische n „Konfliktgemeinschaft " 
alternativ e Entwicklungsmöglichkeite n offen standen . Inzwische n liegen Studie n zu 
den Beziehunge n zwischen Tscheche n un d Deutsche n in der Tschechoslowake i der 
Zwischenkriegszei t vor, die an konkrete n Beispielen nachweisen , dass in der Lebens -
wirklichkei t un d im Alltag der Erste n Republi k national e oft hinte r ander e Interes -
sen zurücktraten , berufsständisch e Identitäte n un d Kooperatione n den Vorran g vor 
der „Volksgruppe " genossen. 6 

Diese Perspektiv e auf das alltägliche Zusammenlebe n un d den Austausch auf 
berufliche r Eben e nimm t auch die vorliegend e Studi e ein. Am Beispiel des tsche -
choslowakische n Archivs des Innenministerium s sollen die Beziehunge n zwischen 
deutsche n un d tschechische n Archivaren ausführlic h untersuch t werden . Es geht 
also nich t um die staatlich e ode r politisch e Eben e der Nationalitätenpolitik , sonder n 
um den kleinen Bereich , in dem Historike r un d Archivare , die durc h ihre n Beruf 
verbunde n waren , •wirkte n un d - wie zu zeigen sein wird -  über Jahr e einvernehm -
lich zusammenarbeiteten . Nac h den Zäsure n der Jahr e 1938, 1945 un d 1948 aber 
verkehrte n sich die Vorzeiche n der gegenseitigen Wahrnehmung : Aus unterschied -
lichen Gründe n tra t diese unproblematisch e Seite des Zusammenleben s für die über -
wiegende Mehrhei t sowohl der tschechische n als auch der deutsche n Archivare hin -
ter den politische n Trennlinie n zurück . 

In der Zwischenkriegszei t arbeitete n dre i deutsch e Archivare , Josef Bergl, Gusta v 
Pircha n un d Anto n Blaschka , über mehrer e Jahre 7 unte r den tschechische n Direk -

Lemberg, Hans : National e Minderheite n und kulturelle s Leben . Gegenseitig e Befruchtun g 
oder Abkapslung? In : Ders. (Hg.) : Ostmitteleurop a zwischen den beiden Weltkriegen 
(1918-1939) . Stärke und Schwäche der neuen Staaten , national e Minderheiten . Marbur g 
1997, 313-330, hier 320 (Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschun g 3). 
Boyer, Christoph : National e Kontrahente n oder Partner ? Studien zu den Beziehunge n zwi-
schen Tscheche n und Deutsche n in der Wirtschaft der ČSR (1918-1938) . Münche n 1999 
(Quellen und Darstellunge n zur Zeitgeschicht e 42). -  Ders.: Industrieorganisatio n und 
Nationalität . Konflikt und Kooperatio n zwischen Tscheche n und Deutsche n in den Industrie -
verbänden der Ersten Republik . In : Barth, BorisIFaltus, ]oseí/Křen, ]an/Kubů,  Eduar d 
(Hgg.) : Konkurrenzpartnerschaft . Die deutsch e und die tschechoslowakisch e Wirtschaft 
in der Zwischenkriegszeit . Essen 1999, 168-183 (Veröffentlichunge n der Deutsch-Tschechi -
schen und Deutsch-Slowakische n Historikerkommissio n 7). 

7 Bergl: 1920-1937, Pirchan : 1918-1933, Blaschka: 1922-1942. 
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Postkart e Blaschkas an Lilli u. Liesl Blaschka , 16.7.1925. NA , Nachlas s Blaschka , K. 31, Inv. -
Nr . 9. 

t o r e n Ladisla v Kl icma n (1867-1943 ) u n d Jarosla v Proke š (1895-1951) 8 im Archi v de s 
Innenminis te r ium s (vor 1918 Statthaltereiarchiv). 9 Bergl u n d P i rcha n ware n do r t 
bereit s vor 1918 u n t e r d e m deutsche n D i r e k t o r Kar l Köp l (1851-1932 ) täti g gewesen. 
Bergl, P i rcha n u n d Blaschk a beher rsch te n nebe n ihre r Mut te r sp rach e die tschechi -
sch e Sprach e seh r gut , was ein e unverz ichtbar e Voraussetzun g für die Beschäftigun g 
mi t de r böhmische n Geschicht e u n d vor allem für de n amtl iche n Verkeh r im tsche -
choslowakische n Staatsdiens t war. 1 0 Wie u n d wo abe r ha t te n sie diese Sprach e ge-

Sekyrková,  Milada : Život a dílo archivář e a historik a Jaroslava Prokeš e [Leben un d Werk 
des Archivars un d Historiker s Jarosla v Prokeš] . In : Sborní k archivníc h prac í 39 (1989) 395-
466. -  Kollmann, Josef: Přípa d univ. prof. dr. Jaroslava Prokeš e -  chmurn á kapitol a z dějin 
Archivu ministerstv a vnitr a [De r Fal l des Universitätsprofessor s Dr . Jarosla v Proke š -
ein düstere s Kapite l aus der Geschicht e des Archivs des Innenministeriums] . In : Pagina e 
Historia e 9 (2001) 270-334 . 
Kollmann, Josef: Archiv ministerstv a vnitr a v 1. 1918-1945 [Da s Archiv des Innenministe -
rium s in den Jahre n 1918-1945] . In : Sborní k archivníc h prac í 45 (1995) 2, 511-688. -  Bergl, 
Josef: Da s Archiv des Inner n in Prag . In : Mitteilunge n des Vereines für Geschicht e der 
Deutsche n in Böhme n 64 (1926) 40-49 , 81-86. 
Di e so genannte n innere n Amtssprache n der Tschechoslowake i waren in der Zwischen -
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lernt ? Welche Rolle spielte die deutsch e Nationalitä t für ihre beruflich e Karrier e im 
tschechoslowakische n Nationalitätenstaat ? Wie gestaltete n sich die Beziehunge n 
unte r den Kollegen verschiedene r Nationalitä t un d wie verhielte n sich die tschechi -
schen Vorgesetzten un d Mitarbeite r ihre n deutsche n Kollegen gegenüber ? D a es sich 
bei den dre i genannte n Archivaren um wichtige deutschböhmisch e Historike r han -
delt , dene n die Forschun g bisher keine größere Aufmerksamkei t geschenk t hat, 11 

werden sie im Folgende n unte r Bezug auf die Fragestellun g vorgestellt. 

Josef Bergl 

Josef Bergl (* 1874 Hirschber g in Nordböhme n - t 1952 Oettingen ) fand erst über 
Umweg e den Weg zur Geschicht e un d zum Beruf des Archivars. Ursprünglic h hatt e 
er Ordensbrude r werden wollen, wozu er ab 1886 die Gymnasie n im Benediktiner -
stift Emau s in Pra g un d im Stift Seckau in der Steiermar k besuchte . Aus gesundheit -
lichen Gründe n verließ er das Benediktinerkloste r 1898 aber kurz vor der Ablegung 
der Gelübde . D a ihm seine finanzielle n Mitte l ein Studiu m an der Universitä t nich t 
erlaubten , tra t er 1900 als Kanzleigehilf e in das Statthaltereiarchi v in Pra g ein, wo er 
bis 1914 täti g war. Danac h übernah m er eine besser bezahlt e Stelle in der Kanzle i des 
Rektorat s der Deutsche n Universitä t Prag . In das ehemalig e Statthaltereiarchiv , wel-
ches inzwische n seinen Direkto r un d Name n gewechselt hatte , kehrt e er erst im 
Septembe r 1920 zurück . 

Danebe n ordnet e Bergl die Privatarchiv e mehrere r böhmische r Adelsfamilien . 
Ein e besonder s enge Beziehun g entwickelt e sich zur Famili e der Clam-Gallas , für 
die er in den Jahre n 1912-1919 das Schlossarchi v in Friedlan d (Frýdlant ) verzeich -
nete . Auch in der Zwischenkriegszei t betreut e er dieses nebenamtlic h weiter un d 
nac h seiner Pensionierun g 1937 zog er zu diesem Zweck nac h Friedland . Sein 
Geschichtsstudiu m holt e Bergl erst nac h dem Erste n Weltkrieg an der Deutsche n 
Universitä t Pra g nach , wo er 1922 mit einer Dissertatio n zur Topografi e des Hrad -
schin s promovier t wurde . 

Bergls Eintrit t in das Archiv des Innenministeriums , mit dessen Bestände n er durc h 
seine 14-jährige Tätigkei t im Statthaltereiarchi v besten s vertrau t war, konnt e nu r im 
Einvernehme n mit dem damalige n tschechische n Direkto r Klicma n erfolgen. Diese r 

kriegszeit Tschechisc h oder Slowakisch. Vgl. Kučera, Jaroslav: Minderhei t im Nationalstaat . 
Die Sprachenfrag e in den deutsch-tschechische n Beziehunge n 1918-1938. Münche n 1999 
(Quellen und Darstellunge n zur Zeitgeschicht e 43). 
Erstmali g wurden hierzu die Nachläss e Bergls und Blaschkas sowie ihre und Pirchan s 
Personalunterlage n im Archiv der Karls-Universitä t [Archiv Univerzit y Karlovy, AUK] , 
im N A sowie im Bestand der Deutsche n Gesellschaf t der Wissenschaften und Künst e im 
Archiv des Masaryk-Institut s -  Archiv der Akademie der Wissenschaften der Tsche-
chischen Republi k [Masaryků v ústav a Archiv AV ČR, MÚA ] ausgewertet . Kurt Ober-
dorffer publiziert e nach dem Zweiten Weltkrieg mehrer e kurze Nekrolog e auf Bergl (hier 
in der Schreibweise Bergel) und Pirchan , die jedoch zahlreich e Fehle r und Ungenauigkeite n 
enthalten . Oberdorffer, Kurt : Nachru f Dr . Josef Bergel. In : Der Archivar 7 (1954) Bl. 301. 
— Ders.: Dr . Josef Bergel -  ein deutsche r Archivar in Prag. In : Stifter-Jahrbuc h 3 (1953) 235-
238. — Ders.: Gusta v Pircha n zum Gedenken . In : Der Archivar 2 (1949) Sp. 80 f. 
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begrüßt e Bergls Bewerbun g un d äußert e sich auch in der Folgezei t außerordentlic h 
wohlwollen d über dessen Leistungen . In seinem Gutachte n wies er darau f hin , dass 
er Bergl schon seit 20 Jahre n gut kenn e un d vor dem Erste n Weltkrieg fast 14 Jahr e 
lang im Diens t täglich mit ihm in Kontak t gestande n hätte . Aus der Beurteilun g geht 
hervor , dass Klicma n Bergl bereit s zweimal zuvor behilflich gewesen war: Auf 
Klicman s Empfehlun g hin hatt e Fürs t Ma x Egon Fürstenber g Bergl mit der Ord -
nun g seines Archivs beauftragt. 12 Ebens o hatt e ihn eine Archivkommission , in der 
Mitgliede r der deutsche n un d der tschechische n Universitä t vertrete n waren , 1912 
mit der Leitun g des Universitätsarchiv s betraut , welches er bis zu seiner Pensionie -
run g 1937 nebenamtlic h führte . Klicma n akzeptiert e damal s -  nac h seiner eigenen 
Schilderun g - im Name n der tschechische n Kommissio n den Vorschlag der deut -
schen Kollegen. 13 

Klicma n betont e in seinem Gutachten , dass Bergl die deutsch e un d die tschechisch e 
Sprach e gleich gut beherrsche , außerde m über ausgezeichnet e Lateinkenntniss e ver-
füge un d auch Französisch , Italienisc h un d Englisch lesen un d aus diesen Sprache n 
ins Deutsch e un d Tschechisch e übersetze n könne . Er befürwortet e seinen Wieder-
eintrit t in den Archivdiens t in jeder Hinsicht : Er lobte die gute Kenntni s der 
Archivbestände , die Bergl dan k seiner langjährigen Praxis besitze, un d wies auf des-
sen wissenschaftlich e Arbeiten un d dienstlich e Leistunge n hin . Ein weitere r Aspekt, 
der für die Wiedereinstellun g spreche , sei, dass er Schriftstück e aus der böhmische n 
Königskanzle i des 16. Jahrhundert s mühelo s lesen könne . Zude m seien alle Katalog e 
un d die Mehrhei t des Archivmaterial s in Deutsc h un d oft in alter , schwer zu entzif-
fernde r Schrift geschrieben , dere n Lektür e die jüngeren tschechische n Mitarbeite r 
erst lerne n mussten . Bergls persönlich e Eignun g beschrie b er sehr wohlwollend . 
Besonder s ho b er hervor , dieser sei 

[...] bei allen anständige n Elemente n sowohl auf der tschechische n als auch auf der deutsche n 
Seite schon seit jeher gleich beliebt [...] . Das Lob, das ihm das Rektora t der Deutsche n 
Universitä t ausstellte, ist völlig verdient . Dasselbe Lob erhält er auch von denjenigen Pro -
fessoren und Beamte n der tschechische n Universität , die mit ihm in nähere n Kontak t gekom-
men sind. 

Nachde m Bergl im Herbs t 1922 mit seiner Promotio n die Bedingunge n für die 
Aufnahm e in den höhere n Diens t erfüllt hatte , unterstützt e Klicma n im Ma i 1923 
dessen diesbezügliche n Antra g in einem Schreibe n an das Innenministerium . In 
diesem wies er auf Bergls Herkunf t aus einer nationa l gemischte n Famili e aus dem 
Gebie t der Sprachgrenz e hin , Bergls Vater sei Deutscher , die Mutte r Tschechi n gewe-
sen. Sein Tschechisc h sei sehr gut, sein Deutsc h natürlic h ausgezeichnet , da er deut -
sche Schule n besuch t habe . Das s Bergl in Universitäts - un d Beamtenkreise n bei 
Deutsche n •wi e Tscheche n beliebt sei, so Klicman , habe sich z.B. bei seiner Promo -

Fürstenber g hatt e Klicman seit seiner Gymnasialzei t bis zum Eintrit t in den Archivdienst 
1896 finanziel l unterstützt . NA, Nachlas s Prochno , K. 8, Inv.-Nr . 61. 
Klicman an das Innenministeriu m [Ministerstv o vnitra, IM] , 11.7.1920. NA, Archivní regi-
stratur a -  Ústředn í archiv ministerstva vnitra [Archivregistratu r -  Zentralarchi v des 
Innenministeriums , AR-ÚAMV] , K. 135, Inv.-Nr . 84, Personalakt e (PA) Bergl. 
Ebenda. 
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tionsfeie r an der Deutsche n Universitä t gezeigt, an der auch tschechisch e Profes -
soren teilgenomme n hätten. 15 

Im Novembe r 1924 unterstützt e Klicma n Bergls Antra g auf eine sechstägige 
Forschungsreis e in die Lausit z un d nac h Schlesien , wo er in Stadtarchive n zur deut -
schen Kolonisatio n in Nordböhme n un d zu den wirtschaftliche n Beziehunge n der 
böhmische n Lände r zur Lausit z arbeite n wollte. 16 Klicma n hielt Bergls Unter -
suchunge n zur deutsche n Kolonisatio n auch vor einem politische n Hintergrun d für 
förderungswürdig : Er wies in diesem Zusammenhan g auf die These des Historiker s 
Berthol d Brethol z hin, 17 derzufolge die Deutsche n in Böhme n keine Kolonisten , 
sonder n Nachkomme n der Markomanne n un d somi t Ureinwohne r des Lande s 
seien, währen d es sich bei den Tscheche n um später e Zuwandere r handle . Klicma n 
sah in der nationalpolitische n Instrumentalisierun g dieser Diskussio n ein Gefahren -
potentia l für den noc h jungen tschechoslowakische n Staa t un d das Zusammenlebe n 
von Deutsche n un d Tschechen . Tschechisch e Historiker , so Klicman , hätte n 
Bretholz ' Theori e längst widerlegt un d selbst unte r deutsche n Historiker n -  hier 
besonder s in der jüngeren Generatio n -  stoße Brethol z mit seinen Ansichte n auf 
energische n Widerstand . Brethol z agitiere jedoch weiter, wobei er auch von deut -
schen politische n Parteie n unterstütz t werde. Aus diesem Grun d begrüßt e Klicma n 
Bergls Studien , von dene n er sich die Bestätigun g der Kolonisationsthes e erwartete . 
Er ging davon aus, dass Forschungsergebniss e eines deutsche n Wissenschaftler s die 
deutsch e Öffentlichkei t un d Wissenschaft eher überzeuge n würde n als die eines 
tschechische n Forscher s un d hoffte, dass die Widerlegun g von Bretholz ' Theori e 
durc h jüngere deutsch e Historike r nich t nu r der historische n Wissenschaft , sonder n 
auch dem Verhältni s von Tscheche n un d Deutsche n einen großen Diens t erweisen 
würde . 

Bereit s unmittelba r nac h der Einstellun g Bergls hatt e Klicma n dem Innenministe -
rium vorgeschlagen , 1200 Kronen , die ihm im Haushal t des Archivs noc h zur 
Verfügung standen , den Mitarbeiter n Prokeš , Roubí k un d Bergl zu gleichen Teilen 
als zusätzlich e Prämi e auszubezahlen. 1 Als sich Bergl 1922 un d 1923 zweimal in 
einer schwierigen materielle n Situatio n befand un d das tschechoslowakisch e Innen -
ministeriu m um eine finanziell e Unterstützun g bat , befürwortet e Klicma n seine 
Gesuch e mi t Nachdruck . 1925, 1928, 1929 un d 1933 •wurde n Bergl, der an einer 

15 Klicman an das IM , 29.5.1923. NA, AR-ÚAMV , K. 135, Inv.-Nr . 84, PA Bergl. 
16 Bergl an das IM , 13.10.1924. Ebenda. 

Für den rechtsstaatliche n Charakte r der Ersten Tschechoslowakische n Republi k und eine 
verhältnismäßi g liberale Nationalitätenpoliti k spricht , dass Brethol z trot z seiner Äuße-
rungen bis zu seiner Pensionierun g 1926 das Mährisch e Landesarchi v [Moravský zemský 
archiv] in Brunn leitete . Zu Brethol z siehe Stoklásková,  Zdeňka : „Stet s ein guter und zuver-
lässiger Deutschmährer" . Zur Laufbahn von Berthol d Brethol z (1862-1936) . In : Albrecht, 
Stefan/ Malíř, ]irílMelville, Ralph (Hgg.) : Die „sudetendeutsch e Geschichtsschreibung " 
1918-1960. Zur Vorgeschicht e und Gründun g der Historische n Kommissio n der Sude-
tenländer . Münche n 2008, 25-41 (Veröffentlichunge n des Collegium Carolinu m [VCC] 
114). 

18 Klicman an das IM , 17.10.1924. NA, AR-ÚAMV , K. 135, Inv.-Nr . 84, PA Bergl. 
19 Klicman an das IM , 21.11.1921. NA, AR-ÚAMV , K. 137, PA Prokeš . 
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chronische n E n t z ü n d u n g de r Gall e u n d an Gallensteine n litt , v o m Innenmin i s te r iu m 
jeweils mehrwöchig e zusätzl ich e Gesundhe i t sur laub e zu Kuraufenthal te n bewilligt, 
w o r a n auc h Klicman s Fürsprach e ihre n Antei l ha t te . 2 0 

Auc h Klicman s Nachfolge r Jarosla v Proke š schätzt e seine n Mitarbeiter . E r bean -
tragt e a m 26. Septembe r 1934 beim Minis ter ium , Bergl in die viert e Gehaltsstufe , die 
mi t de r Vergabe de s Ratstitel s ve rbunde n war, zu befördern . I n de m Ant ra g lobt e 
de r neu e tschechisch e D i r ek to r Bergl als beste n Beamte n u n d „Schmucks tück " de s 
Archivs u n d schrie b ih m ein nich t geringes Verdiens t dara n zu , dass sich de r wissen-
schaftlich e Ru f de s Archivs im vorangegangene n Jah rzehn t beim tschechische n u n d 
deutsche n Fachpub l iku m deutl ic h verbesser t habe. 2 1 

Eine n Ta g späte r wand t e sich Proke š in eine m persönl iche n Schreiben , da s Bergl 
für ih n entworfe n hatte , an de n D e k a n de r Phi losophische n Fakul tä t de r Deu t sche n 
Universi tät , de n His to r ike r Wilhel m Wostry. 2 2 E r schildert e ihm , dass bei Bergls 
beantragte r Beförderun g unerwar te t Kompl ika t ione n aufgetrete n seien . Dies e seien 
darau f zurückzuführen , dass Ministerialra t Kl icma n erst ein Dreivierteljah r späte r 
als ursprüngl ic h geplan t in Pens io n gegangen sei u n d Bergl in de r Zwischenzei t 
da s 60. Lebensjah r erreich t habe , weshal b eine m allgemeine n Ministerratsbeschlus s 
zufolge kein e Beförderun g meh r möglic h sei. Diese s Hinde rn i s gedacht e Proke š 
übe r seine poli t ische n Verbindunge n zu umgehen , inde m „di e stärkst e Partei , de r 
H e r r Ministe r Univ.-Prof . Dr . Spin a angehört , dafü r zu gewinne n wäre , de n Fal l 
Bergl außerhal b dieses angebliche n Beschlusse s zu behande ln" . 2 3 F ü r Proke š ging es 
in diese m Fal l u m die 

Beseitigun g eines jahrelange n Unrecht s [...] . Da s Archiv schulde t ihm unendliche n Dank , er 
ha t die gegenwärtige Archivgeneratio n desselben herangezoge n un d im Innendiens t ausgebil-
det , er ist Generatione n von wissenschaftliche n Forscher n Berate r un d Helfe r gewesen - un d 
jetzt erst biete t sich eigentlic h die erste Gelegenheit , diese seine weit über das Ma ß seiner 
Amtspflich t hinausgehend e Wirksamkei t entsprechen d anzuerkenne n [...] . Di e Dankesschul d 
an Dr . Bergl ist anlässlich seines 60. Geburtstage s von der gesamten Presse , der deutsche n wie 
der tschechische n einmüti g bekann t worden . Wir meinen , Her r Ministe r Dr . Spina könnt e 
nich t zögern , diese Angelegenhei t zu eine r Sache seiner Parte i un d zu eine r Ehrenangelegenhei t 
der Deutsche n Universitä t zu machen . 

Spin a gehört e wie auc h Bergl de m deutsche n Bun d de r Landwir t e an u n d war zu 
jene r Zei t Ministe r in eine r Koali t ionsregierun g mi t de r s tärkste n tschechische n poli -
t ische n Partei , de n Agrariern , die in de r Zwischenkriegszei t fast kont inuier l ic h de n 
Innenminis te r stellten . Prokeš , de r Mitglie d de r Agrarierparte i war, ba t Wostry , 
sich im Archi v einzufinden , u m da s Vorgehe n mi t i h m zu besprechen. 2 5 D i e wei tere n 

NA , AR-ÚAMV , K. 135, Inv.-Nr . 84, PA Bergl. 
Proke š an das IM , 26.9.1934. Ebenda. 
Zu Wostry siehe Lohmann,  Nina : „Heima t un d Volk". De r Historike r Wilhelm Wostry 
zwischen deutschböhmische r un d sudetendeutsche r Geschichtsschreibung . In : Albrecht/ 
Malíř IM elville (Hgg.) : Di e „sudetendeutsch e Geschichtsschreibung " 127-149 (vgl. 
Anm . 17). 
Proke š an Spektabilitä t [Wostry] , 27.9.1934. NA , AR-ÚAMV , K. 135, Inv.-Nr . 84, PA 
Bergl. -  MÚA , Nachlas s Hein z Zatschek , Sign. I lbl , Inv.-Nr . 338. 
Ebenda. 
Bereit s unte r Klicma n gehört e eine Personalpolitik , die Mitgliede r der Agrarierparte i be-
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Vorgänge sind nich t dokument ie r t ; jedenfall s erfolgte Bergls E r n e n n u n g z u m 
Sektionsra t in de r vierte n Rangklass e z u m 1. Jul i 1935. 2 6 

Z u Bergls 60. Gebur ts tag , de r mi t eine r gemeinsame n Feie r im Archi v begange n 
wurde , t ru g sein deutsche r Kolleg e Blaschk a auf Wunsc h de r tschechische n Mit -
arbeite r ein e lateinisch e O d e vor. 2 7 Als Bergl 1937 pensionier t wurde , überre ichte n 
die deutsche n u n d tschechische n Mitarbei te r ihre m „liebe n Kollege n u n d F r e u n d " 
ein Buc h mi t de r W i d m u n g „i n freundschaftliche r E r i n n e r u n g " . 2 8 Auf Prokeš s 
A n t r a g 2 9 sprac h de r tschechisch e Innenminis te r Č e r n ý Bergl seine A n e r k e n n u n g für 
dessen besonder s ausgezeichnet e u n d eifrige dienstlich e Tätigkei t aus. 3 0 

N a c h Bergls Pensionierung , die auf eigene n Wunsc h erfolgt war, würd ig t e Proke š 
dessen Tätigkei t u n d Wer k in de r Zeitschrif t de s Archivs ausführlic h u n d mi t aner -
kennende n Wor ten . 3 1 Bergls Arbei te n u n d seine wissenschaftlich-literarisch e Tätig -
kei t hä t te n ihm , so de r Laudator , die besonder s ehrenvoll e E r w ä h n u n g seine s N a -
men s in de n C h r o n i k e n des Archivs des Innenminis te r ium s eingebracht . De s Weite -
re n beschrie b Proke š Bergl als beste n Kenne r des Archivs, hervor ragende n Fach -
m a n n u n d Lehre r eine r neue n Beamtengenera t io n im Archiv. Da s Verdienst , Bergl 
1920 wiede r für de n Archivdiens t zu rückgewonne n zu haben , schrie b er seine m 
Amtsvorgänge r Klicma n zu . 

I m Apri l 1938 ba t de r bereit s pensionier t e Bergl seine n Kollege n Blaschka , „herz -
lich alle im Archi v [zu ] grüssen . Ic h denk e so oft an jede n besonder s in herzl iche r 
Zuneigung . D e n n ni e ha t mi r jeman d mi t Absich t w e h g e t a n . " 3 2 Bergl er innert e sich 
auc h n o c h währen d des Zwei te n Weltkriegs positi v an seine beide n tschechische n 
Vorgesetzten . Auf Blaschka s Informat ion , dass ih r frühere r tschechische r D i r e k t o r 
Klicma n 1943 gestorbe n sei, reagiert e er mi t folgende n Wor ten : 

Es war mir lieb, dass Sie auch Klicma n freundlic h gedachten . Ich weiss, wie er Sie achtet e un d 
schätzte . Auch ich kan n sagen, dass er mir gut war un d dass er vieles für mic h tat , wofür ich 
ihm über das Gra b hinau s zu herzliche m Dank e verpflichte t bin . 

Auc h Klicman s Nachfolge r Proke š behiel t Bergl in gute r Er innerung . I m D e -
zembe r 1938 schrie b er Blaschka : 

vorzugte , anscheinen d zur Praxis . Roubí k schrie b dem Kollegen Kazbunda : „Bei un s wur-
den in letzte r Zei t zwei Konzeptionsstelle n ohn e Ausschreibun g mit Agrarier-Bewerber n 
besetzt un d nac h Odložilík s Abgang, zu dem es wahrscheinlic h scho n bald kommt , wird 
wahrscheinlic h ebenso die dritt e Stelle besetzt . Es wird hier bei un s schö n grün. " Roubí k 
an Kazbunda , 3.9.1931. ANM , Nachlas s Kazbunda , K. 8, Inv.-Nr . 402. 
Amtslaufbah n Bergls seit 1922. NA , AR-ÚAMV , K. 17, Inv.-Nr . 14, PA Bergl. 
Lebenslau f Blaschka . NA , Nachlas s Blaschka , K. 1, Inv.-Nr . 1. Dor t auch der Text des 
Gedichtes . 
Di e Beamte n des Archivs des Innenministerium s an Bergl, 1.7.1937. NA , Nachlas s 
Blaschka , K. 6, Inv.-Nr . 12. 
Proke š an das IM , 21.5.1937. NA , AR-ÚAMV , K. 17, Inv.-Nr . 14, PA Bergl. 
Čern ý an Bergl, 31.5.1937. Ebenda. 
Prokeš, Jaroslav: Archiv ministerstv a vnitra v letech 1935-1937 [Da s AMV in den Jahre n 
1935-1937] . In : Sborní k archivu ministerstv a vnitra 11 (1938) 7-34. 
Bergl an Blaschka , 7.4.1938. NA , Nachlas s Blaschka , K. 6, Inv.-Nr . 12. 
Bergl an Blaschka , 11.6.1943. Ebenda. 
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Sagen Sie bitt e Herr n Minist . Ra t Dr . Proke š meine n besten Dan k un d herzliche n Gruss . Wenn 
un s nu n auch Grenz e un d andere s trennen , Menschen , die ich lieb hatt e un d achtete , die sind 
mir auch heut e lieb un d wert. 

Gustav Pirchan 

D e r ach t Jahr e jünger e Gus ta v Pi rcha n (::" 1881 Wien - f 1945 Theresienstadt /Tere -
zin ) t ra t nac h de m Studiu m de r Geschicht e in Pra g (1899-1904) , Leipzi g (1904/05) , 
Heidelber g (1905) u n d Wien (1905/06 ) sowie eine r einjährige n Tätigkei t als Lehre r 
a m deutsche n G y m n a s i u m in B r u n n (Brno ) 1907 in de n Diens t de s Statthalterei -
archiv s ein . Ei n Jah r späte r legte er a m Ins t i tu t für österreichisch e Geschichts -
forschun g in Wien die Archivarsprüfun g ab . Tschechisc h hat t e er in Ji tschi n (Jičín ) 
gelernt , wo sein Vater als Beamte r wirkte . E r selbst e rwähn t in de n verschiedene n 
Fassunge n seine s Lebenslauf s de n Besuc h tschechische r Schule n nich t u n d führ t 
lediglich an , dass er Schüle r a m deutsche n G y m n a s i u m in Arna u (Hos t inné ) war. 
D e r D i r e k t o r des Statthaltereiarchivs , Kar l Köpl , nann t e als zusätzl ich e Qual i -
fikatio n Pirchan s aber , dass diese r die „böhmisch e Sprache " in de r tschechische n 
Volksschule u n d im U n t e r g y m n a s i u m in Ji tschi n perfek t gelern t hä t te . 3 5 Bestätig t 
wi rd diese Aussage auc h du rc h die Er inne runge n des tschechische n Archivar s Kare l 
K a z b u n d a (1888-1982) , de r ebenfall s au s Ji tschi n s tammt e u n d dessen Vater a m dor -
tigen tschechische n G y m n a s i u m Lehre r war. Ers t als Erwachsene r erfuh r Kazbunda , 
de r de n sieben Jahr e ältere n Pi rcha n von klein auf gekann t hat te , v on seine m deut -
sche n Kollege n Rudol f Koss , 3 7 dass Pirchan s Mutter , die „stren g deutsc h [...] , ja 

Bergl an Blaschka , 2.12.1938. Ebenda. 
Köp l an das k. k. Statthalterei-Präsidium , 1.5.1908. NA , AR-ČM , K. 4, Inv.-Nr . 20, PA 
Pirchan . 
Kazbunda s Mutte r empfah l ihre m Sohn , sich Pircha n aufgrun d seiner ausgezeichnete n 
Schulnote n sowie seines feinen Benehmen s un d Auftreten s zum Vorbild zu nehmen . ANM , 
Nachlas s Kazbunda , K. 32, M é archivn í poslán í ve Vídni [Mein e Aufgabe als Archivar in 
Wien] , Bl. 148. 
De r Archivar Rudol f Koss (1884-1929 ) stammt e aus eine r Prage r deutsche n Familie , stu-
diert e Geschicht e un d Philosophi e an der Deutsche n Universitä t un d besucht e das Institu t 
für österreichisch e Geschichtsforschun g in Wien. Als Verwalter des Archivs der Karls-
universitä t in den Jahre n 1910-1912 war er Bergls Vorgänger. Nac h der Habilitatio n wirkte 
er seit 1912 als Dozen t für österreichisch e Geschicht e an der Deutsche n Universität . Wie 
seine beiden deutsche n Kollegen Bergl un d Pircha n beteiligte sich auch Koss an der Über -
nahm e von Archivalien aus den Wiener Archiven für die Tschechoslowakei . Von 1918 bis 
zu seinem frühe n Tod e 1929 war er Archivar im Böhmische n Landesarchiv . Von seinen 
guten Beziehunge n zu den tschechische n Kollegen zeugen u. a. die Nachruf e von Kare l 
Kazbund a un d Bedřic h Med l auf ihn . Kazbunda,  Karel . In : Český Časopi s Historick ý 
(ČČH ) 35 (1929) 450 í.-Mendl,  Bedřich . In : Časopi s Archivn í Školy 7 (1930) 124 f. -  Vgl. 
Pazderová, Alena: Rudol f Koss. In : Sborní k prac í členů socialistickéh o svazu mládež e 
Státníh o ústředníh o archivu [Studie n von Mitglieder n des sozialistische n Jugendverbande s 
im Staatliche n Zentralarchiv] . Prah a 1985, 54-93 . -  Deutsch e nationalistisch e Kreise mach -
ten Koss seine uneindeutig e national e Haltun g zum Vorwurf. So scheitert e Koss' Berufun g 
zum Professo r an der Deutsche n Universitä t 1920 an dem Protes t des Kunsthistoriker s Kar l 
Mari a Swoboda , der Koss vorwarf, sich währen d seines Studium s in den ersten sechs 
Semester n zur tschechische n un d erst in den letzte n dre i zur deutsche n Sprach e bekann t zu 
haben . Zude m verwies Swobod a auf einen angeblich „protschechoslowakischen " Aufsatz 
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antitschechisch " eingestell t gewesen sei, darau f gedräng t habe , dass ihr Sohn eine 
deutsch e Schulbildun g erhalt e un d an der deutsche n Universitä t studiere. 38 

Pircha n wurde nac h dem Umbruc h von 1918 in das Archiv des tschechoslowaki -
schen Innenministerium s übernommen . Mi t dem neue n tschechische n Direkto r 
Klicma n hatt e er seit 1907 im Statthaltereiarchi v zusammengearbeitet . Kur z nac h der 
Entstehun g der Tschechoslowake i berichtet e Klicma n dem Ministerium , dass 
Pircha n sich zwar vor dem Krieg gerne als in nationale n Frage n neutrale r Wissen-
schaftle r präsentiert , währen d des Krieges seine Objektivitä t aber völlig verloren 
hätte . D a er Mitglied mehrere r deutschnationale r Organisatione n un d ein Freun d 
des „Landeshauptmann s für Deutschböhmen " Rudol f Lodgma n von Auen (1877-
1962) sei, der die Abtrennun g der deutsc h besiedelte n Gebiet e von der Tschecho -
slowakei betreibe , könn e er zu verschiedene n vertrauliche n Arbeiten im Archiv trot z 
seiner guten Tschechischkenntniss e nich t hinzugezoge n werden. 39 Ungeachte t dieser 
skeptische n Einschätzun g waren die Beziehunge n zwischen den beiden Archivaren 
in der folgenden Zei t kollegial un d Klicma n kam Pircha n mehrmal s entgegen : 1921 
hielt sich Letztere r regelmäßi g in Wien auf, um Archivalien böhmische r Provenien z 
für die Prage r Archive zu übernehmen . Gleichzeiti g lief sein Habilitationsverfahre n 
an der Deutsche n Universitä t Prag , von dem deutsch e Kollegen Klicma n offensicht -
lich berichte t hatten . Klicman , der sich erfreu t über den erfolgreiche n Verlauf des 
Projekte s zeigte, ließ Pircha n die Wiener Aufenthalt e zeitlich so gestalten , dass sie 
ihn bei seinen Vorbereitunge n auf die Habilitatio n nich t behinderten. 40 1924 befür-
wortet e der tschechisch e Archivdirekto r einen sechstägigen Diensturlaub , dami t 
Pircha n am deutsche n Archivtag in Frankfur t am Mai n teilnehme n konnte . Di e Für -
sprach e begründet e er damit , dass dieser Dozen t an der Deutsche n Universitä t 
un d Geschäftsführe r des Vereins für Geschicht e der Deutsche n in Böhme n sei, der 
vom tschechoslowakische n Kultus - un d Bildungsministeriu m finanziel l unterstütz t 
werde. Als Pircha n für 1925 einen zusätzliche n vierwöchigen Urlau b zu Studien -
zwecken in italienische n Archiven un d Bibliotheke n beantragte , um seine Habi -
litationsschrif t zur zweiten Romreis e Karls IV. zu ergänze n un d für den Druc k vor-
zubereiten , unterstützt e Klicma n auch diesen Antrag , ja er empfah l dem Innen -
ministeriu m unaufgefordert , Pircha n in dieser Zei t •weiterhi n sein Gehal t auszube -
zahlen . Di e Herausgab e der Habilitationsschrif t bezuschusst e das Ministeriu m für 
Schulwesen un d Bildun g dan n mit einem Betra g von 18 000 Kronen . End e Oktobe r 

Koss' im Prager Tagblatt vom 9.11.1918. AUK, DU , Akten der Besetzun g der historische n 
Lehrkanzeln , Bericht des Professors Swoboda vom 9.12.1920. -  Vgl. Kolář, Pavel: Die 
Geschichtswissenschaf t an der Deutsche n Universitä t Prag 1882-1938: Entwicklun g der 
Lehrkanzel n und Institutionalisierun g unte r zwei Regimen . In : Lemberg, Han s (Hg.) : 
Universitäte n in nationale r Konkurrenz . Zur Geschicht e der Prager Universitäte n im 19. 
und 20. Jahrhundert . Münche n 2003, 85-114, hier 108 (VCC 86). 
ANM , Nachlas s Kazbunda , K. 32, Mé archivn í poslání ve Vídni, Bl. 148. 
Kollmann: Archiv ministerstva vnitra 521 (vgl. Anm. 9). 
Klicman an Pirchan , 7.1.1921. NA, AR-ÚAMV , K. 135, Inv.-Nr . 84, PA Pirchan . 
Klicman an das IM , 16.9.1924. Ebenda. 
Klicman an das IM , 18.9.1923. Ebenda. 
Schul- und Bildungsministeriu m an das Dekana t der Philosophische n Fakultä t (PF ) der 
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1925 bat Pircha n Klicma n von Floren z aus darum , seinen Forschungsaufenthal t noc h 
um weitere fünf Tage verlängern zu dürfen. 44 Diese r beantragt e daraufhi n beim 
Ministeriu m eine Verlängerun g des bewilligten Urlaub s um zwei Wochen, 45 die 
umgehen d genehmig t wurde . Privat schrieb Klicma n Pirchan , dass er, auch wenn er 
seine Arbeiten frühe r beende n werde, nich t eher zurückkommen , die Zei t genieße n 
un d auf der Rückreis e seine Mutte r in Österreic h besuche n solle.46 Als Pircha n sei-
nem Vorgesetzten über seine finanzielle n Problem e berichtete , stellte ihm Klicman n 
sofort bereitwillig Gel d zur Verfügung.47 

In den 1920er Jahre n macht e Pircha n rasch Karriere : Im April 1921 ernannt e die 
tschechoslowakisch e Regierun g ihn zum Archivdirekto r zweiter Klasse in der sieb-
ten Rangklasse. 48 Zwei Jahr e darau f erfolgte die Beförderun g zum Staatsarchiv -
direkto r erster Klasse in der sechste n Rangklasse 49 un d 1927 zum Obersektionsrat. 50 

Nac h seiner Ernennun g zum außerordentliche n Professo r für Mittelalterlich e 
Geschicht e an der Deutsche n Universitä t schied Pircha n 1933 auf eigenen Wunsch 
aus dem staatliche n Archivdiens t aus. Innenministe r Čern ý sprach ihm bei dieser 
Gelegenhei t seinen Dan k un d Anerkennun g für „seh r fleißige un d ausgezeichnet e 
Dienste " aus. 51 

Pircha n pflegte auch Kontakt e mit tschechische n Kollegen , die über das rein 
Beruflich e hinausgingen : So erinnert e sich Kazbund a nac h dem Krieg in seinen 
Memoire n daran , Pircha n anlässlich eines gemeinsame n Essens auf der Prage r Klein -
seite zu dessen Berufun g zum Professo r gratulier t zu haben . Öfter s habe er ihn auch 
im Universitätsarchi v un d im deutsche n Theate r getroffen. 52 Wie Bergl schrieb auch 
Pircha n seinen tschechische n Kollegen auf Tschechisch . Im Nachlas s von Kare l Kaz-
bund a etwa finden sich Glückwunschtelegramm e zu seinem 50. Geburtsta g un d 
Briefe, in dene n Pircha n un d Kazbund a Erinnerunge n an die gemeinsam e Kindhei t 
in Jitschi n austauschten. 53 

Außerhal b des Archivdienste s begegnete Pircha n seinen tschechische n Kollegen 
auch in anderen , überwiegen d tschechische n Fachinstitutionen , dene n er angehörte . 
Als in die Kommissio n für das Tschechoslowakisch e Historisch e Institu t in Ro m 
keine deutsche n Mitgliede r berufen wurden , nah m der Akademisch e Sena t der Deut -
schen Universitä t dies zum Anlass für eine Beschwerde . Da s tschechoslowakisch e 
Schulministeriu m antwortete , dass es die Initiativ e der Deutsche n Universitä t begrü-
ße un d geneigt sei, Deutsch e in die Kommissio n aufzunehmen . Es bat darum , geeig-

DU , 31.1.1931. AUK, Filozofick á fakulta Německ é univerzit y [Philosophisch e Fakultä t 
der Deutsche n Universität , FF NU] , PA Pirchan . 
Pircha n an Klicman , 20.10.1925. Ebenda. 
Klicman an das IM , 23.10.1925. Ebenda. 
Klicman an Pirchan , 24.10.1925. Ebenda. 
Ebenda. 
IM an Pirchan , 24.4.1921. NA, AR-ÚAMV , K. 135, Inv.-Nr . 84, PA Pirchan . 
IM an Pirchan , 1.8.1923. Ebenda. 
NA, Sign. 114-209-8/71 . -  AUK, FF NU , PA Pirchan . 
Čern ý an Pirchan , 31.3.1933. NA, AR-ÚAMV , K. 135, Inv.-Nr . 84, PA Pirchan . 
ANM , Nachlas s Kazbunda , K. 32, Mé archivn í poslání ve Vídni, Bl. 148 f. 
Pircha n an Kazbunda , 23.1.1938, 3.2.1938. ANM , Nachlas s Kazbunda , K. 12, Inv.-Nr . 607. 
-  Bergl an Kazbunda , 29.1.1938. ANM , Nachlas s Kazbunda , K. 12, Inv.-Nr . 569. 



Lehr: Deutsche und tschechische Archivare 423 

net e Persone n zu benennen , die die tschechoslowakisch e Sprach e beherrschte n un d 
bereit s in italienische n Archiven un d Bibliotheke n gearbeite t hatten. 54 Ein e hier -
zu einberufen e Kommissio n der Philosophische n Fakultä t schlug folgende Histo -
riker vor: 1. Pirchan , 2. Steinherz , 3. Wostry, 4. Hirsch . Allein Pircha n erfüllte die 
beiden genannte n Kriterien, 55 un d so ernannt e ihn das Schulministeriu m 1924 zum 
Mitglie d in der Kommissio n des Tschechoslowakische n Historische n Institut s in 
Rom. 5 6 

Überdie s war Pircha n Gründungsmitglie d der Tschechoslowakische n Archiv-
gesellschaft (Československ á archivn í společnost , ČAS, 1924-1941) . Zwar war die 
Satzun g ohn e Beteiligun g deutsche r Archivare ausgearbeite t worden , doc h legte die 
tschechisch e Seite Wert darauf , alle Archivare der Republi k ohn e Ansehen der 
Nationalitä t an den Arbeiten dieser Berufsvertretun g zu beteiligen. 57 Pircha n un d 
Bergl nahme n sowohl an der konstituierende n Sitzun g der Gesellschaf t am 
31. Janua r 1924 als auch an den folgenden Versammlunge n teil. 58 Erstere r hatt e in der 
Gesellschaft , der späte r auch Blaschka un d ander e deutsch e Stadtarchivar e un d 
Historike r angehörten , über mehrer e Jahr e (1929-1940 ) das Amt des Kassenwarte s 
inne. 59 Zude m waren Pircha n un d Bergl Mitgliede r des Arbeitsausschusses , der 1934 
aus Anlass des 300-jährige n Todestag s des böhmische n Adligen Wallenstein (Albrech t 
von Waldstein , Valdštejn) eine große Ausstellung über den Feldherr n un d dessen 
Zei t in Pra g organisierte. 60 Pircha n wie Bergl arbeitete n also mit den Institutione n 
der tschechoslowakische n Geschichtsforschun g eng zusammen . 

Anton Blaschka 

De r jüngste der dre i deutsche n Beamte n im Archiv des Innenministeriums , Anto n 
Blaschka (::" 1892 - t 1970 Halle/Saale) , stammt e aus dem Dor f Oberprausnit z 
(Horn í Brusnice ) an der deutsch-tschechische n Sprachgrenz e in Nordostböhmen. 6 1 

Dor t hatt e er die tschechisch e Volksschule besuch t un d sich in der ohnehi n zwei-

Schul- und Bildungsministeriu m an das Rektora t der DU , 15.6.1923. AUK, FF NU , K. 67, 
Tschechoslowakische s Institu t in Rom 1923. 
Steinher z und Hirsc h besaßen keine Tschechischkenntniss e und Wostry hatt e nich t in ita-
lienischen wissenschaftliche n Einrichtunge n gearbeitet . Deka n der Philosophische n Fakul -
tät an das Rektora t der DU , 11.12.1923. Ebenda. 
Klicman an das IM , 20.6.1924. -  NA, AR-ÚAMV , K. 135, Inv.-Nr . 84, PA Pirchan . 
Hrubý,  Václav: Ze společnost i Archivní školy [Aus der Gesellschaf t der Archivschule] . In : 
Časopis archivn í školy 2 (1924) 225-227, hier 225. 
Anwesenheitsliste . AUK, Archivní škola [Archivschule , AŠ], K. 1. 
NA, Československá archivn í společnos t [Tschechoslowakisch e Archivgesellschaft, ČAS], 
K. 1-2. -AUK , AŠ, K. 1. 
Proke š teilte Bergl als Geschäftsführe r des Ausschusses für die Ausstellung mit, dass er vor-
geschlagen und einstimmi g zum Mitglied des Arbeitsaussschusses der Ausstellung gewählt 
worden sei. Pircha n wird in einer Liste der Mitgliede r aufgeführt . Wostry gehörte dem 
Ehrenausschus s an. Proke š an Bergl, 27.12.1933. Státn í oblastn í archiv (SOA) Litoměřice , 
pobočk a Děčí n [Staatliche s Gebietsarchi v Leitmeritz , Zweigstelle Tetschen-Bodenbach] . 
Rodinn ý archiv [Familienarchiv , RA] Clam-Gallasů , Nachlas s Bergl, K. 667-668. 
Die Quellenlage zu Blaschka ist aufgrund seines umfangreiche n Nachlasse s wesentlich bes-
ser als die zu Bergl und Pirchan . 
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sprachige n Umgebun g perfekt e tschechisch e Sprachkenntniss e angeeignet. 62 Anfang 
der 1930er Jahr e erinnert e sich Blaschka in einem Lebenslau f an seine beiden Klas-
senlehrer, 63 die ihm „di e heimisch e Geschicht e in romantisch-fremde r Schau eines 
Palacký " vermittel t un d ihn begeistert hätten. 64 Beide förderte n Blaschka aufgrun d 
seiner Begabung. Auch nac h dem Wechsel an die deutsch e Schul e stand er mit ihne n 
weiterhi n in Kontakt. 65 In einem tschechische n Lebenslau f aus dem Jahr e 1922 sprach 
Blaschka davon , dass Schulleite r Engelman n ihn sehr gern gehabt hätt e un d alle Schü -
ler geweint hätten , als dieser die Schul e verließ. Sehr bald war er aber mit derselben 
Innigkei t dem neue n Direkto r Louda l verbunden. 66 Aus der Schulzei t stammt e auch 
eine enge Freundschaf t mit dem Tscheche n Josef Knap. 6 7 Als sich ihre Bildungswege 
trennte n -  Blaschka besucht e das deutsch e Gymnasiu m in Arnau , Kna p wurde 
Buchhalte r - , blieben sie noc h lange Jahr e in Briefkontakt. 68 

In den 1920er Jahre n gab Blaschka in einem Lebenslau f an, zahlreich e Anregunge n 
für seine wissenschaftliche n Arbeiten aus der tschechische n Forschun g gewonne n zu 
haben. 69 In zwei weiteren Lebensläufe n aus der ersten Hälft e der 1930er Jahr e beton -
te er die Rolle seines akademische n Lehrer s Samue l Steinherz , der ihn nac h seiner 
Promotio n zur Mitarbei t am „Jahrbuc h der Gesellschaf t für Geschicht e der Jude n 
in der Čechoslovakische n Republik " (JGGJČR ) herangezoge n hatte . Zude m ging 
Blaschka speziell auf die von Prof . Spina in seinen Veranstaltunge n „liebevol l ver-
folgten deutsch-tschechische n Literaturbeziehungen " ein. 70 All dies fehlt in spätere n 
Versionen seiner Biografie: Nac h 1938 finden der jüdische Professo r Steinher z un d 
die Mitarbei t am Jahrbuc h keine Erwähnun g mehr . Un d währen d Blaschka Anfang 
der 1930er Jahr e nu r seine erkenntnistheoretische n Grundlage n bei Prof . Ehrenfel s 
vertieft habe n wollte, hieß es in einem Lebenslauf , den er Anfang der 1940er Jahr e 
verfasste, Ehrenfel s habe ihn „unmittelba r zur Totalitätsauffassun g der nationalsozia -
listischen Weltanschauung " hingeleitet. 71 

Bei der Schulwah l waren für seine Eltern pragmatisch e Gründ e ausschlaggebend gewesen: 
Die tschechisch e Volksschule war nähe r als die deutsche . 
NA, Nachlas s Blaschka, K. 1, Inv.-Nr . 1. 
Rafael Engelman n (1863-1924) sei ein Man n der Tat gewesen, der vor Ort das Feuer -
wehrwesen organisiert , mit Hingab e Märche n erzähl t und wunderschö n geschrieben habe. 
Albín Louda l beeindruckt e ihn als ein „unverdrossene r Pfleger bunte r Blumen und slawi-
scher Musik und begeisterter Verehrer ihrer Schöpfer" . Ebenda. 
Währen d in Blaschkas Nachlas s zwei Postkarte n von Engelman n sowie eine Postkart e 
Blaschkas an ihn aus der Zeit vor 1918 überliefert sind, liegen insgesamt 10 Postkarte n von 
Louda l aus den Jahre n 1914-1937 vor. Louda l zeigte sich wiederhol t erfreut über die wis-
senschaftliche n Erfolge seines „vorbildliche n Schülers". NA, Nachlas s Blaschka, K. 10, 
Inv.-Nr . 12. 
Curriculu m vitae, 8.7.1922. NA, Nachlas s Blaschka, K. 1, Inv.-Nr . 1. 
Blaschkas Nachlas s enthäl t 16 Briefe und Postkarte n Knap s an Blaschka sowie eine Post -
karte Blaschkas an Knap aus den Jahre n 1907-1917. NA, Nachlas s Blaschka, K. 8, Inv.-
Nr . 12. 
Knap an Blaschka, 28.2.1917. Ebenda. 
NA, Nachlas s Blaschka, K. 1, Inv.-Nr . 1. 
Ebenda. 
Ebenda. 
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Fü r die unterschiedlich e Wahrnehmun g un d Darstellun g von Ereignissen zu ver-
schiedene n Zeite n gibt es weitere Beispiele: Seine Tätigkei t als Redakteu r des katho -
lischen Wochenblatte s „Volksbote " in den Jahre n 1919-1922 in Arnau erwähnt e 
Blaschka in den deutsche n Lebensläufe n aus den 1920er un d 1930er Jahre n ohn e 
weiteren Kommentar . In einem tschechische n Lebenslau f aus dem Jahr e 1928 schrieb 
er dagegen, dass er damal s in einem versöhnliche n un d beruhigende n Geist e gewirkt 
un d diese Stelle nu r aufgegeben hätte , weil sein „aktivistisches " Denke n nich t auf 
Zustimmun g gestoßen sei.72 Anfang der 1940er Jahr e berichtet e er dann , dass er 
damal s „von dem tschechische n Regim e schikanier t un d von den Sozialdemokrate n 
un d Kommuniste n verfolgt, von letztere n sogar am Leben bedroht " worde n sei.73 

Auch ander e Aktivitäten wie seine Mitarbei t am tschechoslowakische n Differential -
wörterbuc h des mittelalterliche n Latein , für das Blaschka Anfang der 1930er Jahr e 
die Chroni k des Kosma s ausgewerte t hatte , sowie seine Mitgliedschaf t in der Mün -
chene r Societa s Latina , die für das Lateinisch e als international e Wissenschafts-
sprach e warb, tauche n in den Lebensläufe n nac h 1938/3 9 nich t auf. All diese Bei-
spiele zeugen von seiner großen Bereitschaft , sich an die veränderte n Verhältniss e 
anzupassen . 

Im Herbs t 1922 tra t Blaschka in den Archivdiens t des Innenministerium s ein. 
Bergl hatt e seine diesbezügliche n Bemühunge n unterstützt . Es liegt aber auch ein 
tschechische s Schreibe n an Ministerialra t Klicma n vor, in dem um Blaschkas Ein -
stellun g ersuch t wird. 74 Bergl berichtet e Blaschka , dass sich auch Klicma n für ihn 
eingesetz t hätte. 75 Di e Arbeit im Archiv bedeutet e für ihn eine feste Stelle im 
Staatsdienst , die zweifelsohne seine materiell e Situatio n verbesserte un d es ihm über -
dies erlaubte , in Pra g sein Geschichtsstudiu m nachzuholen . Seine Lage war nämlic h 
alles ander e als zufriede n stellend : Aus bescheidene n Verhältnisse n stammend , konn -
te er erst nac h der Promotio n (1926) un d der Ablegung der Aktuar - (1928) un d 
Archivarsprüfun g (1934) beförder t werden . Nac h der Gebur t seiner beiden Töchte r 
(1923 un d 1926) musst e er, der auch seine Mutte r versorgte, für eine fünfköpfige 
Famili e aufkommen . D a er sich zunächs t keine eigene Wohnun g leisten konnte , lebte 
er fünf Jahr e getrenn t von seiner Famili e in Untermiete. 7 6 Blaschkas wiederholt e 
Gesuch e an das Innenministerium , ihm eine Dienstwohnun g zuzuteilen , befür-
wortet e Klicma n regelmäßig , jedoch ohn e Erfolg. 77 Nac h der Gebur t der zweiten 
Tochte r war es Klicman , der in Absprach e mit Ministerialra t Částe k im Archiv-
gebäude zwei Zimme r für Blaschka räume n un d ihm vorläufig zur Verfügung stellen 
ließ, dami t er dor t zusamme n mit seiner Famili e wohne n konnte. 7 

7 2 Blaschka, 22.1.1928. NA, AR-ÚAMV , K. 135, Inv.-Nr . 84, PA Blaschka. 
7 3 NA, Nachlas s Blaschka, K. 1, Inv.-Nr . 1. 
7 4 Empfehlun g für Blaschka an Klicman , 16.9.1922. NA, Nachlas s Blaschka, K. 8, Inv.-Nr . 12. 
7 5 Bergl an Blaschka, 15.9.1922. NA, Nachlas s Blaschka, K. 6, Inv.-Nr . 12. 

Zunächs t hatt e Blaschka in Prag nur ein Zimme r zum Übernachten , dann wohnt e er eine 
Zeit lang bei Pircha n im Dienstmädchenzimmer . Nachde m Pircha n geheirate t hatte , zog er 
in ein kleines, feuchte s und kaltes Zimme r um. Seine Frau und die Töchte r lebten in dieser 
Zeit in ihrer Heimatgemeind e in Oberprausnitz . Korresponden z mit Karolin a Blaschka. 
NA, Nachlas s Blaschka, K. 3, Inv.-Nr . 8. 

7 7 NA, AR-ÚAMV , K. 135, Inv.-Nr . 84, PA Blaschka. 
7 8 Klicman an das IM , 22.1.1928. NA, AR-ÚAMV , K. 135, Inv.-Nr . 84, PA Blaschka. 
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Mehrer e Briefe un d Postkarte n zu private n un d persönliche n Anlässen dokumen -
tiere n ein freundschaftliche s Verhältni s zwischen Klicma n un d Blaschka 79 un d die 
Anteilnahm e des Chef s am berufliche n Fortkomme n un d persönliche n Wohl des 
Archivars. 80 Auf ähnlich e Weise freundlic h interessier t an Blaschka zeigte sich auch 
Klicman s Nachfolge r Prokeš. 81 

Das s Blaschka über den Diens t im Archiv hinau s mit seinen tschechische n Kol-
legen Kontak t hielt , belegen zahlreich e Postkarte n un d Briefe unte r andere m von 
Josef Dostál , Václav Letošník , Josef Hráský , Otaka r Odložilík , Františe k Roubík , 
Václav Pěšák , Jan Pachta , Václav Hus a un d Václav Mizerovsk ý in seinem Nachlass. 82 

Auch an andere n Beispielen lassen sich Blaschkas Kontakt e über die national e 
Grenz e hinwe g verfolgen. Aus den Briefen an seine Frau 8 3 geht hervor , dass er in 
Pra g tschechisch e Zeitunge n las.84 Mi t den tschechische n Kollegen im Archiv be-
sprach er auch private Angelegenheite n un d tauscht e Anekdote n mit ihne n aus. 85 Als 
Blaschka im Oktobe r 1922 im Archiv des Nationalmuseum s für einen Aufsatz 
recherchierte , beschrie b er die Arbeitsbedingunge n als sehr angenehm . Ein Beamte r 
habe ihn gleich auf Deutsc h angesprochen . Als dieser seinen tschechische n Name n 
nannte , habe Blaschka begonnen , Tschechisc h zu sprechen , der Archivar habe aber -
zur Freud e Blaschkas -  das Gespräc h auf Deutsc h fortgesetzt. 86 Als Blaschka 1923 
zu Pircha n in ein Zimme r zur Untermiet e umzog , half ihm der tschechisch e Archiv-
diener , seine Sache n mit eine r Kutsch e zu transportieren. 87 1924 lieh er sich wieder-
hol t Büche r aus der tschechische n Stadtbüchere i aus. 88 Beim Besuch der gemein -
samen Universitätsbibliothe k macht e er die Erfahrung , dass ma n aufmerksame r 
bedien t wurde , wenn man Tschechisc h sprach. 89 

An vielen Beispielen lässt sich Blaschkas Kooperatio n mit tschechische n Insti -
tutione n un d Kollegen auch für die 1930er Jahr e nachweisen . 1930 steuert e er einen 
Beitra g für das wissenschaftlich e Masaryk- Wörterbuc h bei. 90 De r Verband der tsche -

So gratuliert e Klicman Blaschka zur Hochzeit . Blaschka an Karolin a (Lilli), 30.9.1922. NA, 
Nachlas s Blaschka, K. 3, Inv.-Nr . 8. 

8 0 Klicman an Blaschka, 14.6.1926. NA, Nachlas s Blaschka, K. 6, Inv.-Nr . 12. -  In einer Stel-
lungnahm e für die vorgesetzte Behörd e betont e Klicman , Blaschka sei bei den tschechi -
schen wie den deutsche n Beamte n gleichermaße n beliebt. Klicman s Stellungnahme , 5.7. 
1924. NA, AR-ÚAMV , K. 135, Inv.-Nr . 84, PA Blaschka. 

81 Blaschka an Liesl und Traudl , 9. 7.1936. NA, Nachlas s Blaschka, K. 5, Inv.-Nr . 9. -  So schrieb 
Proke š Blaschka zwischen 1925 und 1938 zehn Postkarte n aus dem Urlau b und von 
Dienstreisen . Ebenda,  K. 8, Inv.-Nr . 12. 
Ebenda,  K. 6-14, Inv.-Nr . 12. — Im Nachlas s findet sich auch die Korresponden z mit einer 
Angestellten des Archivs. Ebenda,  K. 8, Inv.-Nr . 12. 
Blaschka heiratet e seine Cousine . Im Nachlas s liegen jeweils ein tschechische r Brief von ihr 
an Blaschka und vice versa aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg vor. Ebenda,  K. 14, 10, 
Inv.-Nr . 12. 

8 4 Blaschka an Karolin a (Lilli), 1.1.1923, 6.1.1923. Ebenda,  K. 3, Inv.-Nr . 8. 
8 5 Blaschka an Karolin a (Lilli), 3.8.1923,17.2.1924 , 20.2.1924,17.10.1926 . Ebenda,  K.3, Inv.-

Nr . 8. 
8 6 Blaschka an einen Freund , 9.10.1922. Ebenda,  K. 14, Inv.-Nr . 12. 
8 7 Blaschka an Karolin a (Lilli), 28.8.1923. Ebenda,  K. 3, Inv.-Nr . 8. 

Ausweis. Ebenda,  K. 1, Inv.-Nr . 1. 
8 9 Blaschka, 13.10.1922. Ebenda,  K. 14, Inv.-Nr . 12. 
9 0 Redaktio n des Masaryk- Wörterbuch s an Blaschka, 15.11.1930. Ebenda,  K. 10, Inv.-Nr . 12. 
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choslowakische n Feuerweh r bedankt e sich für seine Hilf e beim Entwur f von Ver-
einsabzeiche n u n d zahlt e ih m ein kleine s H o n o r a r aus. 9 1 Bohumi l Ryba , Professo r 
für klassische Philologi e an de r tschechische n Karls-Universität , gratuliert e Blaschk a 
1935 zu seine r Habi l i ta t io n u n d begrüßt e seine bereit s e rwähnt e Mitarbei t a m Wör -
terbuc h de s mittelalterliche n Latein. 9 2 F ü r ein e Enzyk lopäd i e de r Tschechoslowa -
kische n Republ i k liefert e Blaschk a de m Außenmin i s t e r iu m Skizze n übe r die ter r i to -
riale En twick lun g des Landes , wofür er ein H o n o r a r von 500 K r o n e n erhielt . 9 3 1937 
sprac h er zweima l in de r deutschsprachige n Sendezei t de s Radiojournal s de r Tsche -
choslowakische n Nachrichtengesellschaf t übe r Archivalien. 9 4 I m Jun i 1938 erhiel t er 
ein zweimonat ige s St ipendiu m de s Tschechoslowakische n Staatliche n His tor i sche n 
Inst i tut s in H ö h e v on 5 000 K r o n e n für ein e Archivreis e nac h Wien. 9 5 

Blaschk a schickt e sowoh l de n deutsche n als auc h de n tschechische n wissenschaft -
liche n Ins t i tu t ione n Sonderdruck e seine r Publ ika t ione n zu . 9 6 D e r D i r e k t o r des 
Böhmische n Landesarchiv s (Archi v zem ě české , A Z Č ) , Ja n Bedřic h N o v á k (1872-
1933), 9 7 dank t e ih m 1932 zunächs t auf Deu t sc h für seine n Aufsatz übe r da s U n i -
versitätsprivile g Karl s IV. Wenige M o n a t e späte r bedankt e er sich für Blaschka s 
Gra tu la t io n zu seine m 60. Gebur t s t a g auf Tschechisch. 9 8 Diese r wi rd ih m also auf 
Tschechisc h gratulier t haben . 

Das s Blaschk a übe r de n Krei s de r Kollege n im Archi v hinau s mi t tschechische n 
Wissenschaftler n Kon tak t e pflegte u n d sich in de n tschechische n His tor ikerkre ise n 
gut auskannte , zeigt seine Reak t io n auf de n To d de s bedeu tende n tschechische n 
His tor iker s Gus ta v Fr iedr ic h (1871-1943) : 

So sind die vier Kameraden : Navrátil , Novotný , Klicma n un d Friedric h wieder vereint . 
Friedric h war ein guter Mensc h un d ha t vielen geholfen , die sich an ihn um eine Interventio n 
wandten . De r Code x diplomaticu s un d seine Reih e Hoflehentafel-Editio n werden seinen 
Name n nich t untergehe n lassen — die Setzer werden kaum je wieder so schön e un d deutlich e 
Manuskript e erhalten . 

I n Blaschka s Nachlas s befinde t sich ein F o t o Friedrichs . I n seine m Aufsatz z u m 
Prage r Universitätsprivile g Karl s IV. bedankt e sich Blaschk a bei diese m für die 
Beschaffun g eine r Faksimileausgab e de s Privilegs. 1 0 0 I n diese r Ausgabe war da s latei -

Verband der tschechoslowakische n Feuerweh r an Blaschka , 20.12.1935. Ebenda,  K. 13, 
Inv.-Nr . 12. 
Ryba an Blaschka , 19.6.1935. Ebenda,  K.12, Inv.-Nr . 12. 
Außenministeriu m an Blaschka , 21.2.1937. Ebenda,  K. 1, Inv.-Nr . 2. 
Radiojourna l an Blaschka , 13.5.1937, 7.12.1937. Ebenda,  K. 12, Inv.-Nr . 12. 
Tschechoslowakische s Staatliche s Historische s Institu t an Blaschka , 30.6.1938. Ebenda, 
K. 1, Inv.-Nr . 2. 
Jenšovský an Blaschka , 13.9.1932, 4.7.1933, 12.11.1940. Ebenda,  K. 6, Inv.-Nr . 12. 
Vgl. Pirchan s ausführliche n Nachru f auf Nová k in den Mitteilunge n des Österreichische n 
Institut s für Geschichtsforschun g 49 (1935) 179-183. In derselben Zeitschrif t gedacht e 
Pircha n auch des tschechische n Kollegen Eduar d Šebesta , der wie Nová k un d Klicma n das 
Institu t für Österreichisch e Geschichtsforschun g absolviert hatte . Ebenda 178 f. 
Nová k an Blaschka , 3.12.1932. NA , Nachlas s Blaschka , K. 6, Inv.-Nr . 12. 
Blaschka an Bergl, 26.11.1943. SOA Litoměřice , Zweigstelle Děčín . RA Clam-Gallasů , 
Nachlas s Bergl, K. 670. 
Blaschka,  Anton : Da s Prage r Universitätsprivile g Karls IV. Ein e Untersuchun g zur latei-



428 Bohemia Band 48 (2008) 

nisch e Origina l in vier Sprache n (Tschechisch , Französisch , Englisch un d Deutsch ) 
übersetzt , wobei Pircha n die deutschsprachig e Version geliefert hatte . 

De r Literaturhistorike r un d Philolog e Václav Flajšhan s (1866-1950 ) wandt e sich 
erfreu t an Blaschka , nachde m er dessen gerade oben genannte n Artikel gelesen hatte : 
„Ic h habe nicht s so Schöne s un d Wertvolles wie Ihre n Artikel gelesen." D a Blaschka 
auch Flajšhans ' Arbeiten zitier t hatte , wollte er ihm seinen Eindruc k mitteile n un d 
wies ihn auch auf eine seiner neue n Arbeiten hin , die Blaschka anscheinen d über -
sehen hatte , da sie in einer philologische n Zeitschrif t erschiene n war. Es stimmt e 
ihn aber freudig, dass sie zu ähnliche n Ergebnisse n gelangt seien un d beide sich auf 
diese Weise auf demselbe n Weg träfen. 101 Ein Jah r späte r bedankt e sich Flajšhan s bei 
Blaschka für die Zusendun g von dessen neueste n Publikatione n un d legte einen 
Abdruc k seiner Besprechun g eine r Arbeit von Blaschka bei. Dabe i teilt e er ihm auch 
mit , er habe unlängs t mit dem Rekto r der Karls-Universität , Gusta v Friedrich , über 
ihn un d seine Arbeit gesprochen , wobei sie einande r im verdiente n Lob für diese 
übertroffe n hätten. 1 02 Zwei Jahr e späte r bedankt e er sich erneu t für die Zusendun g 
einer weiteren Arbeit Blaschkas un d auch dieses Ma l stellte er fest, dass er mit des-
sen Ergebnisse n übereinstimme. 103 Auch der Philolog e un d Historike r Kare l Hrdin a 
(1882-1949) , seit 1928 Obersektionsra t im Schulministerium , bedankt e sich wieder-
hol t bei Blaschka für dessen Sonderdruck e sowie für die Einladun g zu einer seiner 
Vorlesungen. 104 De r tschechisch e Germanis t Leopol d Zatoči l (1905-1992 ) zeigte 
große Freud e über die Zusendun g von Blaschkas als Aufsatz erschienene m Habili -
tationsvortra g „.Die s irae'[. ] De r Sang vom Weltgerich t in neue r Schau " aus dem 
tschechische n „Mitteilungsblat t der Königliche n Böhmische n Wissenschaftliche n 
Gesellschaft " (Věstník KČSN). 1 0 5 

Di e Zusammenarbei t mit den tschechische n Kollegen manifestiert e sich überdie s 
in der gemeinsame n Mitarbei t an Zeitschrifte n (JGGJČR , „Sborní k Archivu mini -
sterstva vnitra " [Sammelban d des Archivs des Innenministeriums]) , in gegenseitigen 
Rezensione n in deutsche n un d tschechische n historische n Fachperiodik a un d der 
Mitarbei t von deutsche n Archivaren in der Tschechoslowakische n Archivgesell-
schaft . Auch besuchte n junge deutsch e Historike r die tschechisch e Staatlich e Archiv-
schule , un d ihre wissenschaftliche n Arbeiten wurde n durc h den tschechoslowaki -
schen Staat gefördert . 

Bergl un d Proke š gehörte n dem Redaktionskomite e des JGGJČ R (1929-1937 ) 
an. 6 Bergl lieferte Z'wei Beiträge für diese Zeitschrift . 7 Blaschka schrieb einen wirt-

nischen Kunstpros a des Mittelalters . In : Jahrbuc h des Vereins für die Geschicht e der Deut -
schen in Böhme n 3 (1934) 57-102, hier 57. 
Flajšhan s an Blaschka, 7.9.1934. NA, Nachlas s Blaschka, K. 6, Inv.-Nr . 12. 
Flajšhan s an Blaschka, 24.12.1935. Ebenda. 
Flajšhan s an Blaschka, 7.9.1937. Ebenda. 
Hrdin a an Blaschka, 27.3.1932, 15.12.1932. Ebenda. 
Zatoči l an Blaschka, 27.7.1938. NA, Nachlas s Blaschka, K. 14. 
Zur 1928 als „Společnos t pro dějiny židů v Československé republice " gegründete n Ge -
sellschaft, die seit 1930 neben dem tschechische n auch den deutsche n Name n führte , siehe 
Teufel,  Helmut : Die „Gesellschaf t für Geschicht e der Juden in der Cechoslovakische n 
Republik" . In : Seibt,  Ferdinan d (Hg.) : Vereinswesen und Geschichtspfleg e in den böhmi -
schen Ländern . Münche n 1986, 249-264 (BWT CC 13). -  Das Jahrbuc h der Gesellschaf t 
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schaftsgeschichtliche n Aufsa tz 1 0 8 u n d überse tz t e wiederhol t Studie n seine r tschechi -
sche n Kollege n in s Deu t sche . 1 0 9 Mi t d e m Vorsi tzende n de r Gesellschaft , Samue l 
Steinherz , 1 1 0 bei d e m Blaschk a studier t hat te , s tan d er in regelmäßige m Briefkontak t 
bezüglic h de r Beiträg e u n d Über se t zungen . 1 1 1 

I n de n Jahre n 1925-193 5 existiert e in de n wissenschaftliche n Zeitschrifte n de r 
Tschechoslowake i ein reges Rezensions - u n d Berichtswesen , da s z u m Informat ions -
fluss zwische n deutsche n u n d tschechische n His to r ikern , abe r auc h zu r Pflege gute r 
Beziehunge n zwische n ihne n beitrug : So stellt e Blaschk a in de r agrargeschichtliche n 
„Zeitschrif t für die Geschicht e de s Landes " (Časopi s p r o dějin y venkova , Č D V) de n 
tschechische n Leser n in de n Jahre n 1931-193 3 die „Mit te i lunge n des Verein s für 
Geschicht e de r Deu t sche n in B ö h m e n " ( M V G D B ) vor. 1 1 2 D i e Kollege n Letošní k 
u n d R o u b í k besprache n in diese r Zeitschrif t Blaschka s Arbei te n positiv, 1 1 3 diese r 
w iede ru m rezensiert e die Arbei t seine s Kollege n Pěšák. 1 1 4 R o u b í k wies z u d e m woh l -
wol len d auf eine n Beitra g Bergls im J G G J Č R h in . 1 1 5 Václav Č e r n ý u n d Jose f H r á s k ý 
besprache n jeweils Arbei te n ihre r deutsche n u n d tschechische n Kollege n z u m sel-
be n T h e m a gemeinsam. 1 1 6 P i rcha n stellt e in de n M V G D B mehrer e Jahrgäng e de r 
tschechische n Zeitschrif t de r Archivschul e vor. 1 1 7 Bergl wies bei eine m Beitra g zu 
Wallenstei n in de n Mit te i lunge n speziel l darau f hin , dass gleichzeiti g auc h ein e tsche -
chisch e Version erschiene n war. 1 1 8 I n diese r zentra le n deutsche n historische n Zeit -
schrif t in de n böhmische n Länder n liefert e Blaschk a Inhal tsübers ichte n tschechi -
sche r historische r Fachzei t schr i f ten 1 1 9 u n d stellt e de n „Sammelban d des Archivs des 
Innenmin i s t e r iums " vor, in d e m seine tschechische n Kollege n publ iz ier ten . 1 2 0 Auc h 

(JGGJČR ) erschie n in zwei Ausgaben: eine r deutschsprachigen , in der alle Beiträge auf 
Deutsc h publizier t wurden , un d eine r tschechische n unte r dem Tite l „Ročenk a společno -
sti pr o dějiny židů v Československ é republice" , in der deutschsprachig e Autore n auf 
Deutsc h un d tschechisch e auf Tschechisc h veröffentlichten . Vgl. Teufel: Di e „Gesellschaf t 
für Geschicht e der Juden " 256. 

1 0 7 JGGJČ R 1 (1929) 263-331 . -  Ebenda 2 (1930) 241-284. 
1 0 8 Ebenda 97-119. 
1 0 9 JGGJČ R 1 (1929) 41-262. -  Ebenda 2 (1930) 120-184. -  Ebenda 3 (1931) 283-306 , 333-352 . 

-  Ebenda 5 (1933) 137-156, 175-198, 313-428. -  Ebenda 6 (1934) 285-322 , 443-456 . -
Ebenda 7 (1935) 1-36, 305-386 . -  Ebenda 8 (1936) 147-308. 
Zu Steinher z vgl. Arlt, Peter : Samue l Steinher z (1857-1942 ) Historiker . Ein Rekto r zwi-
schen den Fronten . In : Glettler, Monika/ Misková , Alena (Hgg.) : Prage r Professore n 1938-
1948. Essen 2001, 71-104 (Veröffentlichunge n zur Kultu r un d Geschicht e im östliche n 
Europ a 17). 
Im Nachlas s Blaschka sind über 40 Briefe un d Postkarte n von Steinher z an Blaschka aus 
den Jahre n 1926-1938 überliefert . NA , Nachlas s Blaschka , K. 13, Inv.-Nr . 12. 

1 1 2 ČD V 18 (1931) 64 f. -  Ebenda 19 (1932) 46 f. -  Ebenda 20 (1933) 84. 
1 1 3 ČD V 12 (1925) 276. -  Ebenda 14 (1927) 64 f. 
1 1 4 Ebenda 1% (1911) 260 i. 
1 1 5 Ebenda 16(1929) 116. 
1 1 6 Ebenda 13 (1926) 126. -  Ebenda 18 (1931) 345 f. 
1 1 7 Pirchan, Gustav : Časopi s archivn í školy 4 (1926/27 ) -  8 (1931). In : MVGD B 69 (1931) 179-

188. 
Bergl, Josef: Di e Schicksal e der Reliquie n Wallensteins , seiner ersten Gemahli n un d seines 
Sohnes . In : MVGD B 72 (1934) 1-19, hier 1. 

1 1 9 Ebenda 63 (1925) 147-157. -  Ebenda 69 (1931) 159-170. 
1 2 0 Ebenda 69 (1931) 149-152. -  Ebenda 73 (1935) 148 f. 
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in dieser Zeitschrif t rezensiert e er die Arbeiten seiner tschechische n Archivkol-
legen 121 un d ander e tschechisch e Publikatione n aus seinem Interessengebiet. 122 Da -
bei ging es nich t um eine voreingenommen e Auseinandersetzun g mit dem tschechi -
schen Schrifttu m im Sinn e der „deutsche n Ostforschung", 123 sonder n um Freund -
schaftsdienst e (im Falle der Besprechunge n von Publikatione n von Kollegen) . Auch 
mag Blaschka hierbe i den Wünsche n seiner tschechische n Vorgesetzten nachgekom -
men sein (Besprechun g der Publikatio n des Archivs des Innenministeriums) , ode r er 
war bei seinen Rezensione n einfach um wissenschaftlich e Objektivitä t bemüht . 

Schieche, Zechel, Schreiber 

Bergl, Pircha n un d Blaschka stellten in der Zwischenkriegszei t keine Ausnahme -
erscheinunge n dar, auch ander e deutsch e Historike r in den böhmische n Länder n 
waren in die wissenschaftliche n Institutione n des tschechoslowakische n Staate s 
integriert , wo sie mit tschechische n Kollegen zusammenarbeiteten . Emi l Schiech e 
(* 1901 Wien -1198 5 Stockholm ) arbeitet e nac h seiner Promotio n an der Deutsche n 
Universitä t von 1925 bis 1930 als wissenschaftlich e Hilfskraft im Böhmische n 
Landesarchi v un d war zude m von 1928 bis 1930 im Staatliche n Historische n Institu t 
beschäftigt . Fü r Letztere s fertigte er in Zusammenarbei t mit Prof . Václav Novotn ý 
(1869-1932 ) Abschriften für die Publikatio n der Regesten des böhmische n König s 
Johan n von Luxembur g (1296-1346 ) an. 1 24 In den 1930er Jahre n wirkte Schiech e als 
Lekto r des Tschechische n an der Universitä t Breslau (Wrociaw) . 

Arthu r Zeche l (""1911 Girnber g -  t 2002 Sömmerda ) war bereit s seit 1935 als 
Bergls Nachfolge r im Archiv des Innenministerium s im Gespräc h gewesen.125 Er 
hatt e Anfang der 1930er Jahr e Geschicht e un d Geografi e an der Deutsche n Uni -
versität studier t un d war 1935 mit einer Arbeit zu Kanzle r Kaspa r Schlick (1396-
1449) promovier t worden. 1 2 6 Di e Dissertatio n wurde mit einem Zuschus s des 
Masaryk-Fond s gedruckt. 127 Nebe n dem Studiu m besucht e Zeche l als ordentliche r 

In den MVGD B 69 (1931) besprach er z. B. mehrer e Veröffentlichunge n Roubik s und den 
bereits für den ČD V besprochene n Beitrag Pešáks. 
Ebenda 68 (1930) 205 f., 209 f., 211 f. -  Ebenda 69 (1931) 188 f. -  Ebenda 70 (1932) 128, 
395 f. -  Ebenda 71 (1933) 169-171, 171-175. 
Zur Definitio n siehe Hackmann,  Jörg: Deutsch e Ostforschun g und Geschichtswissen -
schaft. In : Piskorski, Jan M./ Ders. /Jaworski,  Rudol f (Hgg.) : „Deutsch e Ostforschung " 
und „polnisch e Westforschung " im Spannungsfel d von Wissenschaft und Politik . 
Diszipline n im Vergleich. Osnabrüc k 2002, 26-45 (Deutsch e Ostforschun g und polnisch e 
Westforschun g 1). -  Mühle,  Eduard : „Ostforschung" . Beobachtunge n zu Aufstieg und 
Niedergan g eines geschichtswissenschaftliche n Paradigmas . In : Zeitschrif t für Ostmittel -
europa-Forschun g 46 (1997) 317-349. 
Schiech e an das Staatlich e Historisch e Institut , 14.1.1930. MÚA , Státn í historick ý ústav 
[Staatliche s Historische s Institut] . 
Pircha n an Zechel , 18.2.1935. NA, osobní archiv Artura Zechel a [Persönliche s Archiv 
Artur Zecheis] , K. 98. -  NA, Sign. 550-98-5 . 
Die Dissertatio n erschien in der Schriftenreih e „Quelle n und Forschunge n aus dem 
Gebiet e der Geschichte " der Deutsche n Gesellschaf t der Wissenschaften und Künst e in der 
Tschechoslowakische n Republik . 
Archiv bezpečnostníc h složek Ministerstv a vnitra [Archiv des Sicherheitsdienste s des 
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Hörer die zweijährige tschechoslowakische staatliche Freie Schule politischer Wis-
senschaften (Svobodná škola politických nauk) und als Hospitant die Staatliche 
Archivschule (Státní archivní škola). Nachdem er von 1934 bis 1937 zunächst als 
Bibliothekar am Seminar für deutsche Philologie der Deutschen Universität und 
dann als wissenschaftliche Hilfskraft der Deutschen Gesellschaft für Wissenschaften 
und Kunst in der Tschechoslowakischen Republik beschäftigt gewesen war, absol-
vierte er von Mai bis September 1937 ein Volontariat in der National- und Uni-
versitätsbibliothek in Prag. Im September desselben Jahres erhielt er ein Stipendium 
vom Schulministerium im Rahmen der „Aktion zur Unterstützung der unbeschäf-
tigten Intelligenz", das mit einem Arbeitsplatz im Archiv des Innenministeriums 
verbunden war.128 

Dass Direktor Prokeš deutschen Historikern unvoreingenommen begegnete und 
auf nationalem Gebiet eine konziliante Haltung einnahm, zeigt seine Stellungnahme 
zu Zecheis Einsteilungsgesuch, das er eindeutig unterstützte.129 Er unterstrich 
Zecheis fachliche Kenntnisse und Leistungen und wies darauf hin, dass nur einer der 
zehn Beamten des Archivs, nämlich Blaschka, deutscher Nationalität sei und die 
Einstellung eines weiteren deutschen Mitarbeiters somit vorteilhaft wäre. Über 
Zecheis politische Orientierung äußerte sich Prokeš nur insofern, dass - soweit ihm 
bekannt sei - Zechel sich seinen wissenschaftlichen Interessen widme und vom 
politischen Leben fernhalte. Das entsprach nicht den Tatsachen; offensichtlich war 
Prokeš über Zecheis politische Aktivitäten nicht informiert. Dieser war 1937 wegen 
seiner beabsichtigten Bewerbung auf Anraten von Funktionären aus der Sudeten-
deutschen Partei ausgetreten, so dass eine Überprüfung der politischen Zuverlässig-
keit Zecheis, die das Innenministerium vor seiner Einstellung vornahm, nichts 
Nachteiliges über ihn zutage förderte.130 

Prokeš hatte Zechel bereits 1936 bei der Aufnahmeprüfung zur Archivschule ken-
nen gelernt, als er ihn in tschechoslowakischer Geschichte und historischer Geo-
grafie prüfte. Zweifelsohne kam er Zechel schon damals entgegen: Er befragte den 
Prüfling zu einem Thema, an dem dieser gerade arbeitete („Die Pilsener Region aus 
Sicht der historischen Geographie"). Auch die Fragen zur Herrschaft Karls IV., 
Rudolfs IL und Maria Theresias betrafen keine speziell tschechischen Themen.1 x 

Im Januar 1938 sprach sich Prokeš dafür aus, Zechel von der Pflicht zu befreien, 
eine Sprachprüfung abzulegen, da er sich selbst bereits zuvor davon überzeugt hätte, 
dass Zechel Tschechisch in Wort und Schrift ausreichend beherrsche. Das Ministe-
rium akzeptierte diesen Vorschlag. Am 7. März 1938 trat Zechel seinen Dienst als 
Konzipist im Archiv an. Wenige Monate später, am 11. September 1938, fuhr er je-
doch nach Eger (Cheb) in Urlaub, trat einige Tage darauf in das Sudetendeutsche 
Freikorps ein und kehrte nicht mehr an seinen Arbeitsplatz zurück. Nach Ablauf der 

Innenministeriums], Studijní ústav Ministerstva vnitra [Studieninstitut des Innenministe-
riums] Z-10-25/169-175, hier Bl. 171. 

128 Curriculum vitae, 16.11.1937. NA, AR-ÚAMV, K. 29, Inv.-Nr. 14, PA Zechel. 
Stellungnahme Prokešs, 30.11.1937. Ebenda. 
Bezirksamt in Tachau, 7.1.1938. Ebenda. 

131 Protokoll, 6.5.1936. AUK, AŠ, K. 10, Inv.-Nr. 218. 
132 Prokeš an das IM, 25.1.1938. NA, AR-ÚAMV, K. 29, Inv.-Nr. 14, PA Zechel. 
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14-tägigen Urlaubszei t meldet e Proke š den Vorfall seiner vorgesetzte n Behörd e 
mit der Vermutung , dass sich Zeche l der „Widerstandsbewegung " angeschlosse n un d 
dami t seinen im Mär z geleisteten Dienstei d gebroche n hätte. 1 33 Daraufhi n wurde 
Zeche l am 12. Oktobe r 1938 aus dem Dienstverhältni s entlassen . Im „Protektorat " 
sollte er dan n unte r veränderte n Verhältnisse n wieder in leitende r Positio n ins 
Archiv zurückkehren. 134 

Währen d Zeche l die Staatlich e Archivschul e nu r als Hospitan t besuch t un d so-
mit auße r der Aufnahmeprüfun g keine weiteren Exame n abgelegt hatte , war Rudol f 
Schreibe r (*1907 Neude k - f 1954 Speyer) ihr einziger deutsche r Absolvent. 
Schreiber , seit 1935 Assistent am Historische n Semina r der Deutsche n Universität , 
bestan d sowohl die Aufnahme - als auch die Abschlussprüfunge n als Bester. Sein 
Bewerbungsgesuc h un d seinen Lebenslau f reicht e Schreibe r auf Deutsc h ein. 135 Di e 
Aufnahmeprüfun g im Oktobe r 1934 gliederte sich, ebenso wie für die tschechische n 
Bewerber , in dre i Teile (tschechoslowakisch e Geschichte , Latein , Deutsc h ode r 
Tschechisch) , bestehen d jeweils aus eine r mündliche n un d einer schriftliche n Prü -
fung. Di e tschechische n Bewerber musste n Kenntniss e des Deutschen , die deut -
schen Kandidate n des Tschechische n nachweisen . Währen d Schreibe r bereit s die Auf-
nahmeprüfunge n in den ersten beiden Teilen mit der Not e Ein s bewältigte, schnit t 
der ander e deutsch e Bewerber , Kar l Ruprech t (* 1910), 136 überwiegen d befriedigen d 
ab. Ein weitere r Kandidat , Kar l Baumgärtner , erschie n nich t zu den Aufnahme -
prüfunge n un d Eugen Klein fiel aufgrun d seiner schlechte n Lateinkenntniss e 
durch, 1 3 7 so dass nu r Schreibe r un d Ruprech t aufgenomme n wurden . Letztere r 
schied jedoch bereit s 1935 auf eigenen Wunsch wieder aus. 

Proke š bewertet e Schreiber s Abschlusshausarbei t „Di e Stellun g des mittelalter -
lichen Elbogene r Lande s in Böhmen" , die in den MVGD B (Jg. 74, 1936) erschiene n 
•war , als ausgezeichnet . Er schlug dem Direkto r der Archivschul e vor, Schreibe r vor 
den andere n Teilnehmer n des siebten Kurse s seine besonder e Anerkennun g auszu-
sprechen. 1 Auch das zweite Gutachte n des Dozente n Václav Vaněček (1905-1985 ) 
über Schreiber s Arbeit fiel sehr positiv aus. 

Währen d dem siebten Archivkur s (1934-1937 ) zwei deutsch e Höre r (Schreiber , 
Ruprecht ) als ordentlich e Teilnehme r un d zwei weitere als Hospitante n (Zechel , 
Krause ) angehörten , bewarben sich gleich fünf Studente n des Historische n Seminar s 
der Deutsche n Universitä t um die Aufnahm e in den achte n Kur s (1937-1940) : Josef 
Bujnoc h (-'-1915) , Wolfgang Kellner , Rudol f Ohlbau m (1912-2006) , Siegfried Rose -
zin un d Herber t Schaff er (!,"1916). Nu r Rudol f Ohlbaum , der elf Semeste r Ge -
schicht e un d deutsch e Philologi e studier t un d bei Prof . Wostry seine Doktorarbei t 

Prokeš , 27.9.1938. Ebenda. 
Vgl. Anm. 153. 
Schreibe r an die Direktio n der Staatliche n Archivschule , 9.6.1934. AUK, AŠ, K. 10, Inv.-
Nr . 231. 
Ruprech t studiert e Geschicht e und Geografi e an der Deutsche n Universitä t in Prag. AUK, 
AŠ, K. 10, Inv.-Nr . 231. 
AUK, AŠ, K. 10, Inv.-Nr . 209. 
Gutachte n Prokešs, 18.6.1937. AUK, AŠ, K. 17. 
AUK, AŠ, K. 10, Inv.-Nr . 210. 
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eingereich t hat te , bes tan d die Aufnahmeprüfung . Di e andere n Bewerbe r scheiterte n 
vor allem an ihre n unzure i chende n Late inkenntnissen . O h l b a u m ging 1938 nac h 
Deu t sch lan d u n d besucht e die Archivschul e au s eigene m Entschlus s nich t weiter . 

1938-1945 

Da s Jah r 1938 stellt e ein e tiefe Zäsu r in de n Beziehunge n zwische n Tscheche n u n d 
Deu t sche n dar : I n de r Folg e de s „ M ü n c h e n e r A b k o m m e n s " musst e die Tschecho -
slowakei die überwiegen d deutsc h besiedelte n Randgebie t e abtreten ; für die ver-
blieben e Republ i k schrumpfte n die außen - wie die innenpol i t i sche n Spielräume . Di e 
Er r ich tun g de s „Pro tek tora t s B ö h m e n u n d M ä h r e n " wenige M o n a t e später , im M ä r z 
1939, bedeutet e da s vorläufige E n d e de s tschechoslowakische n Staates . F ü r die 
Tscheche n began n ein e Zei t de r Unfreiheit , de r Verfolgun g u n d de r U n t e r d r ü c k u n g . 
Di e Ause inanderentwicklun g u n d mental e T rennun g von Tscheche n u n d Deutschen , 
die hie r -  u n d nich t erst 1945 - ihre n Anfan g nahm , zeigt sich auc h an de r En t -
wicklun g im Archi v seh r deutl ich . 

I m Septembe r 1938 kons ta t ie r t e Blaschka , dass tschechisch e u n d deutsch e 
Kollege n seit Ma i de s Jahre s im Archi v auße r in unerlässliche n dienstl iche n An -
gelegenheite n kein Wor t mi te inande r gesproche n hät ten . Sein Kolleg e Mizerovsk ý 
äußer t e damal s gegenübe r Blaschka , „di e Unzuf r i edene n sollen do r th i n gehen , 
w o h i n sie ih r H e r z z i eh t " . 1 4 0 Blaschk a versuchte , Gespräche n mi t de n tschechische n 
Kollege n zu poli t ische n T h e m e n au s d e m Weg zu gehen . D e n n o c h unterhie l t er sich 
noc h im Septembe r 1938 ein e halb e Stund e mi t de m Kollege n Václav H u s a auf de r 
Straß e u n d beid e k o n n t e n sich „sichtlic h erleichter t u n d lächelnd " vone inande r t ren -
nen . 1 4 1 

Bergl zeigte sich übe r die Situatio n im Archi v nich t verwunder t . Einerseit s brach -
te er Verständni s für die tschechisch e Seit e auf, 142 andererseit s abe r blickt e er kritisc h 
auf die Erst e Republ i k zurück : 

Ich habe imme r gewünscht , wir hätte n das gemeinsam e Hau s zusamme n gebaut un d verwaltet 
in peinlichste r Gerechtigkeit . Ni e hätt e dan n die heutig e Lage eintrete n können . Wie falsch ist 
der Spruc h von der Geschicht e als Lehrmeisterin . 

Mizerovsk ý schrie b ih m „ei n paa r liebe Zei len" , 1 4 4 die andere n ehemalige n Mit -
arbeite r meldete n sich abe r nich t meh r bei ihm . Bergl ba t Blaschka , 

[...] wenn Sie es für gut halten , so grüssen Sie bitt e alle Kollegen , an die ich mit Gefühle n herz -
lichste r Freundschaf t denke . [...] Sie sollen, wenn sie bedrück t sind, ja nich t denken , dass wir 

Blaschka an Bergl, 13.9.1938. SOA Litoměřice , Zweigstelle Děčín . RA Clam-Gallasů , 
Nachlas s Bergl, K. 669. 
Ebenda. 
„Aber ich hoffe mit innigste m Verlangen , dass der Herrgot t noc h alles zum Gute n wende n 
wird für beide Teile. Ic h weiss ja auch un d kan n es nachempfinden , wie schmerzlic h be-
rühr t auch die ander e Seite ist. Ebens o wie Sie bin ja auch ich unsere n Kollegen von 
Herze n gut un d weiss, wie furchtba r für sie die Enttäuschun g ist." Bergl an Blaschka , 
19.9.1938. NA , Nachlas s Blaschka , K. 6, Inv.-Nr . 12. 
Ebenda. 
Ebenda. 
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Ihne n nich t so gut sind wie früher. Politisch könne n wir verschiedene r Meinun g sein, mensch -
lich könne n wir uns so nahestehen . 

Nac h 1939 blieben die tschechische n Urlaubs - un d Namenstagsgrüß e weitgehen d 
aus. Als Blaschka im Ma i 1939 erkrankte , erkundigte n sich nu r die deutsche n 
Kollegen nac h seinem Befinden un d besuchte n ihn . Di e tschechische n Kollegen 
meldete n sich nicht , wozu er selbst meinte : „Da s Gegentei l wäre wohl unnatürlich ; 
diversi sumus , ergo simus divisi."146 Vom Tod des tschechische n Historiker s Fried -
rich 1943 erfuh r Blaschka aus dem Radio . Keine r seiner ehemalige n tschechische n 
Kollegen berichtet e ihm davon , was darau f schließe n lässt, dass der Kontak t völlig 
abgebroche n war. Auch über den Tod ihre s frühere n Chef s Klicma n setzte nu r 
Blaschka Bergl in Kenntnis. 147 

Wie sehr selbst der konziliant e Bergl in nationalistische n Stereotype n gefangen 
war, zeigen seine folgenden Worte , die er Blaschka wenige Monat e nac h der Errich -
tun g des Protektorat s im August 1939 schrieb : 
Wenn diese Tscheche n nich t gar so vernagelt wären, so mussten sie doch einsehen , dass gerade 
die gegenwärtige Lage ihnen die Möglichkei t zu einem kulturelle n Aufschwung gibt, wie er 
sich ihnen noch nie bot. Sie sollten dem Führe r vom Herze n danken , dass er ihnen die Waffen 
aus der Han d genomme n hat . 

Dre i Monat e späte r wurde n die tschechische n Hochschule n geschlossen, mehrer e 
Studente n standrechtlic h erschosse n un d über tausen d in Konzentrationslage r de-
portiert . Weitere Verfolgungswellen folgten. Währen d die nationalsozialistische n 
Okkupante n gezielt gegen die tschechisch e intellektuell e Elit e vorgingen , machte n 
Blaschka , Zeche l un d Schreibe r im „Protektorat " Karrieren , die unte r „normalen " 
Verhältnisse n kaum möglich gewesen wären . Sie stellten sich bereitwillig in den 
Diens t der NS-Herrschaf t un d zogen darau s berufliche n wie persönliche n Profit . So 
wurde Blaschka nac h der Verhaftun g des Direktor s des Böhmische n Landesarchivs , 
Jenšovský, zum neue n Direkto r des Archivs ernannt . Nac h Jenšovskýs Ermordun g 
in Auschwitz stellte er Antra g auf dessen Dienstwohnung, 1 4 9 worauf Jenšovskýs 
Ehefrau , eine Archivarin un d Historikerin , die Blaschka persönlic h kannte , aus die-
ser vertriebe n wurde . Dor t eingezogen , ließ er sich den Garte n von Roma-Zwangs -
arbeiter n umgraben. 150 Zusätzlich e „Judenmöbel" , wie er sich ausdrückte , erwarb 
Blaschka auf Anrate n seiner Tochte r preiswert über die NSDAP. 1 5 1 Zeche l befasste 
sich als Leite r des Sippenamte s für Böhme n un d Mähre n mit der „rassischen " Erfas-
sung der Protektoratsbevölkerung , der Konfiskatio n von jüdische n Personenstands -
registern usw.152 Schreibe r verfasste mehrer e Memoranden , in dene n er eine Stärkun g 

Ebenda. 
Blaschka an Bergl, 24.5.1939. SOA Litoměřice , Zweigstelle Děčín . RA Clam-Gallasů , 
Nachlas s Bergl, K. 670. 

1 4 7 Bergl an Blaschka, 11.6.1943. NA, Nachlas s Blaschka, K. 6, Inv.-Nr . 12. 
1 4 8 Bergl an Blaschka, 17.8.1939. Ebenda. 
1 4 9 Blaschka an die Landesbehörd e Prag, 8.4.1942. NA, Nachlas s Blaschka, K. 14, Inv.-Nr . 12. 
1 5 0 Blaschka an Liesl, 14.11.1942. NA, Nachlas s Blaschka, K. 5, Inv.-Nr . 9. 

Liesl an Blaschka, o. D . (wahrscheinlic h Herbs t 1942). Ebenda. -  Blaschka an Liesl, 25.10. 
1942, 9.11.1942. Ebenda. 
Zechel, Artur: Das Sippenam t für Böhme n und Mähren . In : Familie , Sippe, Volk 9 (1943) 
86 f. 
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des deutschen Einflusses in den ehemals tschechischen Institutionen forderte, was 
ihm auch zum persönlichen Vorteil gereichte: Er löste den tschechischen Direktor 
des Prager Stadtarchivs ab und wurde stellvertretender Leiter des Historischen 
Instituts, das nun seine Arbeit, ebenso wie die anderen Anstalten im Protektorat, auf 
„deutsche Interessen" ausrichten musste.153 

Schieche war nach der Errichtung des Protektorats als Leiter der Zweigstelle des 
Politischen Archivs des Auswärtigen Amtes nach Prag zurückgekehrt.154 Er hatte 
sich in Breslau im Bund Deutscher Osten betätigt, publizierte im Sinne der deut-
schen Ostforschung und war in Prag in die NSDAP eingetreten. Wegen seiner 
Beteiligung an der pazifistischen Bewegung in den 1920er Jahren und wegen angeb-
lich „tschechenfreundlichen" Verhaltens im Protektorat wurde er im Dezember 
1941 seiner leitenden Stellung wieder enthoben und zur Wehrmacht eingezogen.155 

Während sich Bergl, Blaschka, Schieche, Schreiber und Zechel mehr oder weniger 
aktiv in die Dienste der NSDAP gestellt hatten, lehnte das „Gaugericht" die von 
Pirchan im Mai 1939 beantragte Parteimitgliedschaft mit dem Argument ab, seine 
Ehefrau sei „nicht frei von jüdischem Rasseeinschlag", „ihr Urgrossvater Jude". 
Auch die Unterstützung durch Ortsgruppen- und Kreisleiter sowie Pirchans Mit-
gliedschaft in der Sudetendeutschen Partei und anderen „völkischen" Organisa-
tionen änderten an dieser Ablehnung nichts.156 Bergl beurteilte Pirchans weiteres 
Verhalten im November 1939 als „ganz klug": „Man sieht ihn nicht und hört nichts 
von ihm." Er fand es sehr schön, „dass er nicht nach Ämtern und Ehrenstellen aus-
geht und den Herrgott einen guten Mann sein lässt".157 Sein Kollege Oberdorffer, 
der im Krieg in der SS gewesen war, beschrieb Pirchan nach dem Zweiten Weltkrieg 
als „weltentlegenen Gelehrten", der „außerhalb seines wissenschaftlichen und archi-
varischen Arbeitsfeldes geradezu scheu jegliche Öffentlichkeit mied". Auch wenn 
die Realität etwas anders aussah, verhielt sich Pirchan im Vergleich zu anderen 
deutschen Wissenschaftlern verhältnismäßig zurückhaltend. 

Zur Tätigkeit der deutschen Archivare im Protektorat Böhmen und Mähren siehe Lehr, 
Stefan: „Den deutschen Einfluß beträchtlich steigern": Archivare und Archive im Protek-
torat Böhmen und Mähren (1939-1945). In: Archivar 61 (2008) 4, 370-376. Als online-
Version unter: http://www.archive.nrw.de/archivar/hefte/2008/index.html <letzter Zugriff 
2.12.2008>. 
Dabei handelte es sich um das Archiv des aufgelösten tschechoslowakischen Außen-
ministeriums. 
NA, Sign. 114-102-7. 
NSDAP, Gauleitung Sudetenland, Gaugericht an das Kreisgericht der NSDAP, 14.9.1939. 
NA, NSDAP, Sign. 123-433-2/44,45, K. 433. 
Bergl an Blaschka, 3.11.1939. NA, Nachlass Blaschka K. 6, Inv.-Nr. 12. 
Oberdorffer: Gustav Pirchan zum Gedenken, Sp. 81 (vgl. Anm. 11). 
Um nur einige wenige Beispiele zu geben: Im Sommer 1939 hatte Pirchan nach einem 
Titelbild für die in zweiter Auflage erscheinende Vereinsfestschrift über das Sudeten-
deutschtum gesucht. Er und seine Kollegen hätten monatelang über ein „Sinnbild des 
Sudetendeutschtums" nachgedacht, ohne jedoch etwas Passendes zu finden, bis Pirchan 
der Einfall gekommen sei, ein Bild zu nehmen, das Hitler beim Einzug in das Sudetenland 
vor einem älteren sudetendeutschen Bauwerk zeigte. 1940 hielt er in der Volksbildungs-
stätte einen Vortrag über das Judentum in der Geschichte Prags. Im selben Jahr nahm 
Pirchan an einer Besprechung über den „Einsatz der Geisteswissenschaften im Krieg" teil. 

http://www.archive.nrw.de/archivar/hefte/2008/index.html
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Nach dem Zweiten Weltkrieg 

Da s E n d e de r Besatzun g war für die deutsche n Archivar e im Pro tek to ra t , wie auc h 
für alle andere n Deu t sche n in de r ehemalige n Tschechoslowake i mi t ihre r En t -
rech tun g u n d Zwangsaussiedlun g verbunden . P i rcha n w u r d e im Ma i 1945 zunächs t 
in Pra g fes tgenomme n u n d a m 24. Ma i 1945 au s d e m Prage r Gefängni s Pankrá c in 
da s ehemalig e Konzent ra t ions lage r Theresienstad t überführt , welche s n u n als In ter -
nierungslage r Terezí n für Deu t sch e diente . D o r t star b er a m 22. Septembe r in de r so 
genannte n kleine n Fes tung . 1 6 0 K a z b u n d a er inner t e sich nac h d e m Krie g in seine n 
M e m o i r e n an Pirchan s traurige s Ende : 

Da s Schicksal , welches diesen gemäßigte n Deutschen , einen außergewöhnlic h gebildeten 
Menschen , danac h in der Folge des durc h Hitle r zerstörte n Zusammenleben s beider Nationali -
täte n traf, war extrem unverdien t un d traf jeden schwer, der ihn nähe r kannte . 

Mehre r e Tschechen , un te r andere m Prokeš , de r inzwische n selbst v on tschechi -
sche n Kollege n de r Kol labora t io n beschuldig t u n d seine s Posten s e n t h o b e n w o r d e n 
war, 1 6 2 stellte n Schiech e nac h d e m Krie g positive Bewer tunge n aus . 1 6 3 Schieche , de r 
mi t eine r N o r w e g e r i n verheirate t war, w u r d e daraufhi n die Ausreise nac h Schwede n 
gestattet . 

Bergl war bereit s vor Kriegsend e un te r seh r schwierige n U m s t ä n d e n au s Fr iedlan d 
nac h Wes tböhme n geflohen, 1 6 4 wo er zunächs t provisor isc h bei Verwandte n un te r -

Zwei Jahr e späte r besucht e er dan n zu diesem Them a eine Tagung . Im gleichen Jah r hielt 
er im Auftrag des Deutsche n Zentralinstitut s für Erziehun g un d Unterrich t vor tschechi -
schen Erzieher n zwei Vorträge übe r Böhme n als „Glie d des mittelalterliche n Kaiser-
reiches " un d „Böhme n un d Mähre n unte r Kar l IV." Pircha n an Bergl, 15.8.1939, 4.3.1940. 
SOA Litoměřice , Zweigstelle Děčín . RA Clam-Gallasů , Nachlas s Bergl, K. 670. -  Pircha n 
an Dekan , 25.8.1940, 26.8.1940, 27.4.1942, 27.6.1942. AUK , F F N U , K. 50, PA Pircha n 
Gustav . 
SOA v Litoměřicích . Internačn í středisko Terezí n [Internierungszentru m Theresienstadt] , 
Inv.-Nr . 189. -  Oberdorffer: Gusta v Pircha n zum Gedenken , Sp. 80 (vgl. Anm . 11). 

1 6 1 ANM , Nachlas s Kazbunda , K. 32, M é archivn í poslán í ve Vídni, Bl. 148 f. 
Prokeš s steile Karrier e in der Zwischenkriegszei t un d seine Bemühungen , das Archiv-
wesen unte r der Führun g des von ihm geleiteten Archivs des Innenministerium s zu zen-
tralisieren , rief bei vielen seiner Kollegen Nei d un d Ablehnun g hervor . Zude m stande n im 
Archiv mehrer e jüngere , marxistisch orientiert e Archivare in Oppositio n zu ihm . Am 
Anfang der Okkupatio n meint e Proke š wahrscheinlich , dass er seine Zentralisierungs -
pläne , die mit den deutsche n Absichten übereinstimmten , mit deutsche r Hilfe leichte r 
würde durchsetze n können . Ansonste n arbeitet e er aber nu r soweit als nöti g mit den deut -
schen Kollegen zusammen , ohn e zu kollaborieren . Zude m wurde er im Somme r 1942 sei-
nes Direktorenposten s enthobe n un d dem neue n deutsche n Chef , Horst-Oska r Swientek , 
als Stellvertrete r zur Seite gestellt. Kollman n nimm t in seiner sonst soliden Studi e teilweise 
einseiti g für Proke š Stellung . Kollmann: Přípa d univ. prof. dr. Jaroslava Prokeš e 270-334 
(vgl. Anm . 8). 
Studijn í ústav Ministerstv a vnitr a [Studieninstitu t des Innenministeriums ] Prag , Sign. 305-
337-6 . 
„Das s ich nu r unte r Zwan g Friedlan d un d alles, was mir lieb un d teue r war, verlassen habe 
werden Sie verstehe n un d Sie werden auch verstehen , wie sehr ich seelisch leide. De r Tod 
wäre für mich eine Erlösung . [...] Di e Fahr t war furchtbar , ihre Folge n an un s allen über -
aus schlimm . Wir komme n aus den Krankheite n gar nich t heraus. " Bergl an Blaschka , 
27.1.1945. NA , Nachlas s Blaschka , K. 6. Inv.-Nr . 12. -Vgl. Bergl an Prochno , 27.3.1945. 
NA , Nachlas s Prochno , K. 1, Inv.-Nr . 4. 
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gebrach t wurde ; nac h dem Krieg wurde er zwangsausgesiedelt . Interessan t ist, dass 
Bergl auch nac h der Vertreibun g eine positive Erinnerun g an seine ehemalige n tsche -
chische n Kollegen bewahrt e un d mit einigen Anfang der 1950er Jahr e Kontak t auf-
nahm . So schrieb er Blaschka 1951, dass er sich oft an ihn , Wostry un d die andere n 
Freund e erinnere . Zugleic h fügte er hinzu : 

Auch der alten ungetreue n Freund e in der Heima t gedenke ich oft und gern und ohn e Zorn . 
Sie haben es heut e nich t leicht . Vor kurzem erreichte n mich Grüsse einiger solcher Freunde , 
darunte r auch von Pepíče k Hrásk ý u. Janoušek . 

Blaschka wurde wie viele ander e Deutsch e zunächs t festgenomme n un d dan n zur 
Zwangsarbei t in der Landwirtschaf t herangezogen . Wie unrealistisc h er die Lage ein-
schätzte , zeigt seine Anfrage von End e Jul i 1945 an das Böhmisch e Landesarchiv , 
ob sein Gehal t noc h ausbezahl t ode r er pensionier t werde. Ferne r bat er um die 
Nachsendun g seiner Pos t un d nac h Möglichkei t auch wissenschaftliche r Literatu r 
aus seiner ehemalige n Dienstwohnun g an seine neu e Adresse.166 

Fü r die tschechische n Archivare des Böhmische n Landesarchiv s war dies die erste 
Nachrich t von Blaschka seit dem Prage r Aufstand Anfang Mai . De r neu e Leite r des 
Archivs, Otaka r Bauer , wies die zuständige n tschechoslowakische n Staatsorgan e 
darau f hin , dass sich Blaschka währen d der Besatzun g gegenüber dem tschecho -
slowakischen Staat feindlich verhalte n hätt e un d er ein „seh r gefährliche r Nazi -
funktionä r un d ein verbissener Gegner " der Tscheche n sei.167 Dies e Aussagen sah er 
dadurc h belegt, dass Blaschka bereit s im Septembe r 1938 den Hitlergru ß gezeigt 
sowie nac h Jenšovskýs Ermordun g in Auschwitz innerhal b von fünf Tagen dessen 
Direktorposte n übernomme n un d bei dieser Gelegenhei t in eine r „Hetzrede " die 
Erst e Tschechoslowakisch e Republi k verleumde t hätte . Di e Teilnahm e an der 
Beerdigun g des pensionierte n Archivdirektor s Klicma n habe Blaschka abgelehnt , 
da sich dessen Sohn als Funktionä r des tschechische n Turnerverbande s angeblich 
gegenüber dem Deutsche n Reic h schuldi g gemach t hätte . Bauer befürchtete , dass 
Blaschka , der Universitätsprofesso r war un d mehrer e Sprache n beherrschte , ins 
Ausland fliehen un d dor t eine gefährlich e Hetz e gegen die Tschechoslowake i be-
treibe n könnte . Deswegen empfah l er, ihn festnehme n zu lassen. 168 Blaschkas 
Dienstwohnun g im Archivgebäud e hatte n die Archivare bereit s zuvor beschlag-
nahmt. 1 6 9 

Späte r wurde Blaschka in die sowjetische Besatzungszon e zwangsumgesiedelt , 
wo er an der Universitä t Hall e zunächs t Lehrbeauftragte r (1948/49) , dan n Dozen t 
(1952) un d schließlic h Professo r für historisch e Hilfswissenschafte n (1955) wurde . 
Entgege n Bauer s Vermutunge n betrie b Blaschka keine Hetz e gegen die Tschecho -
slowakei. Zude m unterhiel t er seit End e der 1950er Jahr e wieder freundschaftlich e 
Kontakt e mit tschechische n Historikern . Jedoc h ist auffällig, dass es sich dabei groß-

Bergl an Blaschka. 15.3.1951. Im Privatbesit z des Autors. 
Blaschka an die Leitun g des AZČ, 29.6.1945. NA, AZČ, K. 275, PA Blaschka. 
Leitun g des AZČ an den Nationalausschus s in Honic e und den Nationalausschus s des 
Landes , 4.7.1945. Ebenda. 
Leitun g des AZČ an die Kommissio n zur innere n Sicherheit , 4.7.1945. Ebenda. 
NA, AZČ, K. 273, Inv.-Nr . 444. 
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teils nich t meh r um seine einstigen Archivkollegen , sonder n um ander e Wissen-
schaftler handelte . Ein e Ausnahm e war Otaka r Odložilík , der schon Anfang der 
1930er Jahr e aus dem Archivdiens t ausgeschiede n war un d sich währen d des Zweite n 
Weltkriegs in Westeurop a un d den US A in der Emigratio n befunde n hatte . Nac h der 
kommunistische n Machtergreifun g in der Tschechoslowake i 1948 emigriert e er 
erneu t in die US A un d macht e an der Universitä t Philadelphi a Karriere . 1956 traf er 
sich in Österreic h mit Pirchan s Witwe, 170 bei dieser Gelegenhei t schickte n sie 
Blaschka zusamme n eine Postkarte . Acht Jahr e späte r trafen sie sich noc h einma l in 
Augsburg un d wiederu m schriebe n sie Blaschka gemeinsam e Grüße. 1 7 1 Aus einem 
andere n Brief Odložilík s geht hervor , dass Blaschka ihn über den Gesundheits -
zustan d von Bergls Tochte r informier t un d Odložilí k sich mit Pirchan s Ehefra u 
noc h einma l in Göttinge n getroffen hatte. 1 7 2 Besonder s in den 1960er Jahre n stande n 
sie in regelmäßige m Kontak t un d imme r wieder tauchte n Erinnerunge n an die Hei -
ma t auf.173 Mi t dem ehemalige n Landesarchiva r Kare l Doskoči l (1908-1962) , der 
inzwische n im Staatliche n Zentralarchi v (Státn í ústředn í archiv, SÚA) arbeitete , 
tauscht e Blaschka Anfang der 1960er Jahr e wissenschaftlich e Schrifte n aus. Doskoči l 
berichtet e ihm unte r anderem , dass er im Dezembe r 1959 aus dem SÚ A entlassen 
worde n war un d seit Februa r in einer Fabri k arbeite n müsse. 174 Als Blaschka 1961 
erstmal s wieder nac h Pra g kam, war er bei den Doskočil s zum Mittagesse n eingela-
den. 1 7 5 Mi t dem Historike r Františe k Michále k Barto š (1889-1970 ) unterhiel t er von 
End e der 1950er Jahr e bis zu seinem Tod 1970 einen intensive n Austausch . Sie 
schickte n sich gegenseitig ihre Arbeiten zu un d halfen einander , wenn Literatu r in 
Pra g ode r Hall e nich t vorhande n war. Aus ihre n zahlreiche n Briefen geht hervor , 
dass Blaschka in Hall e die Literárn í novin y (Literaturzeitung ) las un d zeitweise 
Studente n Tschechischunterrich t gab. 176 Mi t Interess e las Blaschka Bartoš s 
Erinnerunge n an Prof . Václav Novotný , dessen Schüle r nebe n Odložilí k auch sein 
ehemalige r Vorgesetzter Proke š gewesen war. Als Barto š ihm schrieb , dass er 
vor dem Erste n Weltkrieg in Deutschlan d studier t hätte , fragte ihn Blaschka nac h 
Eindrücke n aus dieser Zeit , da er selbst erst 1946 zum ersten Ma l in Deutschlan d 
gewesen sei. 7 7 An der Festschrif t zu Blaschkas 75. Geburtsta g beteiligten sich zwei 

Odložilík und Else Pircha n an Blaschka, 25.7.1956. Im Privatbesit z des Autors. 
Odložilík und Else Pircha n an Blaschka, 1.8.1964. Ebenda. 
Odložilík an Blaschka, 11.1.1969. Ebenda. 
So bedankt e sich Odložilík bei Blaschka für seine „lieben Worte, eine Erinnerun g an die 
Zeit , als wir uns täglich im Archiv sahen". In einer Postkart e aus Rom erwähnt e Odložilík , 
dass auch er bei dem Wort Italien sofort an Pircha n gedacht hätt e und dass er Pirchan s 
Witwe schreiben werde. Als er ihm eine Weihnachtskart e mit dem Bild einer barocken 
Kirch e schickte , erinnert e ihn diese an diejenige in Arnau, wo Blaschka seine Gym -
nasialzeit und die ersten Jahre nach dem Ersten Weltkrieg verbrach t hatte . Odložilík an 
Blaschka, 11.1.1969, 11.2.1961, 6.12.1966. Ebenda. 
Doskoči l an Blaschka, 25.2.1960. Ebenda. 
Blaschka an Lilli, 24.9.1961. Ebenda. 
Blaschka an Odložilík , 13.8.1958, 26.8.1958, 6.9.1958, 10.11.1958, 30.7.1959, 28.2.1962. 
ANM , Nachlas s F. M. Bartoš, Inv.-Nr . 143. 
Blaschka an Odložilík , 4.6.1959. Ebenda. 
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Prage r Kollegen , die er noc h aus der Archivzeit kannte : Otaka r Odložilí k un d 
Bohumi l Ryba. Mi t Františe k Michále k Barto š aus Pra g un d Oldřic h Králík aus 
Olmüt z (Olomouc ) waren ferner Kollegen vertreten, 178 mit dene n Blaschka erst 
nac h dem Krieg in Kontak t getrete n war. 

Fazit 

Di e Beziehunge n zwischen deutsche n un d tschechische n Mitarbeiter n des Archivs 
des tschechoslowakische n Innenministerium s waren , wie die vorliegend e Studi e 
gezeigt hat , gut un d verfügten zweifelsohne über weiteres Entwicklungspotential . 
Ausschlaggebend waren dafür einerseit s die in der demokratische n Tschechoslo -
wakei gegebenen Rahmenbedingungen , andererseit s persönlich e Faktoren : Aus den 
Quelle n geht deutlic h hervor , dass die beiden Archivdirektoren , Klicma n un d 
Prokeš , den deutsche n Mitarbeiter n wohlwollen d gegenüberstande n un d ihr beruf-
liches Fortkomme n förderten . Di e deutsch e Geschichtswissenschaf t war in der 
Tschechoslowake i in ihre r Entwicklun g nich t eingeschränkt , der Austausch un d die 
wechselseitige Rezeptio n zwischen den behandelte n Forscher n rege. 

Di e zahlreiche n Dokument e freundlich-kollegiale r Alltags- un d Wissenschafts-
beziehunge n sollten aber nich t zur Idealisierun g verführen : Di e Kontakt e zwischen 
deutsche n un d tschechische n Kollegen blieben mehrheitlic h an der Oberfläche . Ma n 
lebte un d verkehrt e überwiegen d in eine r tschechische n bzw. deutsche n Umgebung . 
Zude m fällt auf, dass politisch e Theme n zwischen den vorgestellten tschechische n 
un d deutsche n Archivaren weitgehen d ausgespart wurden . 

Ums o extreme r erschein t der Kontras t zwischen der Zei t vor un d nac h dem 
„Münchene r Abkommen" , als einige der deutsche n Archivare rasch auf die natio -
nalsozialistisch e Linie einschwenkten , sich sehr negativ über die untergegangen e 
tschechoslowakisch e Republi k äußerte n un d persönlic h von der NS-Herrschaf t pro -
fitierten . 

Bereit s wenige Jahr e späte r waren jedoch in nationa l erregte r Stimmun g gemach -
te Aussagen wie Klicman s Diktu m über Pirchan s national e UnZuverlässigkei t im 
Jah r 1918 ode r Bauer s Warnun g von 1945 vor der Gefahr , die angeblich von Blaschka 
für die Tschechoslowake i ausgehe , wieder vergessen. Di e Erinnerun g an die gemein -
same Dienstzei t im Archiv un d an ehemalig e Kollegen erwies sich dabe i -  wie die 
teilweise nac h dem Zweite n Weltkrieg wieder aufgenommene n Kontakt e zeigen - als 
starkes Band . 

Gericke, Horst I'Lemmer, Manfred/ Zöllner, Walter (Hgg.) : Orbis mediaevalis. Festgabe für 
Anton Blaschka zum 75. Geburtsta g am 7. Oktobe r 1967. Weimar 1970. 



Natali Stegmann 

D E U T S C H E K R I E G S G E S C H Ä D I G T E I N 
D E R T S C H E C H O S L O W A K E I 1 9 1 8 - 1 9 3 8 

Ein nich t weiter bekannte r Man n namen s Friedrich 1 schildert e auf einer Versamm -
lun g im Schützenhau s von Gablon z (Jablonec ) am 27. April 1919 das Leid der deut -
schen Kriegsgeschädigte n in der Tschechoslowake i folgendermaßen : 

Das deutsch e Volk ist erniedrig t worden . Wir haben in diesem Kriege geblutet und zwecklos 
ohn e jeden Nutze n für uns. [...] Die Unternehme r sollen uns als deutsch e Arbeiter betrachte n 
und nich t als Krüppel , denn wir sind denkend e Mensche n und wollen das Beste. Wir wollen 
nich t weiter als Bettler am Prange r stehen , denn wir sind nich t nur als traurige Besiegte in 
diesem Kriege sonder n auch an unserem Körpe r nachhau s gekommen . [...] wir wollen als 
Kriegsverletzte behandel t werden und nich t als Krüppel . 

De r Redne r setzte „da s deutsch e Volk" un d das „Wir " der deutsche n Kriegs-
verletzte n in der Tschechoslowake i gleich un d bracht e das Leid von Kriegsinvalide n 
in einer nationa l codierte n Sprach e zum Ausdruck . Da s mag auf den ersten Blick 
erstaunen , ist doc h davon auszugehen , dass Friedric h eine staatlich e Invalidenrent e 
bezog. Dies e wurde nac h dem Gra d der Arbeitsunfähigkei t bemessen un d jedem 
anerkannte n Kriegsgeschädigte n der jungen Republi k ausgezahlt , zum fraglichen 
Zeitpunk t noc h nac h den unzulängliche n Maßgabe n der österreichische n Admi-
nistration , ab 1920 nac h dem neue n Rentensatz . Wenigsten s auf dem Papie r war der 
staatliche n Administratio n ein im Krieg „verlorene s deutsche s Bein" genauso viel 
ode r wenig wert wie ein tschechische s ode r slowakisches, solange der ehemalig e 
Solda t im Diens t der Habsburgermonarchi e gestande n hatte . Nu r Angehörige der so 
genannte n Tschechoslowakische n Legionen , die im Erste n Weltkrieg vor allem in 
Russlan d gekämpft hatten , genossen Sonderrechte , den n sie verkörperte n das solda-
tische Vorbild der Republik . In der institutionelle n Logik litten mithi n alle Kriegs-
invaliden der habsburgische n militärische n Verbänd e gleichermaßen , un d zwar vor 
allem an Arbeitsunfähigkeit . Zude m lebten sie meist in bittere r Armut , den n selbst 
die Rente n für Vollinvaliden waren - vor wie nac h 1920 - so knap p bemessen , dass 
sie zum Leben nich t ausreichten . 

Friedrich s Aussage aber vermittel t einen andere n Eindruck . Sie legt nahe , dass es 
ein spezifisch deutsche s Leide n an den Folge n von Kriegsverletzunge n gab, das von 
der Art der Verletzung , die der einzeln e Solda t erlitte n hatte , unabhängi g war. Di e 
deutsche n Kriegsgeschädigte n litten demzufolg e nich t nu r an Armu t un d Arbeits-
unfähigkeit , sonder n auch an mangelnde r Anerkennung . 

Es ist unklar , ob es sich um einen Vor- oder Nachname n handelt . 
Národn í archiv v Praze [Nationalarchi v Prag, NA] . Ministerstv o sociální péče [Ministeriu m 
für Sozialfürsorge, MSP] , Karto n 4, Relatio n über die am 27 April 1919 um 9 Uh r vormit -
tags im Schützenhau s in Gablonz/Neiß e abgehalten e Versammlun g aller Kriegsbeschädig-
ten aus Stadt und Bezirk Gablonz/Neiße . 

Bohemia 48 (2008) 2, 440-463 
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In dem vorliegenden Beitrag wird untersucht, wie dieses Leiden mit der Sozial-
politik des tschechoslowakischen Staates korrespondierte. Wie artikulierte es sich 
angesichts der neuen politischen Verhältnisse? Und wie hätte die staatliche Politik 
diese Situation tatsächlich verbessern können? Gab es deutsche Wahrnehmungs-
muster von Kriegsschädigung, die über den institutionellen Rahmen des tschecho-
slowakischen Staates hinauswiesen? 

Krieg und Invalidität in der Perspektive der deutschen Minderheit 

Friedrich brachte das Gefühl eines doppelten Verlustes zum Ausdruck. Er war als 
Angehöriger eines „erniedrigten Volkes" und als Kriegsverletzter aus dem Krieg 
zurückgekehrt. Die Invalidität kann hier als ein Symbol für die Kriegsverluste gel-
ten, was im Falle der Deutschen in den Randgebieten der Tschechoslowakei ihre 
Inkorporation in einen „fremden" Staat und die Marginalisierung in der Rolle einer 
„nationalen Minderheit" bedeutete. Die Deutschen sahen sich als Bewohner eines 
„verlorenen" Territoriums. In der Auseinandersetzung mit einem „fremden" Staats-
volk traten in der Tschechoslowakei andere „deutsche" Deutungsmuster zutage als 
im besiegten Deutschen Reich.3 Diese Muster standen mit den Gründungsmotiven 
und der Sozialpolitik des tschechoslowakischen Staates in Zusammenhang: Die 
„sudetendeutschen"4 Kriegsteilnehmer sahen die Umstände und den Ausgang des 
Krieges in einer anderen räumlichen Dimension als diejenigen in der Weimarer und 
in der Österreichischen Republik einerseits und als die tschechischen Kriegsteil-
nehmer andererseits. Obgleich sie tschechoslowakische Staatsbürger waren, orien-
tierten sie sich vielmehr am (ehemaligen und zunehmend auch am zeitgenössischen) 
österreichischen und deutschen Staat. Nicht die „Niederlage", sondern die „erzwun-
gene Abspaltung" stand somit im Zentrum ihrer Wahrnehmung. 

Dieser Befund deckt sich mit den Darlegungen Othmar Spanns (1878-1950), eines 
Vordenkers des Sudetendeutschen Kameradschaftsbundes,5 der 1921 die Lage der 
Deutschen in den durch die Grenzziehung nach dem Ersten Weltkrieg nicht mehr zu 
Österreich gehörenden Staaten als eine „offene Wunde am deutschen Volkskörper" 
bezeichnet hatte.6 In diesem Bild verschmelzen Verwundung, Kriegsverlust und 

Zum Deutschen Reich vgl. Kienitz, Sabine: Der verwundete Körper als Emblem der 
Niederlage? Zur Symbolik der Figur des Kriegsinvaliden in der Weimarer Republik. In: 
Carl, HorstIKortüm, Hans-Henning/Langewiesche, Dieter/Lenger, Friedrich (Hgg.): 
Kriegsniederlagen. Erfahrungen und Erinnerungen. Berlin 2004, 329-342. 
Der Begriff „sudetendeutsch" steht für den Versuch, eine gemeinsame Identität der 
Deutschen in den überwiegend deutsch besiedelten Gebieten der Tschechoslowakei herzu-
stellen. Dabei handelte es sich um die zu Schlesien, Böhmen und Mähren gehörenden Rand-
gebiete. Da der Begriff suggestiv ist, wird er hier durchweg in Anführungszeichen verwen-
det. Vgl. Gebel, Ralf: „Heim ins Reich". Konrad Henlein und der Reichsgau Sudetenland 
(1939-1945). München 1999, 36 (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum [VCC] 83). 
Der Kameradschaftsbund war eine völkisch-ständisch orientierte Vorgängerorganisation 
der „Sudetendeutschen Heimatfront", seit 1935 „Sudetendeutsche Partei". Der Österrei-
cher Spann geriet selbst mit den Nationalsozialisten in Konflikt. In der Tschechoslowakei 
arbeiteten seit 1933 beide Richtungen zusammen. Vgl. Zimmermann, Volker: Die Sude-
tendeutschen im NS-Staat. Politik und Stimmung der Bevölkerung im Reichsgau Sudeten-
land (1938-1945). Essen 1999, 43-45 (Veröffentlichungen des Instituts für Kultur und Ge-
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national e Befindlichkeit . Es bildet gewissermaßen die „semantisch e Brücke " zwi-
schen individuelle m Leid un d kollektiven Ansprüche n der „Sudetendeutschen " un d 
besonder s der Kriegsgeschädigte n unte r ihnen. 7 Letzter e artikulierte n in Anlehnun g 
an solche kollektiven Selbstbilde r ihre Forderunge n an den tschechoslowakische n 
Staat teils depressiv un d teils aggressiv, den n dessen Existen z war per se ein Zeiche n 
der deutsche n Niederlage . In dieser Sichtweise stand der Staat in doppelte r Weise 
in der Verantwortung : Einerseit s war er der Nachfolgestaa t eines paternalistische n 
Großreiche s un d hatt e als solche r eine Fürsorgepflich t für seine Bürger; andererseit s 
sahen die deutsche n Kriegsgeschädigte n im tschechoslowakische n Staa t den Haupt -
verursache r ihre r Misere . Einiges sprich t dafür, dass dieser den entsprechende n 
Erwartunge n niemal s hätt e gerech t werden können , solange er seinen Herrschafts -
anspruc h nich t aufgab. In dieser Perspektiv e kam es also zu eine r Verschmelzun g 
zweier Opferbilder : desjenigen des Kriegsgeschädigte n un d desjenigen eine r in ihre n 
Erwartunge n enttäuschte n Minderheit , die sich mit dem tschechoslowakische n Staat 
un d seinen Institutione n auseinande r zu setzen hatte . 

De r Gründungsmytho s des neue n Staate s basierte auf der Ide e eine r tschecho -
slowakischen demokratische n Mission , die auch in den nationalstaatliche n Institu -
tionalisierungsprozes s eingeschriebe n wurde . Gesetzgebun g wie auch behördlich e 
Praxis stützte n sich auf ebendies e Legitimierungsmuster . Di e Politi k der deutsche n 
un d der tschechische n Kriegsgeschädigtenorganisatione n definiert e sich in Ab-
grenzun g un d in Anlehnun g daran . Fü r die entsprechende n tschechische n Orga-
nisatione n war der Versuch charakteristisch , das Schicksa l ihre r Kliente n in Analogie 
zur Gründungsgeschicht e des Nationalstaat s zu schildern . So ho b etwa der Vor-
sitzend e der „Gefolgschaf t der tschechoslowakische n Kriegsgeschädigten " (Družin a 
československých válečných poškozenců) , Ondře j Kypr, hervor , dass die tschechi -
schen Kriegsgeschädigte n oftmal s bereit s versehr t worde n waren , bevor sich ihne n 
die Möglichkei t bot , den tschechoslowakische n Legione n beizutreten , un d dass diese 
die Ausrufun g der Republi k enthusiastisc h begrüß t hätten. 8 Dami t verfolgte er das 
Ziel , die Kriegsgeschädigte n als Patriote n darzustellen , die für ihr Vaterlan d ge-
kämpf t hatten . D a Kypr zugleich der Leite r des böhmische n Landesamte s für 
Kriegsgeschädigtenfürsorg e un d Mitglied der Nationalversammlun g war, erreicht e 
seine Deutun g eine breit e Öffentlichkeit . 

Als Angehörige des Staatsvolks waren die slowakischen Kriegsgeschädigte n 
grundsätzlic h in dieses Interpretationsschem a einbezogen . Partiel l war es auch 

schicht e der Deutsche n im östlichen Europ a 16. Zugleich Veröffentlichunge n der Deutsch -
Tschechische n und Deutsch-Slowakische n Historikerkommissio n 9). 
Kienitz: Der verwundet e Körpe r 229 (vgl. Anm. 3). 
Honneth,  Axel: Kampf um Anerkennung . Zur moralische n Grammati k sozialer Konflikte . 
Frankfurt/Mai n 1992, 261. 
Kypr, Ondřej : Světová válka a její oběti [De r Weltkrieg und seine Opfer] . Prah a 1929, 5. 
Die Akten zu den slowakischen Kriegsgeschädigtenorganisatione n legen jedoch nahe , dass 
die Fürsorg e hier als eine rein soziale Angelegenheit aufgefasst wurde. Patriotisch e Argu-
ment e wurden kaum bemüht . Vgl. z. B. Slovenský národn í archiv [Slowakisches National -
archiv], Bratislava, Ministe r s plnou moco u pre správu Slovenska [Bevollmächtige r Ministe r 
für die Slowakei], Karto n 45, Rechenschaftsberich t an das Landesam t für Kriegsgeschä-
digtenfürsorge vom 7. Septembe r 1920. 
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gegenübe r de n Angehör ige n de r Minderhe i te n offen, solang e diese berei t waren , 
die offizielle D e u t u n g de r Staatsgründun g mi tzut ragen , was de n deutsche n Kriegs-
geschädigte n aufgrun d de r deutsch-nat ionale n In te rpre ta t io n de s Kriege s offensicht -
lich nich t möglic h war. Zumindes t auf de r agitatorische n Eben e zeichne t sich dami t 
ein d ichotomische s Schem a ab , dessen Wirksamkei t abe r auc h nich t überschätz t 
werde n sollte . D e n n z u m eine n gibt es -  wie zu zeigen sein wi rd -  Hinweis e auf 
Doppelmitgl iedschaf te n in de n deutsche n u n d de n tschechische n Kriegsgeschädig -
tenorganisat ionen , z u m andere n versuchte n auc h deutsch e Kriegsgeschädigt e in 
Bit tschreibe n u n d Briefen an da s Sozialministerium , ihr e Versehrunge n als Opfe r für 
die Republ i k darzustellen , u n d bediente n sich dami t de s „ tschechoslowakischen " 
Argumenta t ions - u n d Deu tungsmus te r s . 1 0 

Allgemein wi rd in deutsche n D o k u m e n t e n die Kriegsschädigun g als besonder s 
schmerzhaf t dargestellt . Deu t sch e Kriegsgeschädigt e schilderte n ih r Lei d als uner -
messlich , hoffnungslo s u n d stellte n Verletzunge n ungeschmink t dar . Ei n Artike l in 
de r Zeitschrif t des „Bunde s de r Kriegsgeschädigte n in de r Tschechoslowakei" , „ D e r 
Kriegsverletzte" , sprich t in eine r Art von d e m seelische n Lei d durc h die Verwun -
dung , wie sie sich in tschechische n u n d slowakische n D o k u m e n t e n nich t finde n 
lässt: 1 1 

Di e Verwundun g des Körpers , die ein dauernde s Krüppeltu m zur Folge hat , bringt auch eine 
Verwundun g der Seele hervor . De n körperliche n Schmerze n entspreche n seelische Schmerzen . 
De r körperliche n Erkrankun g entsprich t eine seelische Erkrankung . Krüppeltu m ist jedes Ma l 
mi t Seelenleide n verbunden . Denke n wir un s einma l in die Seele eines schwer Verwundete n 
hinein , der einen Arm ode r ein Bein verloren hat . Soeben noc h jugendlich , heiter , tatenfroh , 
lebenslustig , voller Kraft ; un d nu n schwer verwundet , aufs Lager gefesselt, schwach , müd e un d 
unselbständig , auf die Hilfe andere r angewiesen . Es ist dies ein Gegensatz , der nich t groß 
genug gedach t werden kann . 

Diese r Gegensat z zwische n gesun d u n d krank , so legten es die Quel le n nahe , sym-
bolisiert e auc h de n Bruc h zwische n gestern u n d heute , zwische n de r eins t komfor -
table n Posi t io n de r Deu t sche n in de r Monarch i e u n d de r eine r Minderhe i t im tsche -
choslowakische n Staat . Als „Bürge r 2. Klasse" 1 3 fühlte n sich die deutsche n Kriegs-
geschädigte n n u n de r Willkür tschechische r Beamte r ausgesetzt , die „Chauvin i smu s 
u n d Imperial ismu s de s Staatsvolke s gegenübe r de n .Staatsbürgern ' andere r N a t i o -
nal i tä t " prakt iz ier ten . 1 4 D i e Vertiefun g de s Leid s du rc h die poli t ische n U m s t ä n d e 
drückt e sich in eine r düs tere n u n d n iedergedrückte n A tmosphä r e aus . Mi tun t e r 

Vgl. z.B. NA , MSP , Karto n 3, Nr . 14430, 1919, Schreibe n des Fran z Johan n Honi g aus 
Tetsche n (Děčín ) an das Sozialministeriu m un d an das Innenministeriu m mit der dringen -
den Bitte um Erteilun g eine r „Konzessio n zum Betrieb e eines Kinotheaters" . 
Dies e Einschätzun g ist aus dem Studiu m zahlreiche r Bittschreibe n un d Resolutione n an das 
Ministeriu m für soziale Fürsorg e (MSP ) im Prage r Nationalarchi v (NA ) sowie aus der 
Auswertun g der Zeitschrif t „Nov ý život. Ústředn í orgán Družin y československých vále-
čnýc h poškozenců " (Neue s Leben . Zentralorga n der Gefolgschaf t tschechoslowakische r 
Kriegsgeschädigter ) 1920 bis 1961 erwachsen . 
De r Kriegsverletzte . Organ des Bunde s der Kriegsverletzte n für Böhmen , Mähre n un d 
Schlesien 15 (1933) 10, 1. 
De r Kriegsverletzt e 3 (1921) 10, 1. 
Ebenda. 
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gipfelten solche Stimmungsbilde r sogar in dem öffentliche n Bekenntnis , sich den 
Tod zu wünschen , un d in der Behauptung , die Gefallene n hätt e ein besseres Los 
getroffen. 15 Di e Artikulatio n des sich wechselseitig verstärkende n körperliche n un d 
seelischen , sozialen un d nationale n Leids konnt e dabe i zugleich politisch e Agitation 
sein; eine solche Funktio n hatt e die Kriegsschädigun g der Tscheche n un d Slowaken 
nicht . 

Staatliche Kriegsgeschädigtenpolitik 

Unmittelba r nac h seiner Gründun g war der tschechoslowakisch e Staa t mit Revolte n 
in den überwiegen d deutsc h besiedelte n Randgebiete n konfrontiert . Di e Bestre-
bunge n der Deutschen , sich Österreic h ode r dem Deutsche n Reic h anzugliedern , 
wurde n unterbunden , die vornehmlic h von Deutsche n bewohnte n Landstrich e der 
böhmische n Lände r besetzt un d in den Staat integriert . Deutsche n Autonomie -
forderunge n kame n die neue n Machthabe r hauptsächlic h aus Gründe n der Staats -
räson nich t nach , zuma l es sich um Gebiet e handelte , die schon vor dem Krieg zu 
Böhmen , Mähre n un d Schlesien gehör t hatte n un d auf die die „Tschechoslowaken " 
nac h dem Niedergan g der Habsburgermonarchi e wie selbstverständlic h Anspruc h 
erhoben. 16 

Di e Lage der Deutsche n im tschechoslowakische n Staat war juristisch einerseit s 
durc h die Verfassung vom Februa r 1920 geregelt, die ihne n demokratisch e Bürger-
un d Minderheitenrecht e garantierte. 17 Andererseit s war der Minderheitenschut z eine 
international e Angelegenheit , da er von den Alliierten eingeforder t un d die Verwirk-
lichun g seiner Grundsätz e dem Völkerbun d übertrage n worde n war.18 Obwoh l er als 
Individualrech t definier t war, 19 kämpfte n die Deutsche n in der Tschechoslowake i 
darum , als Staatsvolk anerkann t zu werden un d national e Selbstverwaltun g zu erhal -
ten -  also um kollektive Rechte . Bei dieser Forderun g beriefen sie sich auf das von 
dem amerikanische n Präsidente n Wilson deklariert e Selbstbestimmungsrech t der 
Völker.20 Von Seiten der staatliche n Administratio n galten die deutsche n Ansprüch e 
als erfüllt, da die Bürger deutsche r Nationalitä t als Individue n de jure in vollem 

15 Der Kriegsverletzte 4 (1922) 7, 3. -  Der Kriegsverletzte 8 (1926) 9, 1. 
Bruegel, Johan n W.: Czechoslovaki a before Munich . The Germa n Minorit y Proble m and 
British Appeasemen t Policy. Cambridg e 1973, 22-28. 
Staatsbürgerlich e Gleichhei t und Minderheitenschut z waren in Paragrap h 106 und 108 der 
Verfassung geregelt. Vgl. Broklová, Eva: První československá ústava. Diskuse v ústavním 
výboru v lednu a únor u 1920 [Die erste tschechoslowakisch e Verfassung. Die Diskussion 
im Verfassungsausschuss im Janua r und Februa r 1920]. Prah a 1992, 207, 210 f. 
Zur Arbeit des Völkerbundes : Scheuermann,  Martin : Minderheitenschutzverfahre n contr a 
Konfliktverhütung ? Die Minderheitenpoliti k des Völkerbunde s in den zwanziger Jahren . 
Marbur g 2000. -  Gütermann, Christoph : Das Minderheitenschutzverfahre n des Völker-
bundes . Berlin 1979. 
Kessler, Wolfgang: Die gescheitert e Integration . Die Minderheitenfrag e in Ostmitteleuropa , 
1919-1939. In : Lemberg, Han s (Hg.) : Ostmitteleurop a zwischen den beiden Weltkriegen 
(1918-1939) . Stärke und Schwäche der neuen Staaten , national e Minderheiten . Marburg / 
Lahn 1997, 161-188, hier 173. 
Exemplarisch : Jaksch,  Wenzel: Europa s Weg nach Potsdam . Schuld und Schicksal im 
Donauraum . Stuttgar t 1958, 184 f. 



Stegmann: Deutsche Kriegsgeschädigte in der Tschechoslowakei 1918-1938  445 

Umfan g politische , soziale un d zivile Recht e in der jungen Demokrati e besaßen . In 
dieser Situatio n wurde sehr oft der Vorwurf laut , die Deutsche n würde n de facto im 
tschechoslowakische n Staa t systematisc h un d absichtlic h benachteiligt. 21 Auch wenn 
die Deutsche n in der Tschechoslowake i imme r wieder einer „Politi k der Nadel -
stiche " (Ferdinan d Seibt) ausgesetzt waren , ist dieser Vorwurf viel zu pauscha l un d 
lässt sich im Einzelfal l historiografisc h nich t erhärten. 22 

Als modern e Demokrati e legitimiert e sich die Tschechoslowake i unte r andere m 
durc h eine an den Prinzipie n von Gleichhei t un d Gerechtigkei t orientiert e Sozial-
politik; 23 zugleich übernah m der tschechoslowakisch e Staat von der Habsburger -
monarchi e die alten sozialpolitische n Institutionen . U m die höhe r stehend e Qualitä t 
der neue n politische n Verhältniss e zu beweisen, musst e die Fürsorg e für die Bürger 
intensivier t werden , wobei die Sorge für die Opfer des Krieges als besonder s wich-
tige Aufgabe galt. De r zentral e Begriff in der Kriegsgeschädigtenfürsorg e war der 
der Pflich t (povinnost). 24 „Di e durc h den Krieg zugefügten Wunde n zu heilen " be-
schrieb der erste Sozialministe r Lev Winte r als ein vordringliche s Ziel der Sozial-
fürsorge. 25 Diese Grundsätz e wurde n durc h die Gründungsmythe n des neue n Staa-
tes teilweise konterkariert : Einerseit s richtete n sich diese explizit gegen die über -
wunden e österreichisch-ungarisch e Herrschaf t un d somit laten t auch gegen die neu e 
deutsch e un d magyarisch e Minderheit ; andererseit s zeichnete n sie einen tschecho -
slowakischen Prototyp , dem die Angehörige n der Minderheite n nich t entspreche n 
konnten . Di e Spannun g zwischen Gleichheitspostula t un d dem etablierte n Vorbild 
kan n im Licht e der Wohlfahrtsstaatsforschun g als typische s Proble m bei der Aus-
gestaltun g von Sozialpoliti k betrachte t werden . D a sich die Bemessun g sozialer 
Bedürftigkei t stets an einem Muste r orientiert , schafft sie Bedürftigkeits - un d Be-
deutungshierarchien . Die s ist etwa aus geschlechtergeschichtliche r Perspektiv e am 
Beispiel des Sozialversicherungswesen s gezeigt worden . Dessen Leistunge n •wurde n 
vom Loh n der besser bezahlte n un d vollerwerbstätigen männliche n Arbeiter abge-
leitet , •wodurc h der Zugan g hierarchisier t un d der Statu s des männliche n Familien -

Insbesonder e auf den Gebiete n der Sprachregelunge n und der Gemeindeverwaltun g sahen 
sich die Angehörigen der deutsche n Minderhei t benachteiligt . Hie r kam es Mitt e der 1920er 
Jahre zu Gesetzesänderungen , die sich zuungunste n der deutsche n Minderhei t auswirkten . 
Fü r eine Zusammenfassun g der in den 1920er Jahre n kritischen Punkt e vgl. Kural, Václav: 
Konflikt anstat t Gemeinschaft . Tscheche n und Deutsch e im tschechoslowakische n Staat 
(1918-1938) . Prah a 2001, 129-135. 
Zimmermann: Die Sudetendeutsche n 68 f. (vgl. Anm. 5). -  Boyer, Christoph : National e 
Kontrahente n oder Partner ? Studien zu den Beziehunge n zwischen Tscheche n und 
Deutsche n in der Wirtschaft der ČSR (1918-1938) . Münche n 1999, 394-396. 
Deset let Československé republiky [Zeh n Jahre Tschechoslowakisch e Republik] . Bd. 3. 
Prah a 1928, 9. -  Dobiáš, Kazimír : Sociáln í politika Československé republiky v prvním 
desetilet í jejího trvání [Die Sozialpoliti k der Tschechoslowakische n Republi k in den ersten 
zehn Jahre n ihres Bestehens] . Prah a 1929, 3. 
Vgl. z.B. Národn í shromážděn í československé [Tschechoslowakisch e Nationalversamm -
lung] 1920-25, 84. schůze [Sitzung] , část [Teil] 1/9, 2; 115. schůze, část 9/12, 1, 4 und 6; 308. 
schůze, část 1/4, 7. www.psp.cz/cgi-bin/win/ekni h <letzte r Zugriff 5.11.2008>. 
Sociáln í revue. Orgán Ministerstv a Práce a Sociáln í Péče [Soziale Revue. Organ des 
Ministerium s für Arbeit und Sozialfürsorge] 7 (1926) 373. 

http://www.psp.cz/cgi-bin/win/eknih
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ernährer s gefestigt wurde. 2 6 Zu einem analoge n Befund komm t Thoma s Marshall s 
klassischer Text „Staatsbürgerschaf t un d soziale Klassen", der in der Proklamatio n 
von Gleichhei t un d der zugleich bestehende n sozialen Ungleichhei t der Staatsbürge r 
ein grundlegende s Proble m demokratische r kapitalistische r Gesellschafte n sieht. 27 

Sowoh l soziale als auch Geschlechterunterschied e prägen die Gemeinschaf t „glei-
cher " Bürger. Gleichhei t erschein t dami t als ein Idea l un d niemal s als ein Faktum , 
modern e Sozialpoliti k ist mithi n von Widersprüche n zwischen einem staatsbürger -
lichen Idealbil d un d der postulierte n Gleichhei t gekennzeichnet . De r Strei t um so-
ziale Ressource n ist dahe r auch ein Strei t um Anerkennung. 28 

Da s skizzierte Proble m wurde im tschechoslowakische n Fal l durc h den nationa -
len Antagonismu s verschärft . Den n die Angehörige n der deutsche n Minderhei t 
wollten die neue n Bedeutungshierarchie n nich t respektieren , auch nich t um den 
Prei s staatsbürgerliche r Rechte. 29 De r Kamp f der Deutsche n in der Tschechoslowa -
kei um Anerkennun g berührt e somit auch die Frag e staatsrechtliche r Legitimität . 
Di e Auseinandersetzunge n um soziale Ressource n waren für die deutsch e Minder -
hei t aus dem Geflech t politischer , ziviler un d sozialer Recht e un d aus dem Grün -
dungskano n des Staate s herausgelöst : „Unse r Vaterlan d ist dort , wo man für un s 
sorgt." 3 0 Dies e Äußerun g eines deutsche n Kriegsgeschädigtenfunktionär s auf einer 
Versammlun g in Che b (Eger ) im Novembe r 1923 steh t für die spezifische Haltun g 
vieler Deutscher , die den tschechoslowakische n Staat als Fremdkörpe r sahen un d 
ihm dementsprechen d fordern d un d misstrauisc h gegenüber traten . Sie erwartete n 
von ihm eine angemessen e soziale Versorgung, ohn e jedoch die entsprechende n 
Institutione n un d Sprachregelunge n anzuerkennen . 

Wenn ma n nu n die Bedeutungshierarchie n der tschechoslowakische n Sozial-
politi k auf dem Gebie t der Kriegsgeschädigtenfürsorg e genaue r untersucht , so komm t 
ma n zu dem Ergebnis , dass diese auf zwei Prototype n basierte : auf militärische r 
Eben e auf dem des Legionär s un d auf ziviler Eben e auf dem des männliche n Arbei-
ters un d Familienernährers . Diese Koordinate n hierarchisierte n den Kriegsgeschä-
digtendiskur s nac h Kriegsteilnahm e un d gesellschaftliche r Wertigkeit . 

Übe r 1400000 Soldate n der österreichisch-ungarische n Armee sollen tschechi -
scher ode r slowakischer Nationalitä t gewesen sein. Ein e große Mehrhei t davon 

Appelt, Erna : Geschlech t -  Staatsbürgerschaf t -  Nation . Politisch e Konstruktione n des 
Geschlechterverhältnisse s in Europa . Frankfurt/Main , Ne w York 1999, 160-164. 
Marshall, Thomas : Staatsbürgerrecht e und soziale Klassen. In : Rieger, Elmar (Hg.) : Bürger-
recht e und soziale Klassen. Zur Soziologie des Wohlfahrtsstaates . Frankfurt/Main , Ne w 
York 1992, 33-94, 39, 42 f., 53. 
Honneth: Kampf um Anerkennun g 258-260 (vgl. Anm. 7). 
Dieser Befund gilt m.E . auch für die „aktivistischen " deutsche n Parteien , die sich in den 
späten 1920er und frühen 1930er Jahre n an der Regierungskoalitio n beteiligten . Zwar 
akzeptierte n sie damit die Tatsachen , gerade aber die hoh e Bedeutun g des Legionärsideal s 
und die daraus resultierende n „Ungerechtigkeiten " sowie die staatsrechtlich e Konzeptio n 
der Tschechoslowake i nahm die deutsch e Minderhei t (verstande n als ein Kollektiv mit eige-
nem Bezugssystem) als Grundlag e des demokratische n Miteinander s nich t an. 
NA, MSP, Karto n 488, Nr . 49180. Zpráva o schůzi konan é dne 18. listopadu 1923 v sále 
Frankentha l v Cheb u [Berich t über die am 23. Novembe r 1923 im Saal Frankentha l in Eger 
abgehalten e Versammlung ] 4. 
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kämpft e bis z u m Schlus s im habsburgische n Heer . Mehrer e hunder t t ausen d An -
gehörig e diese r Arme e ware n Deutsch e au s de n böhmische n Ländern . 3 1 I m russi-
sche n Zarenre ic h abe r hat t e ein e klein e G r u p p e von Kriegsgefangene n 1914 ein e 
„Česk á D r u ž i n a " (Tschechisch e Gefolgschaft ) aufgestellt , die an de r Seit e de r rus -
sischen Arme e gegen Ös te r r e i ch -Ungar n kämpfte . Di e Zah l de r Tscheche n u n d 
Slowake n in de r „ D r u ž i n a " bzw. in de n au s ih r hervorgegangene n tschechoslowaki -
sche n Legione n in Russlan d wuch s du rc h Deser t io n u n d Gefangenenanwerbun g von 
1673 M a n n E n d e 1915 auf 35000 im O k t o b e r 1917. Angeblic h wechsel te n auc h 
ganz e Regimente r v on de r eine n auf die ander e Seit e de r F r o n t . D i e tschechoslowa -
kische n Legione n in Russlan d setzte n sich zu 80 P rozen t au s Tscheche n u n d zu 
7 P rozen t au s Slowake n z u s a m m e n (de r Res t gehört e andere n Nat iona l i t ä te n an) . 3 2 

Ein e kleiner e Zah l tschechoslowakische r Legionär e kämpft e auc h auf italienische r 
u n d französische r Seite. 3 3 Ihr e Zah l n a h m gegen E n d e des Kriege s zu . U n t e r ande -
re m aufgrun d unterschiedl iche r Zählweise n liegen nac h wie vor kein e verbindl iche n 
Angabe n darübe r vor, wie viele Legionär e es in de r junge n Republ i k tatsächlic h gab. 
O h n e die Mitgliede r de r erst nac h de r Staatsgründun g in Italie n ausgehobene n 
„ D o m o b r a n a " (He imwehr ) kan n ihr e Zah l auf circ a 100000 geschätz t werden . 3 4 

Wen n die Zah l de r Legionär e auc h vergleichsweise klein war, so w u r d e ihne n doc h 
groß e Bedeu tun g zugesprochen : D e r Einsat z de r Legionär e w u r d e z u m Kamp f u m 
die Republ i k stilisiert , die Legionär e selbst z u m soldatische n u n d staatsbürgerl iche n 
Idea l des neue n Staate s e rhoben . Sie genosse n hohe s Ansehe n u n d w u r d e n für ihre n 
„Diens t a m Vater land " be lohnt . Ei n Geset z v on 1919 legte fest, wer juristisch als 
Legionä r galt: 

Ein Legionä r ist jeder Freiwillige der tschechoslowakische n (revolutionäre n Auslands- ) 
Armee , der auf der Grundlag e eine r von einem zugehörige n Organ ode r einem Stellvertrete r 
des tschechoslowakische n Nationalrate s in Pari s ode r eine r ihre r weiteren Zweigstellen durch -
geführte n Anmeldun g bis zum 28. Oktobe r 1918 in diese eingeglieder t wurde , un d das völlig 
freiwillig [...] , un d am Tag des Umsturzes , d.h . am 28. Oktobe r 1918 tatsächlic h gemäß seiner 
Dienstanweisun g Diens t versehen hat , ode r der glaubwürdi g nachweise n kann , dass er aus 
Gründen , die von seinen Kräfte n un d seinem Willen unabhängi g waren , an besagtem Tag [...] 
nich t anwesen d sein konnte . 

Bezeichnen d ist, dass die gesetzlich e Legionärsdefini t io n auf die Freiwilligkei t des 
Dienste s in de r Legionärsarme e sowie auf de n „Ta g des U m s t u r z e s " ausgerichte t 

Zuckert,  Martin : Memor y of War and Nationa l Stat e Integration : Czec h and Germa n 
Veteran s in Czechoslovaki a after 1918. In : Centra l Europ e 4 (2006) 4, 111-121, hier 111. 
Thunig-Nittner,  Gerburg : Di e tschechoslowakisch e Legion in Rußland . Ihr e Geschicht e 
un d Bedeutun g bei der Entstehun g der 1. Tschechoslowakische n Republik . Wiesbaden 
1970, 14-17, 30, 42-44 . 
Pichlík,  Karel IKlípa, Bohumír/Zabloudilová,  Jitka : Českoslovenšt í legionář i (1914-1920 ) 
[Tschechoslowakisch e Legionär e (1914-1920)] . Prah a 1996, 160-192. 
Zuckert,  Martin : Zwische n Nationside e un d staatliche r Realität . Di e tschechoslowakisch e 
Armee un d ihre Nationalitätenpolitik , 1918-1938. Münche n 2006, 84 f. (VCC 106). 
Zitier t nach : Šedivý,  Ivan : Legionářsk á republika ? K systému legionářskéh o zákonodárstv í 
a sociáln í péče v meziválečn é ČSR [Legionärsrepublik ? Zu m System der Legionärsgesetz -
gebung un d der Sozialfürsorge in der Tschechoslowake i der Zwischenkriegszeit] . In : Histo -
rie a vojenství 51 (2002) 1, 158-164, hier 160. 
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war. Di e Beteiligun g an der revolutionäre n Errichtun g des Staate s un d nich t die 
Teilhab e am Krieg galt hier als Argumen t für die Bevorzugung . Forta n wurde n die 
gesetzlich anerkannte n Legionär e im Staats - un d Schuldiens t bevorzugt eingestell t 
un d bekame n ihre „Dienstjahre " angerechnet . Sie konnte n gleich auf einer höhere n 
Gehaltsstuf e anfange n als ander e Einsteige r un d zude m schnelle r aufsteigen. 36 Im 
April 1919 legte die Regierun g außerde m ein umfangreiche s Hilfsprogram m für die 
Familie n von Legionäre n auf.37 Bei der Durchführun g der Bodenrefor m der Jahr e 
1920/2 1 wurde n Legionär e bevorzugt behandelt, 38 was vor allem durc h die Subven-
tionierun g der Kolonisationsprogramm e von Legionärsvereinigungen , die so Pacht -
land erhielten , geschah. 39 

Im Gegensat z zu den als „Freiwillige " heroisierte n Legionäre n galten die Kriegs-
geschädigte n der habsburgische n militärische n Verbänd e als passive Opfer , die 
unfreiwillig in den Krieg hineingezoge n worde n waren . Versuche , sie zu Helde n zu 
stilisieren , blieben halbherzi g angesicht s der Tatsache , dass sie auf der falschen Seite 
gekämpft hatten . 

Wie in andere n europäische n Länder n auch , wurde n die Kriegsgeschädigte n in der 
Tschechoslowake i nac h dem Erste n Weltkrieg Gegenstan d einer umfassende n staat -
lichen Sozialpolitik. 40 Im April 1919 legte das Parlamen t fest, wer als kriegsgeschä-
digt anzusehe n war. Die s waren „Invalide n tschechoslowakische r Staatsbürger -
schaft , dere n Arbeitsfähigkeit infolge eine r Verwundun g ode r Krankheit" , die sie 
sich in Ausübun g des Militärdienstes , andere r militärisc h angeordnete r Aufgaben 
ode r in der Gefangenschaf t zugezogen hatte n ode r die sich dor t verschlimmer t hatte , 
„zeitweis e ode r dauern d beeinträchtig t ist ode r die sie ganz eingebüß t haben", 4 1 

sowie dere n unterhaltsberechtigt e Angehörige . Außerde m galten Hinterblieben e 
von unte r den genannte n Umstände n Gestorbene n ode r vermissten Persone n als 
Kriegsgeschädigte , falls der Solda t ihne n gegenüber unterhaltspflichti g gewesen 
•war. 42 Als Aufgaben des Sozialministerium s in der Kriegsgeschädigtenfürsorg e 
beschrie b das Geset z die Erfassun g der genannte n Personen , die Sicherstellun g von 
Untersuchunge n zur Feststellun g des Grade s der erlittene n Beeinträchtigung , die 

Ebenda 159. 
NA, MSP, Karto n 215, Nr . 454. Resoluce přijatá v 54. schůze Národníh o Shromážděn í 
československého dne 23. května 1919 [Resolutio n angenomme n auf der 54. Sitzun g der 
tschechoslowakische n Nationalversammlun g am 23. Mai 1919]. -  Vgl. auch : NA, MSP, 
Karto n 215, Nr . 10768. Resoluce tykající se uspořádán í hospodářskýc h a sociálních pomeř ů 
legionářů a jich rodin [Resolutio n die Regelung der wirtschaftliche n und sozialen Ver-
hältnisse der Legionär e und ihrer Familie n betreffend] , 18.8.1919. 
Zur Bodenrefor m vgl. Kárník,  Zdeněk : České země v éře první republiky (1918-1938) [Die 
böhmische n Lände r in der Ära der Ersten Republi k (1918-1939) ] Bd. 1: Vznik, budování , 
a zlatá léta republiky (1918-1929) [Entstehung , Aufbau und die goldenen Jahre der Republi k 
(1918-1929)] . Prah a 2003, 461-470. 
Šedivý: Legionářská republika? 172 f. (vgl. Anm. 35). 
Zum europäische n Kontex t vgl. Geyer, Michael : Ein Vorbote des Wohlfahrtsstaates . Die 
Kriegsopferversorgun g in Frankreich , Deutschlan d und Großbritannie n nach dem Ersten 
Weltkrieg. In : Geschicht e und Gesellschaf t 9 (1983) 230-277, hier 234 f. 
Sociáln í revue 1 (1919/20 ) 1-2, 44. 
Ebenda. 
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Bemessun g un d Auszahlun g der Invalidenrenten , die Sorge um Aus- un d Weiter-
bildun g der Invaliden , die Besorgun g von Prothesen , Hilfe zu einem selbstständige n 
Leben sowie Unterstützun g andere r Persone n un d Institutione n bei der Wahrun g 
der Interesse n der Kriegsgeschädigten. 43 

Zu r Verwirklichun g der gesetzten Vorgaben wurde n im Oktobe r 1919 Landes -
ämte r für Kriegsgeschädigtenfürsorg e (Zemsk é úřad y pro péči o válečné poškozen -
ce) eingesetzt . Da s Landesam t für Böhme n befand sich in Prag, das für Mähre n un d 
Schlesien in Brun n (Brno ) un d das für die Slowakei in Bratislava. 44 Scho n unte r den 
Österreicher n war im Mär z 1915 eine Vorläuferbehörd e eingerichte t worden , die 
dem Finanzministeriu m unterstande n hatte. 45 Di e tschechische n Landesämte r nah -
men ihre Arbeit 1919 auf, das slowakische zum 1. Janua r 1920 (bis dahi n hatt e die 
Invalidenfürsorg e dem „Ministerstv o s plno u moc í pro Slovensko " (Ministeriu m 
mit Vollmach t für die Verwaltun g der Slowakei) , einem zur Durchführun g der Re-
gierungsverordnunge n bevollmächtige n Ministerium , unterlegen). 46 Ab Mitt e 1919 
wurde n die Kriegsgeschädigte n außerde m bei der Vergabe von Trafiken (trafiky) , 
also Tabakläden , un d Kinolizenze n bevorzugt behandelt. 47 Di e Entscheidun g dar -
über oblag den örtliche n Finanzbehörden . Außerde m sollten sie auch die Möglich -
keit zur Aufnahm e in den Staatsdiens t erhalten , wobei sie allerding s gegenüber den 
Legionäre n das Nachsehe n hatten . Es kan n davon ausgegangen werden , dass zahl -
reich e Invalide n währen d der Erste n Republi k ganz ode r zeitweise ohn e Erwerbs-
möglichkeite n blieben un d finanziel l auf staatlich e un d private Unterstützun g sowie 
auf ihre Familienangehörige n angewiesen waren . Di e Legionärsinvalide n wurde n da-
bei von staatliche r Seite privilegiert . De r Zugan g zu öffentliche n Ämter n war ihne n 
gegenüber andere n Kriegsinvalide n wesentlich erleichtert . Außerde m fande n sie in 
den reich subventionierte n Legionärsvereinigunge n zuverlässige Unterstützung , sei 
es in For m zusätzliche r Geld - un d Sachleistungen , sei es beim Zugan g zu Privilegien . 

Da s Ministeriu m für Sozialfürsorge der ČSR gab im Janua r 1921 an, dass in der 
Republi k 175000 Kriegsinvalide n un d 400000 Angehörige von Invalide n sowie 
Hinterblieben e von Gefallenen , also insgesamt 575 000 Kriegsgeschädigt e lebten . 
Bei eine r Gesamtbevölkerun g von knap p über 13 Millione n (Wert von 1930)4 hät -
ten demnac h über vier Prozen t der Bevölkerun g zu dieser Kategori e gehört . Auf-
grund des Zuschnitt s der Landesämte r geben diese Zahle n keine Auskunft darüber , 

Ebenda. 
Svoboda, Jan (Hg.) : Příručk a válečného poškozenc e československého . Soubor zákonů , 
nařízen í a výnosů v péči o válečné poškozenc e se vzorci podán í a žádost í [Handbuc h der 
tschechoslowakische n Kriegsgeschädigten . Eine Auswahl von Gesetzen , Verordnunge n 
und Erlassen in der Kriegsgeschädigtenfürsorg e mit Muster n für Eingaben und Anträge]. 
Brno 1923, 9. 
Sociáln í revue 2 (1921) 25. 
NA, MSP, Karto n 470, Nr . 11118. Přehle d činnost i jednotlivých oddělen í zdejšího úřadu 
v roce 1919 [Übersich t über die Tätigkeit der einzelne n Abteilungen der hiesigen Behörd e 
im Jahre 1919]. 
Faktisc h handelt e es sich hierbei um eine Ausweitung alter österreichische r Verordnungen . 
NA, MSP, Karto n 487, Nr . 997. Péče o válečné poškozenc e [Kriegsgeschädigtenfürsorge] , 
19.1.1920. 
Kessler: Die gescheitert e Integratio n 170 f. (vgl. Anm. 19). 
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wie viele deutsch e Kriegsgeschädigt e es gab. Vermutlic h war die Verteilun g auf die 
verschiedene n nationale n Gruppe n gleichmäßig , da die Quelle n nicht s Gegenteilige s 
zeigen un d in der nationalistisc h aufgeladene n Atmosphär e die überproportional e 
Vertretun g eine r Grupp e sicher zum Them a geworden wäre. 

Zu einer Neuregelun g der Bezüge der Kriegsgeschädigte n kam es im Februa r 
1920. In der Zwischenzei t waren die Opfer des Krieges auf die magere n Rente n 
angewiesen gewesen, die ihne n gemäß der österreichische n bzw. in der Slowakei der 
ungarische n Verordnunge n aus der Zei t des Krieges zugewiesen wurden . Da s Geset z 
vom 20. Februa r 1920 legte fest, dass Invaliden , dere n Arbeitsfähigkeit um minde -
stens 85 Prozen t eingeschränk t war, jährlich eine Hilfe von 1 800 Krone n zustand . 
Bei einem geringeren Verlust der Erwerbsfähigkei t (ztrát a výdělečné schopnosti ) 
sanken die Bezüge stufenweise bis auf 360 Krone n bei einer Beeinträchtigun g von 20 
bis 24 Prozent . Kein Anrech t auf Rente n hatte n Kriegsinvalide n mit eine r geringe-
ren Beeinträchtigung . Di e Witwenbezüg e betruge n 600 Krone n im Jahr , also etwas 
meh r als die eines 25 bis 34 Prozen t erwerbsunfähige n Invaliden . Wenn die Witwe 
berufsunfähi g ode r älter als 55 Jahr e war, erhiel t sie zusätzlic h 120 Kronen . Kriegs-
waisen stande n 300 Krone n jährlich zu, sofern es sich um des erste Kin d handelte , 
jedes weitere Kin d bekam 252 Kronen . Elter n von Invalide n erhielte n 300 Kronen . 
Diese Regelunge n galten nur , sofern die betroffen e Famili e über nich t meh r als 4 000 
Krone n aus andere n Einkünfte n pro Jah r verfügte. 50 Di e Höh e der Bezüge war von 
Anfang an Gegenstan d heftiger Auseinandersetzungen , weil sie weit hinte r den Er -
wartunge n der Betroffene n zurückblieb . Nac h wie vor war mit ihne n kein Lebens -
unterhal t zu bestreiten , was dadurc h verschärft wurde , dass es offenbar zu erheb -
lichen Verzögerunge n bei der Auszahlun g der Rente n kam . Von der Lage der 
Kriegsgeschädigte n zeichnet e etwa der Abgeordnet e Ladislav Kučer a in der Natio -
nalversammlun g 1921 folgendes Bild: 

Es gibt eine ganze Reihe Kriegsgeschädigter , die aus den zugestandene n Unterhaltsleistunge n 
noch nich t mal das Allernötigste beschaffen können . Wir sehen sie Tag und Nach t durch die 
Großstädt e und auch auf unserem Land herumstreichen ; überall, wohin Sie sich wenden , sehen 
Sie Kriegsgeschädigte , die sich von der menschliche n Mildtätigkei t durch Betteln etwas zu 
erbitte n suchen , weil die Renten , die ihnen gezahlt werden und die einige Krone n monatliche r 
Unterhaltsleistunge n betragen , nich t derar t sind, dass sie ihre Bedürfnisse decken . 

So wie dieser verhallte n auch viele ander e Appelle zur Anhebun g der Rente n für 
Kriegsversehrte . Zahlreich e Initiative n zur Änderun g des Gesetze s führte n nu r zu 
geringfügigen Modifizierungen. 53 Di e erbitterte n Protest e von Invalidenvereini -
gungen konnte n dara n wenig ändern . Die s bracht e es mit sich, dass die finanziell e 
Situatio n der Invaliden , ihre r Angehörige n un d der Hinterbliebene n von Gefallene n 
zum Teil von private r un d öffentliche r Wohlfahr t wie von der Subventio n ihre r 
Vereinigunge n durc h den Staat abhing . Trot z der allgemein anerkannte n staatliche n 

Sociáln í revue 1 (1919/20 ) 415-419. 
Národn í shromážděn í československé 1920-25, 178. schůze, část 3/6, 2. 
Ebenda,  115. schůze, část 9/12, 5. 
Sociáln í revue 1 (1919/20 ) 505-517. -  Sociáln í revue 2 (1921) 42. -  Sociáln í revue 3 (1922) 
150-155. -  Sociáln í revue 4 (1923) 86-111. 
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Verantwortun g kam es letztlic h nich t zu einer umfassende n finanzielle n Versorgung 
der Kriegsgeschädigten . Vielmehr basierte die staatlich e Politi k auf einem Konzep t 
der Selbsthilfe, das angesicht s der oftmal s erhebliche n körperliche n Beeinträch -
tigungen der Kriegsinvalide n kaum aufgehen konnte. 5 4 Kernstüc k der „neuen " Poli -
tik war nich t die Versorgung der Invaliden , sonder n ihre „Wiederherstellung " un d 
Eingliederun g in die Gemeinschaf t produzierende r Bürger. Die s zeigt exemplarisc h 
der Redebeitra g des Abgeordnete n Josef Schiez l in der Nationalversammlun g von 
1919. Ausgehend von der damalige n Schätzung , dass es 200000 bis 400000 Kriegs-
invaliden gäbe, führt e er aus: 

Nehme n wir den Durchschnit t dieser Zahl , dann wissen wir, wie viele Unglücklich e wir haben : 
300000. Dabe i geht es um Leute , die das wertvollste, was sie hatten , unserem Volke, der 
Freihei t unseres Volkes geopfert haben . [...] Wenn wir von der Versorgung der Invaliden spre-
chen , haben wir immer vor allem die Invalidenrente n im Sinn. [...] Unser e soziale Fürsorg e für 
die Invaliden muss jedoch von der Erkenntni s ausgehen , dass es in der Mehrzah l der Fälle dem 
Invaliden möglich ist, an seine ehemalige Stelle zurückzukehren , dass es möglich ist, ihm 
Arbeit zu geben, dass es möglich ist, aus ihm ein nützliche s Mitglied der Gesellschaf t zu 
machen , und wenn auch , verehrte Nationalversammlung , Arbeit als Strafe für die Ursünd e 
bezeichne t wird, denke ich, dass sie in Wahrhei t das einzige Mitte l ist, das uns Freud e am 
Leben geben kann . 

Schiez l war seit 1920 Che f der Rechtsabteilun g in der Kanzle i des Präsidenten. 56 

Seine Aussage ist durchau s typisch für die Denkweis e jener Zeit , in der Arbeit als 
Matri x nich t nu r des ökonomischen , sonder n auch des ethische n Denken s erschien . 
Diese Grundhaltun g verknüpft e er mit eine r patriotische n Rhetorik : Di e Invalide n 
nannt e er „unser e Brüder , die in diesem Krieg ihre körperlich e Gesundhei t verloren 
haben", 5 7 wobei Brude r die üblich e Anred e in den Legione n war. Di e patriotisch e 
Färbun g un d die Red e von den „Brüdern " schloss die Angehörige n der Minderhei t 
graduel l aus der so definierte n Gemeinschaf t aus. Zugleic h macht e Schiez l klar, dass 
seine Aussage über die individuell e Bedeutun g von Arbeit nich t für Fraue n galt. E r 
vergaß im weiteren Wortlau t des Redebeitrag s auch nich t zu betonen , dass sich die 
Invalide n als ehemalig e Soldate n eine r Tauglichkeitsprüfun g unterzoge n hätten , dass 
es sich also ursprünglic h um gesunde un d leistungsfähige Männe r gehandel t hätte . 
Dami t benutzt e er den Vergleich zwischen dem kriegstüchtige n un d dem geschädig-
ten Körpe r in einer utilitaristische n Optik : De r zitiert e Beitra g reduzier t letztlic h 
das Unglüc k der Invalide n auf das Unglück , nich t arbeite n zu können . Di e Kriegs-
invaliden sollten also dem Einvernehme n nac h möglichs t arbeite n un d ihre Rolle als 
Familienernähre r einnehmen . Arbeit macht e sie zu „nützliche n Mitgliedern " der 
Gesellschaft , sie war Beweis der wieder erlangte n „Tauglichkeit" . De n heimkehren -
den verwundete n Soldate n einen Broterwer b zu geben, war das Ziel , an dem sich die 
Kriegsgeschädigtenpoliti k orientiert e un d das Grundmuster , das allen Maßnahme n 
eingeschriebe n war. Di e Kriegsinvalide n forderte n einen Anspruc h auf Arbeit nun -

Schrecklich e Verwundunge n und Beeinträchtigunge n schilder t etwa Kypr: Světová válka 
16-30 (vgl. Anm. 8). 
Národn í shromážděn í československé 1918-1920, 43. schůze, část 6/10, 3. 
Kárník: České země, Bd. 1, 388 (vgl. Anm. 38). 
Národn í shromážděn í československé 1918-1920, 43. schůze, část 6/10, 2. 
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mehr ein. Arbeitslosigkeit galt ihnen als Unrecht und Zurücksetzung, vermutlich 
auch weil sie ihre Rolle im familiären Binnenraum gefährdete. Anders als im Falle 
des Legionärsideals teilten die tschechoslowakischen Institutionen und die deut-
schen Kriegsgeschädigten das Leitbild des Arbeiters und Familienernährers. Wäh-
rend ersteres die Loslösung von Österreich symbolisierte, stand letzteres in der 
Tradition der österreichischen Sozialpolitik. Die Tatsache, dass die Legionäre einen 
Sonderstatus genossen, hatte insbesondere für diejenigen Kriegsgeschädigten etwas 
Kränkendes, die auch dem Arbeiterideal nicht entsprechen konnten. Diese Krän-
kung summierte sich aus der Perspektive der deutschen arbeitslosen Kriegsgeschä-
digten, weil sie oft beide Ideale als gegen sich gerichtet erlebten. 

Die Politik der deutschen Kriegsgeschädigtenvereinigung 

Bereits 1917 bemühte sich der deutsche Kriegsgeschädigte Bernhard Leppin um die 
Vereinigung der deutschen Kriegsgeschädigten in den böhmischen Ländern.58 Die 
formale Anerkennung des „Bundes der Kriegsverletzten, Witwen und Waisen in der 
tschechoslowakischen Republik" gelang erst nach der Gründung der tschechoslo-
wakischen Republik. Sein Sitz war Reichenberg (Liberec).59 Der Bund gab von 1919 
bis 1938 die Zeitschrift „Der Kriegsverletzte. Organ des Bundes der Kriegsverletzten 
für Böhmen, Mähren und Schlesien" heraus. 1921 erschien das Blatt in einer Auflage 
von 50000, die Dezemberausgabe in 100000 Exemplaren.60 Die Statuten des Bundes 
bestimmten als Wirkungsfeld „die ganze tschechoslowakische Republik", ab 1937 
„auch über die Landesgrenzen hinaus".61 In Gemeinden mit mehr als 30 Mitgliedern 
des Bundes sollten Ortsgruppen etabliert werden (§ 17). Vorgesehen war eine weit 
reichende horizontale und vertikale Vernetzung. Auf der Hauptversammlung in 
Brunn konnte im Juni 1920 die „Vereinigung sämtlicher deutscher Kriegsverletzter 
in der Republik" gefeiert werden. Die Bezeichnung „Sudetendeutsche" benutzten 
die Vertreter des Bundes erst ab Mitte der 1930er Jahre neben der Wendung „Deut-
sche in der Tschechoslowakei". Der Bund hatte seit Beginn der 1920er Jahre einen 
(tschechoslowakischen) Bundesvorstand. Im letzten Paragraphen der Statuten vom 
August 1920 (§31) wurde als Geschäftssprache Deutsch festgelegt. „Parteipolitisch 
und konfessionell" war der Bund neutral. „Unabhängig davon" erklärten alle wäh-
rend der Republik erlassenen Statuten „angesichts des durch den Weltkrieg hervor-
gerufenen Unglücks Kriege als das fürchterlichste Unheil der Menschheit". Deshalb 
strebe der Bund an, „die Entstehung von Kriegen mit allen Mitteln zu verhindern" 
(§2,3). 

Ausführlich beschrieb Leppin diese Bemühungen in der Jubiläumsnummer zum 20-jähri-
gen Bestehen des Bundes: Der Kriegsverletzte 19 (1937) 7, 1 f. 
Reichenberg war die größte Stadt des „Sudetenlandes", Ende der 1930er Jahre hatte sie 
knapp über 69000 Einwohner. Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung der Republik lebte 
in Kleinstädten und Dörfern. Gebel: „Heim ins Reich" 64 (vgl. Anm. 4). 

60 Der Kriegsverletzte 3 (1921) 8, 1. - Der Kriegsverletzte 3 (1921) 12, 1. 
Die Satzungen befinden sich in drei Fassungen aus den 1920er Jahren und in zwei Fas-
sungen aus den 1930er Jahren in den Akten des Innenministeriums. Die Abweichungen die-
nen größtenteils der Präzisierung. NA, Ministerstvo vnitra [Innenministerums, MV], Kar-
ton 4570, Sign. 2/88/8. 
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Ziele der Vereinigun g waren die Pflege von Kameradschaf t un d Solidarität , die 
Mitwirkun g an der Kriegsgeschädigtengesetzgebun g un d dere n Durchführung , 
Rechtsberatung , Schulung , Arbeitsvermittlung , wirtschaftlich e -  insbesonder e 
genossenschaftlich e -  Aktivität , gegenseitige Hilfe durc h Sterbekasse n un d ähnliche s 
sowie die Verbreitun g von Publikationen . De r Bun d wurde staatlic h subventio -
niert. 62 Er erließ den Beitrittsbeitra g bei Übertritte n aus „Vereinigunge n ähnliche r 
Tendenz " (§ 8). Di e Mitgliederzah l des Bunde s kan n anhan d der Auflage seiner 
Zeitschrif t in der Anfangszeit der Republi k auf mehrer e Zehntausen d geschätz t wer-
den . Dagegen hatt e die tschechoslowakisch e „Družin a válečných poškozenců " im 
Jahr e 1919 über 120000 Mitglieder. 63 Die s lässt für beide Vereinigunge n auf einen 
hohe n Organisationsgra d der Kriegsgeschädigte n schließen . Wie der zuletz t zitiert e 
Paragrap h der Satzun g des Bunde s illustriert , befande n sich die Kriegsgeschädig-
tenvereinigunge n in einem Konkurrenzverhältnis , der Bun d war an Übertritte n aus 
der tschechoslowakische n Vereinigun g überau s interessiert . 

Vermutlic h bereit s im Jahr e 1919 versammelte n sich an zahlreiche n Orte n deut -
sche Kriegsgeschädigt e un d richtete n eine imme r gleich lautend e Resolutio n an die 
staatliche n Institutionen . Da s Schreibe n schilder t die No t der deutsche n Kriegs-
geschädigte n in drastische n Worte n un d unterstellt , die tschechoslowakische n Be-
hörde n würde n den Deutsche n „nu r den letzte n Rest " zukomme n lassen un d mäße n 
„mi t zweierlei Maß" . Es ende t mit eine r Drohgebärde : 

Wir fordern nunmeh r energisch unser Rech t und mache n die Regierun g darauf aufmerksam , 
daß wir uns zu einem einheitliche n Ganze n zusammengefunde n haben und daß wir uns nun -
mehr mit leeren Worten nich t mehr abspeisen lassen. Wenn die Regierun g ein Interess e daran 
hat , uns nich t in die Arme des Bolschewismus zu treiben , so muß unseren Forderunge n Folge 
geleistet werden. 

In dieser Äußerun g tat sich nich t primä r eine politisch e Überzeugun g kund ; viel-
meh r hielte n die Deutschböhme n in Anbetrach t der revolutionäre n Ereignisse in 
Wien un d Budapes t „de n Bolschewismus " für eine wirkungsmächtig e Schreckgestal t 
in der Kommunikatio n mit dem tschechoslowakische n Staat . Di e Resolutio n illu-
strier t beispielhaft , wie deutsch e Kriegsgeschädigt e ihre Ansprüch e formulierte n 
un d signalisierten , dass sie sich im Fal l der Nichterfüllun g kompromisslo s zeigen 
würden . De r Stil, in dem das Schreibe n abgefasst ist, verrät ein trotzige s sich-Auf-
bäume n angesicht s der erlebte n Ohnmach t un d lässt zugleich den Respek t vermis-
sen, mit dem sich Kriegsgeschädigt e andere r Nationalitäte n an die staatliche n Auto -
ritäte n wandten . Di e tschechische n Resolutione n beruhte n nämlic h auf der grund -
sätzliche n Anerkennun g der staatliche n Institutionen , auf dere n Basis sie ihre so-
zialen Ansprüch e artikulierten . Di e tschechische n Kriegsgeschädigte n unterstriche n 
dabei ihre n Antei l an der Errichtun g dieses Staates. 65 Nich t weil sie Opfer waren , 
sonder n weil sie Opfer für die Erringun g der Unabhängigkei t gebrach t hatten , stan d 
ihne n demnac h etwas zu. Sie „appellierten " an die Institutione n „unsere r geliebten 

6 2 NA, MSP, Karto n 484, Nr . 1957 z roku 1921. 
6 3 Nový život 4 (1920) 3, 2. 

NA, MSP, Karto n 4. An die Regierun g des čecho-slovakische n Staates, ohn e Datum . 
Kypr: Světová válka 6 (vgl. Anm. 8). 
NA, MSP, Karto n 4, Resolutio n der „Skupin a družin y válečných československých inva-
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R e p u b l i k " 6 6 u n d forder te n die „Hi l fe " de s Staates. 6 7 D i e Rigorosität , mi t de r im G e -
gensat z daz u die deutsche n Kriegsgeschädigte n ihr e soziale n Ansprüch e vorbrach -
ten , ließ sie in de n Augen de r staatliche n Adminis t ra t io n als leich t radikalisierba r 
u n d als Gefahrenpotenzia l erscheinen . 

Diese m Potenzia l begegnete n die Behörde n zunächs t diplomatisch . Sie b e m ü h t e n 
sich , die „Gegense i te " für sich zu gewinnen , stellte n jedoc h auc h die Verhältniss e 
klar . I m Jahr e 1920 erschie n da s Amtsbla t t des böhmische n Landesamte s für Kriegs-
geschädigtenfürsorg e in deutsche r u n d in tschechische r Sprache . I n de r erste n deut -
sche n Ausgabe richtete  de r Leite r des Amtes , de r bereit s obe n erwähnt e Kypr , da s 
In tegra t ionsangebo t des neue n Staate s explizi t an die deutsche n Kriegsgeschädigten . 
Ihne n stellt e er de n Staa t fo lgendermaße n vor : 

Di e demokratisch e Konstitutio n wird allen Staatsangehörige n volle Freihei t un d Gleichhei t 
sicherstellen ; unse r Staa t wird ein Staa t der Gerechtigkei t un d des Rechte s werden . [...] Unser e 
Republi k wird vom nationale n Standpunk t aus gerech t sein. Da s bedeutet , dass allen natio -
nalen Minderheite n eine gleich freie Entwicklun g vergönn t sein wird, wie der nationale n 
Mehrheit , welche die Bewohne r der tschechoslowakische n Republi k bilden . Es häng t nu r von 
den Minderheite n ab, ob sie ihre alten Gewohnheite n verlassend, zur Stärkun g des innere n 
Ausbaus des Staate s mitarbeite n wollen. 

Diese s Angebo t koppel t e K y p r im gleiche n A t e m z u g mi t eine r D r o h u n g , w e n n er 
be ton te , de r neu e Staa t werd e „genügen d Kraf t besitzen , u m alle Exis tenzbestre -
bungen , die da s Staatsinteress e schädigen , im Keim e zu u n t e r d r ü c k e n " . 6 9 D i e Bot -
schaf t de r tschechoslowakische n Ins t i tu t io n an die deutsche n Bürge r war eindeutig : 
Di e „Tschechoslowaken " beanspruchte n de n Statu s eine r Mehrhe i t u n d mach te n de n 
Deu t sche n als Minderhe i t ein auf de r Grund lag e ihre s Selbstverständnisse s „gerech -
tes " Angebot . Di e Deu t sche n sollte n alles erhalten , was ihne n demnac h zus tand , u n d 
sollte n so im neue n Staa t Bürge r werden . F ü r de n Fall , dass sie die s verweigerten , 
demons t r ie r t e de r Staa t Stärk e u n d stellt e nebe n de n Mehrhe i t s - auc h die Mach t -
verhältniss e klar . 

Di e Auffassung de r deutsche n Kriegsgeschädigtenorganisat ione n deckt e sich je-
doc h ü b e r h a u p t n ich t mi t Kypr s Vorstel lun g eine s „gerechten " Staates , vielmeh r 
nähr t e die tschechoslowakisch e Sozialpoliti k gerad e bei de n Deu t sche n ein e Er -
war tungshal tung , die langfristig nich t erfüllba r war. D e n n sie sahe n im Staa t ein e 
übermächt ig e Ins tan z u n d forder te n von ih m ein e umfassend e M i n d e r u n g ihre s 
Leids . Staatliche s U n v e r m ö g e n vers tande n sie allzu leich t als gezielte Zu rück -
setzung . 

D e r Bun d de r Kriegsverletzte n richtet e Anfan g de r 1920er Jahr e seine polemisch e 
Agitat io n gegen de n Staa t u n d besonder s gegen die Landesämte r u n d ihr e Beamten . 
D e r Vorwur f lautete , die Kriegsgeschädigte n insgesam t nich t angemesse n zu versor -

lidů v Zižkově " [Grupp e der Gefolgschaf t der tschechoslowakische n Kriegsgeschädigte n in 
Žižkov] vom 29. April 1919. 
NA , MSP , Karto n 4, Resolutio n der „Místn í skupin a Družin y válečných československých 
invalidů v Písku " [Ortsgrupp e der Gefolgschaf t der tschechoslowakische n Kriegsgeschä-
digten in Pisek] , Eingangsstempe l vom 19. Ma i 1919. 
Soziale Arbeit 1 (1920) 1,1. 
Ebenda. 
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gen. Die Rentenauszahlungen durch die Landesämter würden zudem dadurch ver-
zögert, dass nur wenige der dort arbeitenden tschechischen Beamten die deutsch-
sprachigen Anträge verstehen und bearbeiten könnten. Auch seien diese nicht fähig, 
das „deutsche Volksgefühl" nachzuempfinden.70 Den deutschen Kriegsgeschädigten 
fehle daher das „Vertrauen" in diese Behörden und folglich in den Staat.71 Man berief 
sich auf die „Versprechungen der tschechischen Staatsmänner" und forderte vor 
diesem Hintergrund „endlich [...] Gerechtigkeit" für „die Deutschen in diesem 
Staate".72 Der Bund behauptete hier zwar nicht, dass die deutschen Kriegsgeschä-
digten durch die Gesetzeslage schlechter gestellt würden; vielmehr hieß es, die 
Versorgung sei „für die tschechischen wie für die Bürger anderer Nationalität ganz 
gleich unzureichend".73 Jedoch fiel die Begründung, weshalb die Kriegsversehrten 
besser versorgt werden sollten, national aus. Sehr pathetisch wurden die deutschen 
Kriegsgeschädigten 1921 als „Helden" dargestellt, denen eine Anerkennung ge-
bühre. Im „Kriegsverletzten" hieß es dazu: 

Es ist zwar richtig, daß das deutsche Volk in diesem Staate durch den Ausgang des Krieges und 
die Friedensverträge heute geknebelt und gebunden als Vasall eines im Siegerwahn lebenden 
Herrenvolkes am Boden liegt und es so viele Zukunftssorgen beschäftigen, die gewiß nicht als 
Kleinigkeit zu betrachten sind, aber schließlich und endlich wirft sich doch die Frage auf: 
„Kann und darf man der Besten des Volkes vergessen?" Nein, und tausendmal nein! 

Die „Besten", das waren eben jene, die ihre Gesundheit im Krieg geopfert hatten. 
Trotz der grundsätzlichen Einsicht, dass alle Kriegsgeschädigten unzureichend ver-
sorgt seien, schien immer wieder die Begründung durch, man werde als „Kriegs-
verlierer" darüber hinaus noch schlechter behandelt oder nicht ernst genommen.75 

Da tröstete man sich gelegentlich mit Phrasen wie: „Auch für uns kommt einmal der 
Tag der Abrechnung!",76 „Wenn uns Prag nicht hilft, dann werden wir uns eben 
selbst helfen", oder „[...] die Geschichte [wird] einst Richterin sein und die ver-
urteilen, die heute aus Machtwahn heraus einen Großteil der Staatsbürger in bitter-
ster Not und tiefstem Elend leben lassen". Aus solchem Trost sprachen Ohnmachts-
gefühle und Verbitterung, die von Seiten der tschechischen Institutionen tatsächlich 
nicht nachempfunden, sondern als Ausdruck von Staatsfeindlichkeit verstanden 
wurden. 

Die Haltung der deutschen Kriegsgeschädigten zum tschechoslowakischen Staat 
war also in der Eigen- und in der Fremdwahrnehmung eine grundlegend andere als 
die der tschechischen und der slowakischen. Diese Haltung wurde von den deut-
schen Vereinigungen kultiviert und als Ausweis einer unkorrumpierten Sicht darge-

Der Kriegsverletzte 4 (1922) 7, 3. 
Der Kriegsverletzte 3 (1921) 9, 1. 
Der Kriegsverletzte 3 (1921) 10, 1. 
Der Kriegsverletzte 3 (1921) 9, 1. 
Der Kriegsverletzte 3 (1921) 12, 7. 
Der Kriegsverletzte 4 (1922) 11, 2. - Der Kriegsverletzte 6 (1924) 2, 2. 
Der Kriegsverletzte 4 (1922) 3, 3. 
Der Kriegsverletzte 4 (1922) 7, 4. 
Der Kriegsverletzte 9 (1927) 12, 9. 
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stellt. Bei einer Kundgebung der tschechoslowakischen Kriegsgeschädigten erläu-
tete der bereits e rwähnte Leppin 1927 in Prag die Sicht der Deutschen folgender-
maßen: 

Gestatten Sie mir, daß ich als Deutscher mir erlaube, einige psychologische Momente aus eige-
ner Beobachtung heraus ihnen hier kundzutun. Die psychologische Einstellung der Deutschen 
zum tschechoslowakischen Staate ist doch logischerweise eine ganz andere als die der An-
gehörigen der tschechischen Nation. Wir deutschen Kriegsgeschädigten sind von Anfang an 
mit einem gewissen Misstrauen den Staatsmaßnahmen gegenübergestanden. Wir hatten den 
Glauben nicht. 

Leppin vertrat die Ansicht , die deutschen Kriegsgeschädigten könn ten allein „der 
Sache" dienen, ohne den h e m m e n d e n „Glauben" an den Staat. Diese „Sache" war die 
allgemeine Verbesserung der Versorgung. D e r G r ü n d u n g s k a n o n des Staates t rug in 
dieser Anschauung nu r den Charak te r trügerischer Propaganda. N e b e n der Ver-
besserung der Versorgung forderte der Bund Zeit seines Bestehens deutsche Beamte 
in den Behörden sowie die Durchführung eines „Zwangseinstel lungsgesetzes", 
durch welches U n t e r n e h m e n verpflichtet werden sollten, Invaliden einzustellen. 
Dabei berief er sich auf Erfahrungen mit einem solchen Gesetz in Deutschland. 8 0 Es 
•wurde - w o h l zu Recht - gemutmaßt , dass das Legionärsgesetz eine ähnliche Rege-
lung in der Tschechoslowakei verhinder t hätte. Von den deutschen Kriegsgeschä-
digten w u r d e außerdem ins Feld geführt, dass die Versorgungslage in anderen eu ro -
päischen Ländern wesentl ich besser sei. Dies führte 1929 sogar zu einer Intervent ion 
der internat ionalen Kriegsgeschädigtenorganisation Ciamac (Conference In ternat io-
nale des Associations de Mutilés et Anciens Combat tan ts / In te rna t iona le Arbei ts -
gemeinschaft der Verbände der Kriegsopfer und Kriegstei lnehmer), über die be-
zeichnenderweise in dem deutschen Kriegsgeschädigtenorgan viel breiter berichtet 
•wurde als in seinem tschechischen Pendant . Die Vertreter des Bundes warfen den 
Vertretern der „Gefolgschaft der tschechoslowakischen Kriegsgeschädigten" indi-
rekt vor, durch den „Glauben an den Staat", also ihren tschechischen Patr iot ismus 
verblendet zu sein. Aus Anlass der Vereinigung der deutschen Kriegsgeschädigten-
organisat ionen hieß es schon 1921: 

Leider Gottes geht die tschechische Organisation der Kriegsgeschädigten nicht mit jener 
Schärfe vor, die notwendig ist, um gegen jene Elemente anzukommen, die sich gegen die Ein-
führung einer modernen, den Bedürfnissen der Kriegsgeschädigten entsprechenden Kriegs-
geschädigtenfürsorge wehren. Das treibende Element sind wir und wollen es auch bleiben, weil 
wir unabhängig von Sonderinteressen nur das große Ziel, den Kriegsgeschädigten ein men-
schenwürdiges Dasein zu erkämpfen und zu verhindern, daß spätere Generationen wieder den 
Leidensweg von Kriegsgeschädigten gehen müssen, im Auge haben. 

Besonders der oben erwähnte Vorsi tzende der „Gefolgschaft der tschechoslowa-
kischen Kriegsgeschädigten" K y p r w u r d e der „Schönfärberei" beschuldigt. Er stelle 

Ebenda 1. 
Der Kriegsverletzte 3 (1921) 10, 2. 
Der Kriegsverletzte 4 (1922) 7, 3. 
Der Kriegsverletzte 11 (1929) 2, 1. 
Der Kriegsverletzte 4 (1922) 11,1. 
Der Kriegsverletzte 3 (1921) 2, 1. 
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sich auch gegen die Interessen der Kriegsgeschädigten schützend vor den Staat.85 

Hämisch hieß es in diesem Zusammenhang 1927: „Es muß furchtbar sein, so vom 
Staate enttäuscht zu werden, wie es bei den tschechischen Kriegsbeschädigten der 
Fall ist."86 

Zwischen Pazifismus, Annäherung und Gleichschaltung 

In den 1930er Jahren dominierten zwei Themen das Verhältnis der deutschen und 
der tschechischen Bevölkerung in der Ersten Republik: die Arbeitslosigkeit und die 
Machtergreifung Hitlers im benachbarten Deutschland. In den „sudetendeutschen" 
Gebieten waren die Folgen der Weltwirtschaftskrise weitaus gravierender als im 
Kernland. Wegen der hohen Arbeitslosigkeit lebten viele Familien in bitterer Not. 
Die soziale Misere radikalisierte und einte die deutsche Minderheit unter dem 
Banner der Sudetendeutschen Heimatfront. Der Bund der Kriegsverletzten orien-
tierte sich jedoch, obgleich offiziell politisch neutral, vorrangig an sozialdemokrati-
schen Positionen und schwenkte erst sehr spät auf diese nationalchauvinistische 
Linie um. So kam es zu einer Annäherung der deutschen Kriegsgeschädigtenver-
einigung an die tschechoslowakischen staatlichen Institutionen. Sie ist auch im 
Kontext der politischen Zusammenarbeit der „aktivistischen" deutschen mit den 
tschechischen Parteien nach dem großen Wahlsieg der Sudetendeutschen Partei im 
Jahre 1935 zu verstehen. Es ging darum, diejenigen deutschen Parteien und Organi-
sationen zu stärken, die dem tschechoslowakischen Staat angesichts der national-
sozialistischen Machtübernahme in Deutschland mit einer positiven Grundhaltung 
begegneten.87 Die Agitation des Bundes war nun weniger aggressiv. Dies kann auf 
die außenpolitische Gefährdung des Staates und darauf zurückgeführt werden, dass 
der Bund innerhalb des deutschen Lagers nunmehr politisch in der Defensive war. 
Arbeitslosigkeit und das durch sie hervorgerufene Elend wurden nicht zum Aus-
gangspunkt für Frontalangriffe gegen die tschechoslowakischen Institutionen ge-
nutzt. Obgleich die vormals geschilderten Konfliktmuster weiterhin wirksam blie-
ben, konzentrierte sich der Bund fortan auf Themen, die deutsche und tschechische 
Kriegsgeschädigte einten, wie zum Beispiel das Interesse am Erhalt des Friedens. Die 
Erinnerung an das Grauen des Ersten Weltkriegs hatte bei den Kriegsgeschädigten 
jenseits der nationalen Deutungsmuster eine tiefe Abscheu gegen den Krieg bewirkt. 
Die Warnungen vor einem neuen Krieg stellten nun die zentrale Botschaft der ge-
schädigten Veteranen dar. Auf diese Weise wurde die soziale Botschaft universali-
siert: 

Über vier Jahre dauerte der Weltkrieg. Millionen von Toten hat er gefordert. Millionen Men-
schen hat er für ihr Leben gezeichnet. Wir leiden an seinen Folgen und Generationen nach uns 
werden noch an diesen zu leiden haben. [...] Ein Heer von Arbeitslosen, Weltkrise, Not, 
Elend, Verzweiflung und neue politische Konfliktstoffe folgten dem heißersehnten Kriegs-
ende. Wenn jemand noch behauptet, der Weltkrieg war ein Segen für die Menschheit, dann ist 
derselbe entweder ein Narr oder ein Kriegsgewinnler. Wir Kriegsgeschädigten und mit uns 

Der Kriegsverletzte 7 (1924) 6, 1. - Der Kriegsverletzte 9 (1927) 12, 9. 
Ebenda. 
Vgl. Zuckert: Zwischen Nationsidee und staatlicher Realität 257 f. (vgl. Anm. 34). 
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sicher alle ehemaligen Kriegsteilnehme r denken über den Krieg anders . Unse r Schlachtruf , 
geschöpft aus den unendlic h traurigen Erfahrunge n des Weltkrieges, ist: Nie wieder Krieg! 

Da s Leid war •weiterhi n die zentral e Botschaft . Aber hier stellten sich die Vertrete r 
des Bunde s als am Krieg un d nich t an der Abtrennun g der „sudetendeutschen " 
Gebiet e von einem deutsche n Großreic h Leidend e dar. Da s Kriegsend e erschein t 
dahe r nu n nich t meh r als Zeitpunk t der Gründun g des fremde n tschechoslowaki -
schen Staates , sonder n als heiß ersehnte s End e der Kampfhandlungen . Di e national e 
Frag e tra t so teilweise hinte r eine r übernationale n pazifistische n Botschaf t zurück . 
De r anklagend e Ton richtet e sich nu n gegen die nationalsozialistische n „Narren " 
un d all jene deutsche n Veteranen , dere n Schlachtru f längst nich t meh r pazifistisch 
war. Da s alte Deutungsmuste r konnt e im Kontex t sozialer Kämpf e aber leich t 
wiederbeleb t werden , als „Kriegsgewinnler " konnte n nich t nu r skrupellose Kapita -
listen, sonder n auch die „Tschechoslowaken " bezeichne t werden . Di e Grund -
haltung , die hinte r dem Zita t steht , macht e es leicht , erneu t den Staat für das eigene 
Elen d verantwortlic h zu machen . 

Ein zweiter wichtiger Punk t der Annäherungspoliti k war die international e Zu -
sammenarbeit . Bis End e der 1930er Jahr e schickte n Vertrete r des Bunde s un d der 
„Gefolgschaf t tschechoslowakische r Kriegsgeschädigter " gemeinsam e Abordnun -
gen zu den zentralstaatliche n Institutione n wie auch zu der internationale n Kriegs-
geschädigtenorganisatio n Ciamac . So gehörte n zum Beispiel Vertrete r beider Ver-
einigunge n eine r gemeinsame n Delegatio n an, die 1936 Präsiden t Beneš aufsuchte . 
Di e Atmosphär e bei dem Empfang , in dessen Vordergrun d die Frag e stand , wie 
die Kriegsgefahr abgewende t werden könne , schildert e „De r Kriegsverletzte " als 
sehr freundschaftlich . Beneš antwortet e den deutsche n Vertreter n in ihre r Mutter -
sprache . E r zeigte sich optimistisch , dass der Friede n andauer n un d ma n eine Lösun g 
der Problem e der Kriegsgeschädigte n finden werde. 89 Eine n Höhepunk t gegenseiti-
ger Freundschaftsbekundunge n stellten die Verlautbarunge n anlässlich des 20-jäh -
rigen Bestehen s des Bunde s 1937 dar. De r Sozialministe r Jaromí r Neča s lobte in 
seinem Festtagsbeitrag : 

Es ist als erfreulich e Erscheinun g hervorzuheben , daß der „Bun d der Kriegsverletzten " in sei-
ner Tätigkeit der Interessenvertretun g der Kriegsverletzten der loyalen Zusammenarbei t mit 
der Staatsverwaltun g nich t ausgewichen ist. 

Neča s setzte also den Bun d positiv von den „sudetendeutschen " Organisatione n 
ab. In markante m Gegensat z zu den Äußerunge n der deutsche n Kriegsgeschädigte n 
der frühe n 1920er Jahr e stand eine weitere Bekundun g des Sozialministers : „Auf 
dem Gebiet e der Kriegsgeschädigtenfürsorg e ha t es eine Nationalitätenfrag e über -
haup t nich t gegeben. Vor den Ämter n der staatliche n sozialen Fürsorg e stan d imme r 
nu r der Kriegsverletzte." 91 Nečas ' Äußerun g wurde in der Zeitschrif t „De r Kriegs-
verletzte " abgedruck t un d blieb an dieser Stelle unwidersprochen . 

Der Kriegsverletzte 10 (1934) 7, 1. 
Der Kriegsverletzte 18 (1936) 3, 1 f. 
Der Kriegsverletzte 19 (1937) 7, 10. 
Ebenda. 
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Ähnlich versöhnlich war auch der Nachruf auf den „Präsident-Befreier" Masaryk, 
der aus Anlass seines Todes auf der Titelseite abgebildet wurde. Dort hieß es: „Die 
Sudetendeutschen betrauern in dem Verblichenen einen Mann, der für die Lage des 
sudetendeutschen Volkes volles Verständnis hatte."92 Die tradierte staatspaternalis-
tische Orientierung der deutschen Kriegsgeschädigten erhielt so eine neue Kom-
ponente: Während die Landesämter auch weiterhin Zielscheibe der Kritik blieben, 
bezogen sich die deutschen Kriegsgeschädigten nun positiv auf die Präsidenten als 
versorgende und einende Landesväter. Diese waren nicht mehr Adressaten von 
Forderungen, sondern erschienen als über die Verteilungskonflikte erhabene In-
stanzen. Auch die Sozialminister stellte der Bund als Freunde und Unterstützer der 
Kriegsgeschädigten dar93 

Erst im April 1938 schwenkte der Bund auf die Agitation der Sudetendeutschen 
Partei um, indem er zustimmend die Parlamentsrede eines Abgeordneten dieser 
Partei zur Kriegsgeschädigtenpolitik abdruckte. Darin wurde vorgerechnet, dass die 
österreichischen Kriegsgeschädigten viel höhere Bezüge erhielten, und es wurde vor-
ausgesagt, diese würden durch den Anschluss Österreichs an das Reich noch weiter 
steigen. Der Redner brachte ferner die neue Forderung vor, die deutschen Kriegs-
geschädigten mussten von „deutschen Ärzten" untersucht und in „deutschen Klini-
ken" behandelt werden. Auch die Mitgliedschaft deutscher Invaliden in der tsche-
choslowakischen Kriegsgeschädigtenorganisation wurde nun verurteilt: „Denn allein 
die Aufforderung, daß ein deutscher Kriegsgeschädigter einer tschechischen Organi-
sation beitreten soll, ist eine beleidigende Zumutung."94 

Hier wurde der alte deutsch-tschechische Antagonismus in einer deutlich radika-
lisierten Ausschließlichkeit propagiert. Es ging nicht mehr um eine gemeinsame 
Sprache der Behörden und ihrer Klienten, sondern man redete einem nationalen 
Essentialismus das Wort, wonach ein tschechischer Arzt auch dann keinen Deut-
schen behandeln dürfte, wenn er deutsch sprach, und ein Deutscher grundsätzlich 
nicht Mitglied einer tschechischen Vereinigung sein sollte. In der folgenden Num-
mer des „Kriegsgeschädigten" wurde in diesem neuen völkischen Duktus aus-
geführt, der Bund habe von Anbeginn seiner Tätigkeit die „wahre Volksgemein-
schaft aufrechterhalten". 5 In diesem Zusammenhang bekannte sich der damalige 
Vorsitzende des Bundes Ferdinand Pfeifer zum Alleinvertretungsanspruch der 
Sudetendeutschen Partei für die Deutschen in der Republik, •wobei er in einer merk-
würdigen Doppelung der Begriffe „deutsch" und „sudetendeutsch" ausführte: „Das 
ist eine Stärke unseres Bundes und ich möchte sagen unsere Stärke überhaupt, dass 
wir immer nur sudetendeutsche Kriegsbeschädigte waren und nichts anderes als 
deutsche Kriegsgeschädigte."96 So verengten sich eine Vielzahl von Optionen in der 
Republik zu einer einzigen Daseinsform der „Sudetendeutschen" und damit auch 
der sudetendeutschen Kriegsgeschädigten: Deutschsein. 

Der Kriegsverletzte 19 (1937) 10, 1. 
Der Kriegsverletzte 7 (1925) 4, 1. - Der Kriegsverletzte 18 (1931) 11, 1. 
Der Kriegsverletzte 20 (1938) 4, 1 f. 
Der Kriegsverletzte 20 (1938) 5, 1. 
Ebenda. 
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Nach der ideologischen vollzog der Bund im Sommer 1938 auch die organisa-
torische Gleichschaltung: Deutschen Kriegsgeschädigten, die in der (tschechoslo-
wakischen) „Gefolgschaft der Kriegsgeschädigten" organisiert waren, wurde ein 
Ultimatum gestellt: Falls es sich um „erwünschte" Leute handelte, sollten sie von 
den Ortsgruppenfunktionären gezielt aufgesucht und überzeugt werden, bis zum 
30.Juni aus der Gefolgschaft aus- und in den Bund einzutreten; eine Doppelmit-
gliedschaft werde fortan nicht mehr möglich sein. Angeblich hätte die Gefolgschaft 
eine „gefürchtete Agitation gegen unsere Organisation"97 entfaltet. Worin diese 
jedoch bestand, verschwieg das zitierte Schreiben. Tatsächlich handelte es sich um 
die Durchsetzung einer neuen Politik, die im Kontext der politischen Radika-
lisierung gesehen werden muss und in dieser Form im März 1938 auch von der 
Sudetendeutschen Partei betrieben worden war.98 In der Begründung des Ultima-
tums wurde eine Sichtweise formuliert, die Interessenpolitik ausschließlich national 
fasste: 

Seit Gründung des tschechoslowakischen Staates stand unsere Organisation immer auf dem 
Standpunkte, dass die Interessen der deutschen Kriegsbeschädigten nur in einer einheitlichen, 
parteipolitischen Organisation zweckmäßig vertreten werden können und sie hat deshalb ihre 
Tätigkeit nur in den Kreisen der deutschen Kriegsgeschädigten entfalten [sie]. 

Dieses Gründungsmotiv stand nicht in den Statuten des Bundes, schwang aber 
in seiner Agitation stets mit. Indessen war es anfänglich in eine pazifistische und 
zugleich proletarisch-kämpferische Grundhaltung eingebettet. Hinweise auf eine 
Zugehörigkeit zum rechten Lager würde man für diese Zeit vergebens suchen. 
Letztlich passte es sich aber in die Mechanismen der Formierung einer deutschen 
Front in Opposition zum tschechoslowakischen Staat ein. Das, was dabei das 
„Deutschsein" in diesem Staat ausmachte, artikulierte sich in Begriffen, die den 
erklärten Pazifismus übertönten. Die Vertreter des Bundes waren keine Vorkämpfer 
dieser Entwicklung, doch sie schlössen sich der immer mächtigeren Agitation der 
Sudetendeutschen Partei in einem Moment an, da der Druck wuchs, der von dieser 
ausging, und die Schikanen zunahmen, während der Einfluss „Prags" sank. 

Variationen des deutschen Leidens an den Folgen des Krieges 

Der im Krieg Versehrte Körper symbolisierte für die deutschen Kriegsgeschädigten 
in der Tschechoslowakei die allgemeine deutsche Niederlage in ihrer spezifischen 
Form. Die periphere Situation einer Minderheit gab dieser Wahrnehmung ihre Kon-
turen. Es konnte gezeigt werden, dass Form und Duktus der Forderungen deut-
scher Kriegsgeschädigter mit der Sozialpolitik des tschechoslowakischen Staates 
korrespondierten und je nach politischer Entwicklung schwankten. Als ein gleich 
bleibendes Element erscheint jedoch die Beschreibung des eigenen Leids in einer 

Ebenda. 
Zimmermann: Die Sudetendeutschen 58 (vgl. Anm. 5). 
NA, MV, Karton 4570, Sign. 2/88/8, Nr. 62.964 (Abschrift). Begrenzter Aufnahmetermin 
für deutsche Kriegsbeschädigte, die bisher in der „Družina" organisiert waren. Frist 30. Juli 
1938. 
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überaus depressiven Grundstimmung. Von dieser Beobachtung ausgehend, soll 
abschließend die Frage erörtert werden, inwiefern die Haltung der „sudetendeut-
schen" Kriegsgeschädigten einer spezifisch deutschen Kriegswahrnehmung folgte 
und damit im institutionellen Sinne übernational war. Der Vergleich mit der Lage 
und Haltung der deutschen Minderheit in anderen Ländern Ostmitteleuropas wäre 
hier ausgesprochen reizvoll, ebenso der mit Österreich, das wegen der gemeinsamen 
institutionellen Vorgeschichte ein interessanter Referenzfall wäre. Leider stehen aber 
entsprechende Forschungsergebnisse noch aus.100 Aus diesem Grund stützen sich 
die folgenden Ausführungen auf Forschungsergebnisse zur Weimarer Republik. 

Auch in älteren explizit sozialhistorischen Studien über Kriegsgeschädigte in den 
europäischen Ländern wurde bereits die symbolische Dimension des Themas 
erkannt. Ein früher Beitrag ist Deborah Cohens Studie „The War Come Home. 
Disabled Veterans in Britain and Germany" von 1968, der einen Vergleich der 
Kriegsgeschädigtenpolitik in Großbritannien und in der Weimarer Republik unter-
nimmt. Cohen geht von dem „Paradox" aus, dass sich die sozial schlecht gestellten 
britischen Kriegsgeschädigten unter dem Dach der gemäßigten patriotischen British 
Legion zusammenfanden, während die von Seiten des Staates viel besser versorgten 
deutschen Kriegsgeschädigten in den 1930er Jahren überaus unzufrieden und verbit-
tert in den Sog der allgemeinen Radikalisierung insbesondere der Veteranen gerie-
ten.101 Cohen bemüht zur Erklärung des konstatierten Paradoxons einen „zivil-
gesellschaftlichen" Ansatz und rekurriert auf die Bedeutung der Wohlfahrtsorgani-
sationen als zivilgesellschaftliche Instanzen. In Großbritannien sei deren Fürsorge 
von den Kriegsinvaliden als ein Zeichen des Dankes der Gesellschaft für die im Krieg 
erbrachten Opfer und der Anerkennung aufgefasst •worden. „Freiwilligkeit" spielte 
dabei eine große Rolle. Einerseits erschien das Opfer der geschädigten Veteranen 
besonders groß, weil diese freiwillig gekämpft hatten (in Großbritannien gab es vor 
dem Ersten Weltkrieg keine Wehrpflicht). Andererseits war auch die karitative Hilfe 
für die Veteranen ein freiwilliger Dienst an der Gesellschaft. Dagegen hätten sich die 
deutschen Kriegsgeschädigten allein gelassen und stigmatisiert gefühlt.102 Der Inter-
aktion zwischen dem versorgenden Staat und den bedürftigen Kriegsgeschädigten 
habe eine dritte Instanz gefehlt, die das Thema im Medium der Zivilgesellschaft hätte 
verorten können. Die Behörden seien bloß technokratischer Natur gewesen und hät-
ten den Kriegsgeschädigten nicht das Gefühl der Anerkennung ihres Leidens gege-
ben. Übrig blieb Verbitterung. Die geschädigten Veteranen hätten in den jeweiligen 
Gesellschaften den Krieg an sich symbolisiert, der Umgang mit ihnen auch die ge-
sellschaftlichen Folgen des Krieges reflektiert. Dem entspricht, dass die britischen 

Julia Eichenberg (Tübingen, Dublin) arbeitet an einer Studie über Weltkriegsveteranen in 
Polen, die auch interessante Ergebnisse über die dortigen deutschen Kriegsgeschädigten 
erbringen könnte. An der Wiener Universität arbeiten Harald Wendelin und Verena Paw-
lowsky an einem Projekt über Kriegsgeschädigte in Österreich. 
Cohen, Deborah: The War Come Home. Disabled Veterans in Britain and Germany, 1914-
1939. Berkeley, Los Angeles, London 1968, 88-97. 
Dasselbe gilt auch für Österreich, vgl. Healy, Maureen: Civilizing the Soldier in Postwar 
Austria. In: Wingfield, Nancy M./Bucur, Maria (Hgg.): Gender & War in Twentieth Cen-
tury Eastern Europe. Bloomington, Indianapolis 2006, 47-69, hier 50-54. 
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Kriegsgeschädigten als „Helden" galten, die deutschen dagegen als Objekte der 
Sozialfürsorge.103 

Wie Cohen betont auch Michael Geyer in einem grundlegenden Aufsatz von 
1983, dass die deutschen Kriegsgeschädigten schon früh in unterschiedliche politi-
sche Lager gespalten gewesen seien, sich zunehmend radikalisiert hätten und zu gro-
ßen Teilen ins Fahrwasser völkischer und antidemokratischer Gruppierungen ge-
raten seien.104 Auch er konstatiert ein Scheitern der intentionalistischen sozialthera-
peutischen Politik: „Eine positive Identifikation von Sozialstaat und Behinderten 
wurde unterbunden." Das Fordern sei das Merkmal der „politischen Identität" der 
deutschen Kriegsgeschädigten gewesen.105 

Wenn man diese Ergebnisse auf das Problem der deutschen Kriegsversehrten in der 
Tschechoslowakei überträgt, so verweist dies auf die unterschiedliche symbolische 
Verortung der deutschen und der tschechischen bzw. tschechoslowakischen Kriegs-
geschädigten innerhalb des tschechoslowakischen Staates. Die These, dass die Aner-
kennung der Kriegsopfer durch die Bevölkerung in Großbritannien trotz des sozia-
len Elends zu einer Befriedung der Versehrten Veteranen geführt habe, kann parallel 
zur Geschichte der tschechischen Kriegsgeschädigten gelesen werden.106 Sie unter-
schieden sich durch ihre patriotische Haltung maßgeblich von den deutschen Kriegs-
opfern in der Tschechoslowakei. Die Agitation der letzteren erinnert dagegen sehr 
stark an Cohens Befund zur Weimarer Republik. Bitterkeit bestimmte die Äußerun-
gen dort ebenso wie die deutscher Kriegsgeschädigter in der Tschechoslowakei. Es 
liegt nahe, dahinter ähnliche Deutungsmuster von Seiten der (deutschen und „sude-
tendeutschen") Opferverbände zu vermuten. Wie das Beispiel der Weimarer Repu-
blik zeigt, konnte eine Befriedung nicht allein verwaltungstechnischer Natur sein. 
Das Maß der Einpassung in vorherrschende Muster von Gemeinschaftlichkeit war 
auch nicht von der Höhe der finanziellen Leistungen abhängig. Folgt man Cohens 
These, dass die Instanzen zwischen dem Staat und den Kriegsgeschädigten maßgeb-
lich für eine an der Gemeinschaft ausgerichtete produktive Haltung der letzteren 
•war, wirft dies ein neues Licht auf die Konflikte zwischen den örtlichen Behör-
den und den deutschen Kriegsgeschädigten in der Tschechoslowakei. Während das 
Landesamt in Prag in der Wahrnehmung der tschechischen Kriegsgeschädigten 
durchaus als eine „zivilgesellschaftliche" Instanz erscheinen konnte, war es aus Sicht 
der deutschen Kriegsgeschädigten ein Hort verständnisloser Bürokratie. Dies hing 
ganz offenbar mit den national codierten Deutungen des Krieges zusammen. Vieles 
spricht dafür, dass kaum eine allgemeingültige Maßnahme des tschechoslowakischen 

Cohen: The War Come Home, 2 f., 9, 11, 17-19, 288-292 (vgl. Anm. 101). 
Bislang ging die Forschung davon aus, dass die Kriegsgeschädigten dem Muster anderer 
Veteranen folgten. Diese These wird zur Zeit differenziert, vgl. Weiß, Christian: Opfer für 
den Frieden. Die pazifistische Kriegsdeutung des Reichsbundes der Kriegsbeschädigten, 
Kriegsteilnehmer und Kriegerhinterbliebenen. In: Stegmann, Natali (Hg.): Die Weltkriege 
als symbolische Bezugspunkte: Polen, die Tschechoslowakei und Deutschland nach dem 
Ersten und Zweiten Weltkrieg. Im Druck. 
Geyer: Ein Vorbote des Wohlfahrtsstaates 256 (vgl. Anm. 40). 
Der slowakische Fall liegt noch etwas anders, wird aber hier aus pragmatischen Gründen 
nicht behandelt. 
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Staates für seine kriegsgeschädigten Bürger zu einer Befriedung der deutschen 
Kriegsgeschädigten hätte führen können. 

Die Tatsache, dass die Kriegsgeschädigten in der Weimarer Republik der Radika-
lisierung der Veteranenverbände im Sinne des Nationalsozialismus folgten, fordert 
auch zu einem zweiten Blick auf das Verhältnis der deutschen Kriegsopfer zum 
tschechoslowakischen Staat auf.107 Es lässt sich vermuten, dass die deutschen Kriegs-
geschädigten in der Tschechoslowakei einer deutschen Variante folgten, die zumin-
dest partiell unabhängig von der Politik dieses Staates war. Während für die Tsche-
chen die alten Institutionen zu Instanzen der neuen Gemeinschaftlichkeit werden 
konnten, symbolisierten sie für die Deutschen die tschechoslowakische Macht. 
Diese forderten zwar soziale Versorgung, eine Milderung ihres Leidens an den Fol-
gen des Krieges und eine Anerkennung desselben, konnten sie aber von den staat-
lichen Behörden nicht erwarten. Denn es waren ja nicht die „Tschechoslowaken", 
die sie in einen „sinnlosen" Krieg geschickt hatten. Für die deutsche Kriegsnieder-
lage konnte es im tschechoslowakischen Staat noch weniger eine angemessene 
soziale und symbolische Kompensation geben als im deutschen. 

Es gibt bislang nur einige Hinweise darauf, dass die Kriegsveteranen in den 1930er Jahren 
bei der Konstruktion des Geschichtsbildes der Deutschen in der Tschechoslowakei eine 
wichtige Rolle spielten. Eine systematische Erforschung dieses Zusammenhangs steht 
noch aus. Vgl. Zuckert: Memory of War 119 (vgl. Anm. 31). 



Julia Schmid 

„ D E U T S C H B Ö H M E N " A L S K O N S T R U K T D E U T S C H E R 
N A T I O N A L I S T E N I N Ö S T E R R E I C H 

U N D D E M D E U T S C H E N R E I C H * 

„Es gibt ein Deutschböhmen und dieses Deutschböhmen ist unser Land", rief 
Raphael Pacher, Obmann des Bundes der Deutschen in Böhmen, 1913 den Teil-
nehmern der Jahreshauptversammlung des Vereins zu. Die hier vorgenommene 
Nationalisierung und Ethnisierung eines geografischen Gebiets war zu Beginn des 
20. Jahrhunderts keineswegs allgemein verbreitet und auch im vorliegenden Fall 
handelte es sich um ein noch junges Konstrukt. Die folgenden Ausführungen sollen 
veranschaulichen, auf welche Art und in welchen gesellschaftlichen Bereichen 
deutschnationale Aktivisten in Österreich und dem Deutschen Reich um 1900 die 
Etablierung dieser imaginierten Region vorantrieben. 

Wie überall in Mittel- und Osteuropa stellten die Nationalbewegungen des 19. Jahr-
hunderts auch für die supranationale Habsburgermonarchie eine große Heraus-
forderung dar. Eine Reaktion darauf war der österreichisch-ungarische Ausgleich 
von 1867, der die beiden Reichshälften Österreich/Zisleithanien und Ungarn/Trans-
leithanien2 als gleichberechtigte Staatengebilde festlegte, die nur durch die Person 
des Herrschers und einige gemeinsame Angelegenheiten - Finanzen, Äußeres und 
Heer - institutionell verbunden waren. Der Artikel 19 des „Staatsgrundgesetzes" für 
den zisleithanischen Teil legte außerdem die Gleichberechtigung aller „Volksstämme" 
- so die offizielle Bezeichnung - und ihrer Sprachen fest.3 

Diese Bestimmungen bildeten den rechtlichen Rahmen, in dem sich die Natio-
nalitätenkonflikte während der folgenden Jahrzehnte abspielten. Gerade die tsche-
chische Nation, die in ihrer gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Ent-
wicklung weit fortgeschritten war, drängte darauf, die ihr verfassungsrechtlich zuge-
sicherte Gleichberechtigung im gesamten öffentlichen Leben zu verwirklichen. In 

* Diese Studie entstand im Rahmen des Tübinger Sonderforschungsbereichs 437 „Kriegs-
erfahrungen. Krieg und Gesellschaft in der Neuzeit". Sie geht auf einen Vortrag bei Rudolf 
Jaworski in Kiel zurück. Ich danke ihm und seinem Forschungskolloquium zur Osteuropa-
forschung. 
Die 19. Hauptversammlung des Bundes der Deutschen in Böhmen in Töplitz-Schönau 
(sie!). In: Deutschböhmen. Mitteilungen des Bundes der Deutschen in Böhmen 19 (16.7. 
1913) Nr. 14, 159-163. - Zu Raphael Pacher siehe Bachmann, Harald: Raphael Pacher und 
die deutschradikale Bewegung in den Sudetenländern. In: Bohemia 5 (1964) 447-458. 
Zum synonymen Gebrauch der Begriffe „Österreich" und „Zisleithanien" seit dem öster-
reichisch-ungarischen Ausgleich siehe Kann, Robert: Geschichte des Habsburgerreichs 
1526 bis 1918. 3. Aufl. Wien u. a. 1993, 306 f. - Zöllner, Erich: Geschichte Österreichs. Von 
den Anfängen bis zur Gegenwart. 6. Aufl. München 1979, 412 f. 
Zitiert nach Kleindel, Walter: Österreich. Daten zur Geschichte und Kultur. Wien 1978, 
268. 
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A n l e h n u n g an de n österreichisch-ungarische n Dual i smu s forder te n die tschechi -
sche n poli t ische n Parteie n eine n „Trial ismus " u n d dami t eine n Ausgleich , de r ein 
au tonome s „böhmisches " Verwaltungsgebie t schaffen sollte . Währen d sich de r böh -
misch e Patr io t ismu s in de r erste n Hälft e de s 19. J ah rhunde r t s auf da s Lan d u n d seine 
Bewohne r bezoge n hat te , t ra t seit e twa de r Mi t t e des J ah rhunde r t s ein e Veränderun g 
ein : Z u r Bezugsgröß e w u r d e in z u n e h m e n d e m Maß e die ethnisch-kulturel l definier -
te tschechisch e N a t i o n . 4 Aus de r Kons t ruk t i o n eine r his torische n Kont inu i tä t v o m 
mittelalterliche n böhmische n Königreic h leitet e die tschechisch e Na t iona lbewegun g 
de n rechtmäßige n Ansp ruc h des tschechische n Volkes -  in deutsche r Sprach e als 
„böhmisches " Volk bezeichne t -  auf die böhmische n Lände r ab. 5 D i e deutschspra -
chige n Böhmen , z u m große n Tei l Nachfahre n mittelalterliche r Ostsiedle r au s de n 
deutschsprachige n Altsiedellanden , galten de n tschechische n Nat iona l i s te n als un -
wi l lkommen e Eindringl ing e auf t schechisch-böhmische m Boden. 6 

Di e deutschsprachig e Bevölkerun g Öster re ich s empfan d die z u n e h m e n d e U m -
setzun g de r nat ionale n Gle ichberecht igun g vor allem in de r Sprach - u n d Schul -
poli t ik , abe r auc h du rc h die Erwei te run g de s Wahlrecht s als Angriff auf die deut -
sch e Vorherrschaf t in Öster re ich . Eingeleite t w o r d e n war diese En twick lun g v o m 
„Eiserne n R ing" , eine m konservativ-klerikale n Bündni s u m de n Minis terpräsiden -
te n E d u a r d Taaffe, d e m erstmal s auc h Vertrete r de r slawischen Völker de r H a b s -
burgermonarch i e angehör te n u n d de r die Ära de s deutsche n bürgerl iche n Liberalis -
mu s beendete . Di e Erfahrun g des Verluste s anges tammte r Pos i t ione n innerhal b des 
deutsche n Bürger tum s w u r d e n o c h verstärk t du rc h die Ergebniss e de r erste n reichs -
wei te n Volkszählun g v o m Jah r 1880. Sie löst e eine n Schoc k innerhal b de r deutsch -
sprachige n bürgerl iche n Gemeinschaf t aus , die sich n u n nich t meh r n u r polit isch , 
sonder n auc h demografisc h in die Defensiv e gedräng t sah . Di e im selben Jah r erlas-
sene „Sprachenverordnun g für B ö h m e n u n d M ä h r e n " , die Tschechisc h als zweit e 

Zu den verschiedene n Tendenze n nationale r Entwicklun g in Böhme n siehe Kořalka,  Jiří : 
Tscheche n im Habsburgerreic h un d in Europ a 1815-1914. Sozialgeschichtlich e Zusammen -
häng e der neuzeitliche n Nationsbildun g un d der Nationalitätenfrag e in den böhmische n 
Ländern . Wien 1991, 23-75 . -  Vgl. King, Jeremy : Th e Nationalizatio n of East Centra l 
Europe . Ethnicism , Ethnicity , and Beyond . In : Wingfield, Nanc y M-./Bucur,  Mari a (Hgg.) : 
Staging th e Past . Th e Politic s of Commemoratio n in Habsbur g Centra l Europe . 1848 to th e 
Present . West Lafayett e 2001, 112-152. -  LeCaine Agnew, Hugh : Czechs , Germans , Bohe -
mians ? Image s of Seif and Othe r on Bohemi a to 1848. In : Wingfield, Nanc y M. (Hg.) : 
Creatin g th e Other . Ethni c Conflic t and Nationalis m in Habsbur g Centra l Europe . Ne w 
York, Oxford 2003, 56-77. -  Štaif Jiří: Th e Imag e of th e Othe r in the Nineteent h Century : 
Historica l Scholarshi p in th e Bohemia n Lands . In : Ebenda 81-102. 
Zu r terminologische n Problemati k siehe Kořalka: Tscheche n im Habsburgerreic h 51-75 
(vgl. Anm . 4). 
Františe k Palack ý hatt e dieser Geschichtsdeutun g mit seinem Werk „Dějin y národ u české-
ho v Čechác h a v Moravě " [Geschicht e des tschechische n Volkes in Böhme n un d Mähren ] 
zu Popularitä t verholfen ; siehe hierz u Staif Th e Imag e of th e Othe r (vgl. Anm . 4). -  In der 
Erklärun g nac h der Rückkeh r in seine Heima t knüpft e Tomá š Garrigu e Masary k 1918 an 
diese Deutun g an, inde m er erklärte , dass die Deutsche n „ursprünglic h als Immigrante n 
un d Koloniste n ins Lan d kamen" , worau s er ihre staatsrechtlich e Stellun g im tschechoslo -
wakischen Staa t ableitete . Zitier t nac h Hoensch, Jör g K.: Geschicht e der Tschechoslowakei . 
3. Aufl. Stuttgar t u. a. 1992, 33. 
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Landessprach e festlegte, schie n diese n E ind ruc k n u r zu bestätigen. 7 „Na t iona l e 
Selbsthilfe " war da s Schlagwor t de r als Reak t io n darau f gegründete n nationalisti -
sche n Parteie n u n d zahlreiche n Vereine . E s stan d symbolisc h für die Kluft , die sich 
zwische n de m deutsche n Bürger tu m u n d d e m Staa t aufgeta n hatte . D i e deutschspra -
chige n Öster re iche r definierte n sich von da an nich t meh r als Staatsvolk , sonder n als 
Vertrete r deutsche r nat ionale r Interesse n gegenübe r d e m Staat . 

I n B ö h m e n w u r d e da s ver loren e Vertraue n in de n Staa t als Ga ran t deutsche r 
Recht e an de m zuers t von de n Liberale n eingebrachte n Vorschla g sichtbar , da s Lan d 
entlan g de r so genannte n Sprachgrenz e zu teile n u n d auf diese m Weg deutsch e 
Einflusssphäre n zu sichern . Auc h in deutschnat ionale n Kreise n fand dieses Zie l 
in de n 1890er Jahre n wachsend e Z u s t i m m u n g . Da s „Pf ings tprogramm" , an dessen 
Ausarbei tun g sich alle deutsche n Parteie n mi t Ausnahm e de r Schöneriane r beteilig-
ten , fordert e 1899 für B ö h m e n die „Abgrenzun g de r deutsche n u n d tschechische n 
Landestei le" . 8 Dies e sollte auf de r Eben e de r Gerichtssprenge l beginne n u n d schließ -
lich in zwei nat iona l h o m o g e n e Verwaltungsgebiet e m ü n d e n . Bis hinau f zu de n 
Landesbehörde n sollte es für die jeweiligen Landesteil e zuständig e parallel e deutsch e 
u n d tschechisch e S t ruk ture n geben . Auc h die Abgeordne te n sollte n in nat ional e Ku -
rie n aufgeteil t werden . D i e Vertrete r de s radikale n Deutschnat iona l i smu s u m Geor g 
v on Schönere r u n d Kar l H e r m a n n Wolf lehnte n diese Plän e bis u m die J a h r h u n d e r t -
wend e ab u n d hielte n an de r Unte i lbarkei t u n d a m Zie l de r vollständige n G e r m a -
nisierun g Böhmen s fest. 9 N a c h de r Spaltun g dieses radikale n Flügel s 1902 in die 
Al ldeutsche n Schönerer s u n d die ehe r realpolitisc h or ient ier te n Anhänge r Wolfs, die 
Deutschradikalen , näher te n sich letzter e de n andere n deutschbürger l iche n Parteie n 
an . F ü r die Deutschna t iona le n in B ö h m e n bedeute t e dies, dass sie sich -  abgesehe n 
v on de n Schöner ianer n u n d de n Vertreter n de r Sprachinsel n -  auf da s Zie l de r na t io -
nale n Zweitei lun g Böhmen s festgelegt hat ten . 

Vgl. Judson, Piete r M. : Exclusive Revolutionaries . Libera l Politics , Social Experience , and 
Nationa l Identit y in th e Austrian Empire , 1848-1914. Ann Arbor 1996, 203 f. -  Melanová, 
Miloslava : Zápa s o liberecko u radnic i v roce 1885. Formován í německéh o nacionálníh o 
hnut í v Čechác h [De r Kamp f um das Reichenberge r Rathau s im Jah r 1885. Di e Formierun g 
der deutschnationale n Bewegung in Böhmen] . In : Pešek, Jiří/ 'Ledvinka , Vaclav (Hgg.) : 
Mez i liberalisme n a totalitou . Komunáln í politik a ve středoevropskýc h zemíc h 1848-1948 
[Zwische n Liberalismu s un d Totalitarismus . Kommunalpoliti k in mitteleuropäische n Län -
der n 1848-1948] . Prah a 1997, 171-181 (Document a pragensi a 14). -  Novotný,  Jan : Češt í 
Němc i a habsbursk á monarchi e [Di e böhmische n Deutsche n un d die Habsburgermonar -
chie] . In : Hojda, Zdenek/Prahl,  Roma n (Hgg.) : Český lev rakousk ý ore l v 19. stolet í 
[Böhmische r Löwe un d österreichische r Adler im 19.Jahrhundert] . Prah a 1996, 47-53 . -
Novotný,  Jan : Projek t provinci e „Deutschböhmen " v ambicíc h liberecké radnic e do roku 
1914 [Da s Projek t eine r Provin z „Deutschböhmen " in den Ambitione n des Reichenberge r 
Rathause s bis zum Jah r 1914]. In : Pešek/Ledvinka  (Hgg.) : Mez i liberalisme n a totalito u 
183-190. 
Program m abgedruck t in Berchtold, Klaus (Hg.) : Österreichisch e Parteiprogramm e 1868-
1966. Münche n 1967, 210-225 , hier 215. -  Auch der Alldeutsch e Verband veröffentlicht e 
dieses für seine Leser als Sonderbeilag e zu seinen Alldeutsche n Blätter n 9 (4.6.1899) Nr . 23. 
Wahlaufru f der Deutsche n Volksparte i in Böhmen , Beilage zur Deutsche n Volkszeitun g 
(Reichenberg/Liberec ) 13 (14.3.1897) Nr . 73. -  Molisch, Paul : Geschicht e der deutschna -
tionale n Bewegung in Oesterreic h von ihre n Anfängen bis zum Zerfal l der Monarchie . Jen a 
1926, 177. 
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Nicht zuletzt die Sprachenverordnungen, die Ministerpräsident Badeni 1897 ein-
zuführen versuchte und die als deutsch-tschechischer Ausgleich gedacht waren, ver-
festigten die Überzeugung, dass das vom Untergang bedrohte Deutschtum nur 
durch die Abgrenzung von Deutschen und Tschechen zu retten sei. Dieses politische 
Ziel fand unter dem Kampfbegriff der nationalen Selbsthilfe sein praktisches Pro-
gramm und wurde von den so genannten nationalen Schutzvereinen an der deutsch-
nationalen Basis umgesetzt, deren Motto der viel zitierte Ausspruch Friedrich 
Ludwig Jahns: „Den Deutschen kann nur durch Deutsche geholfen werden!" war.10 

Mit den deutschnationalen Vereinen und Parteien kooperierten die gleichgesinnten 
nationalistischen Vereine im Deutschen Reich, die sich unter anderem die Unter-
stützung der Deutschen außerhalb des Deutschen Reichs auf die Fahnen geschrieben 
hatten. Hier sind vor allem der Alldeutsche Verband und der Allgemeine Deutsche 
Schulverein (seit 1908: Verein für das Deutschtum im Auslande) zu nennen. 

Der deutschnationalen Forderung nach nationaler Zweiteilung stand auf tsche-
chischnationaler Seite die nach einem das ganze Kronland umfassenden tschechisch 
dominierten Böhmen gegenüber, das seine Verfechter durch altes böhmisches Staats-
recht legitimiert sahen. Um diesen Anspruch zu untermauern und der deutschen 
Forderung nach Zweiteilung die Grundlage zu entziehen, versuchten sie nachzu-
weisen, dass es kein geschlossenes deutsches Sprachgebiet gebe. Diese Politik war an 
aktive Maßnahmen der tschechischen Schutzvereine (Národní jednoty) gekoppelt, 
die sich die Ansiedlung und den Schutz tschechischsprachiger Minderheiten in den 
nahezu rein deutschsprachigen Randbezirken Böhmens zur Aufgabe gemacht hat-
ten.11 

Auf Seiten der Deutschnationalen brachten die Abkehr vom Programm einer 
deutschen Dominanz in ganz Böhmen und der Rückzug auf die Forderung nach 
einem abgetrennten deutschen Verwaltungsgebiet auch semantische Veränderungen 
mit sich: War der Begriff „Deutschböhme"/„deutschböhmisch" zunächst nur für 
Personen benutzt worden, entwickelte er sich nun auch zu einer geografischen Be-
zeichnung: Mit der deutschsprachigen Bevölkerung wurde das von ihnen bewohnte 
Land, „Deutschböhmen", in Verbindung gebracht. Zwischen diesem und dem an-
deren - tschechischen - Böhmen verlief die so genannte Sprachgrenze, deren Siche-

Im Jahr 1815 soll Jahn auf der Wartburg den folgenden Satz in das dortige Gästebuch 
geschrieben haben: „Den Deutschen kann nur durch Deutsche geholfen werden; welsche 
und wendische Helfer bringen uns immer tiefer ins Verderben. Neuerdings ist die ganze 
Welt zusammengetrommelt worden, vom Ural und Kaukasus bis zu Herkules Säulen, um 
die Franzosen zu zwingen. Nun hat Gott den Deutschen den Sieg gegeben; aber alle 
Mitgeher und Mitesser wollen Deutschland bevormunden. Deutschland braucht einen 
Krieg auf eigne Faust, um sich in seinem Vermögen zu fühlen; es braucht eine Fehde mit 
dem Franzosentum, um sich in ganzer Fülle seiner Volkstümlichkeit zu entfalten. Diese 
Zeit wird nicht ausbleiben, denn ehe nicht ein Land die Wehen kriegt, kann kein Volk gebo-
ren werden. Deutschland über Welschland! Deutschland ohne Wendischland!" Zitiert nach 
Schultheiß, Friedrich Guntram: Friedrich Ludwig Jahn. Sein Leben und seine Bedeutung. 
Berlin 1894, 97. 
Vgl. Cornwall, Marc: The Struggle on the Czech-German Language Border, 1880-1940. In: 
The English Historical Review 109 (1994) 914-951. 
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rung sich die nationalistischen Aktivisten in ihrem „Kampf ums Deutschtum" 
besonders verpflichtet fühlten.12 

Die Realität entsprach dieser idealisierten Vorstellung vom „Kampf an der 
Sprachgrenze" und dem „wackeren Sprachgrenzler", der für den Kampf, welchen er 
für sich und stellvertretend für sein ganzes Volk kämpfte, nicht nur Hab und Gut, 
sondern auch sein Leben aufs Spiel setzte, nur in geringem Maß.13 Tatsächlich 
handelte es sich um sprachliche und ethnische Grenz- und Mischgebiete, in denen 
die Nationalisten, die angetreten waren, das Deutschtum an der „Sprachgrenze" zu 
sichern, sich mit einer Bevölkerung konfrontiert sahen, für die nationale Zuge-
hörigkeit keine Relevanz besaß. Keineswegs war die „Sprachgrenze" eine Frontlinie, 
an der sich feindlich gesonnene Nationen gegenüberstanden, das galt höchstens für 
- oft zugewanderte - bürgerliche Nationalisten. Die Wahrnehmung des Lebens an 
der „Sprachgrenze" als eines ,,nationale[n] Kleinkrieg[s], der ununterbrochen von 
Ort zu Ort ausgefochten wird", wie es Johannes Zemmrich in seiner Schrift 
„Sprachgrenze und Deutschtum in Böhmen" beschrieb,14 stellte eine Projektion der 
Ängste eines in seiner Rolle als gesellschaftlicher und nationaler Elite verunsicherten 
Teils des Bürgertums dar Das Konzept der „Sprachgrenze" trug dazu bei, die 
Vorstellung zweier klar voneinander getrennter nationaler Gebiete - eines Deutsch-
und eines Tschechischböhmen - zu verbreiten und zu festigen. Ein homogenes, 
nationalbewusstes und geografisch klar abgegrenztes „Deutschböhmen" war aller-
dings weniger Realität als vielmehr deutschnationale Wirklichkeitsvorstellung und 
angestrebtes Ziel. An der Sichtbarmachung dieses „Deutschböhmen" und der 
„Sprachgrenze", die dieses vom tschechischen Böhmen trenne, arbeiteten Deutsch-
nationale in Österreich und im Deutschen Reich etwa seit der Jahrhundertwende in 
vielfältiger Weise. 

Für die Legitimierung deutscher territorialer, politischer, sozialer und kultureller 
Hoheitsansprüche, wie sie in deutschnationalen Kreisen seit dem ausgehenden 
19. Jahrhundert verstärkt vertreten wurden, spielte die historische Argumentation 
eine entscheidende Rolle. Sie artikulierte sich unter anderem in einer Geschichte der 
„Besiedelung des deutschen Volksbodens" in Ostmitteleuropa, die den historischen 
Bogen von der Völkerwanderungszeit über die mittelalterliche Ostsiedlung bis hin 
zur planmäßigen deutschen Besiedlung ehemals polnischer Gebiete des Deutschen 
Reiches seit 1886 spannte und die sich vor allem auf die in der eigenen Gegenwart 

Aufruf an die reichsdeutsche Presse und Lehrerschaft, den Begriff „Deutschböhmen" 
„durch folgerichtige und möglichst häufige Anwendung in die Köpfe ihrer Leser oder ihrer 
Schüler hineinzuhämmern". In: Das Deutschtum im Auslande 11 (März 1912) 553. (Die 
Vereinszeitschrift des Allgemeinen Deutschen Schulvereins/Vereins für das Deutschtum im 
Auslande hatte verschiedene Formen und Untertitel. Sie wird hier mit ihrem Haupttitel 
zitiert). 
Vgl. Judson, Pieter M.: Frontiers, Islands, Forests, Stones: Mapping Geography of a 
German Identity in the Habsburg Monarchy, 1848-1900. In: Yaeger, Patricia (Hg.): The 
Geography of Identity. Ann Arbor 1996, 382-406, hier 394-398. - Ders.: Guardians of the 
Nation. Activists on the Language Frontiers of Imperial Austria. Cambridge, London 2006, 
42-48. 
Zemmrich, Johannes: Sprachgrenze und Deutschtum in Böhmen. Braunschweig 1902, 1. 
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national umstrittenen, gemischtsprachigen Gebiete konzentrierte.15 Die Stunde Null 
dieser Gebiete wurde auf den Zeitpunkt datiert, an dem sich dort germanische 
Stämme oder deutsche Siedler zum ersten Mal niedergelassen hatten. In den 
böhmischen Ländern hatte es sich in der Zeit der Völkerwanderung vor allem um 
Markomannen und Quaden gehandelt, in denen die Vertreter der deutschnationalen 
Bewegung um 1900, die Germanen und Deutsche generell gleichsetzten, ihre eigenen 
Vorfahren zu erkennen glaubten.16 So wurden, in Annahme einer direkten Kontinui-
tät, die Deutschen zu „Ureinwohnern" Böhmens erklärt.17 Die Tschechen dagegen 
degradierte man zu Nachkommen ,,slawische[r] Zwischensiedler",18 die das Gebiet 
nur „vorübergehend [...] überrannt"19 hätten, bevor nach kurzer Zeit die „Rück-
germanisierung" seit Karl dem Großen erfolgt sei.20 

Der Legitimierung deutschnationaler Besitzansprüche dienten vor allem zwei 
historische Argumentationsfiguren: der in großem Umfang von deutschen Siedlern 
getragene mittelalterliche Landesausbau in Ostmitteleuropa und die neuzeitliche 
Ansiedlung von Deutschen in diesem Raum. So hatten die nach Osten ziehenden 
Deutschen aus nationalistischer Perspektive nicht nur „den Fleiß und die Ge-
schicklichkeit, den regen Familiensinn, die hohe Achtung der Frau [...] aus ihrer 
alten Heimat"21 mitgebracht - scheinbar alles bis dahin nicht vorhanden, da typisch 
deutsch - , sondern auch „die Geschenke der höheren Bildung" 22 sowie das Symbol 
deutscher technischer Fortschrittlichkeit, als Zeichen kultureller Überlegenheit inter-
pretiert: den ,,schwere[n] deutsche[n] Pflug".23 Die Deutschen erschienen in dieser 
Erzählung als Kulturmissionare und Erzieher, die das Zivilisationsniveau des Lan-
des und der Menschen hoben. Wo sie sich niederließen, hätten sie zum einen un-
bewohnte Wildnis in „blühendes Kulturland" verwandelt, zum anderen die „Cul-

Hasse, Ernst: Deutsche Politik. Bd. 1: Heimatpolitik, H. 2: Die Besiedelung des deutschen 
Volksbodens. München 1905. 
Wiwjorra, Ingo: Der Germanenmythos. Konstruktion einer Weltanschauung in der Alter-
tumsforschung des 19. Jahrhunderts. Darmstadt 2006, 54-66. 
Hasse: Besiedelung des deutschen Volksbodens 31 (vgl. Anm. 15). - Vgl. Türk, Karl: 
Böhmen, Mähren und Schlesien. Mit einer Sprachenkarte. München 1898, 2 (Der Kampf 
um das Deutschtum 6). 
Kirchbach, Wolfgang: Vom Böhmerwald. In: Das Deutschtum im Auslande 25 (März 1906) 
Nr. 3, Sp. 32-34, hier Sp. 32. 
Hasse: Besiedelung des deutschen Volksbodens 31 (vgl. Anm. 15). 

20 Alldeutsche Blätter. Mitteilungen des Alldeutschen Verbandes 14 (18.6.1904) Nr. 25, 213. -
Vgl. Hasse: Besiedelung des deutschen Volksbodens 11 (vgl. Anm. 15). 
Kupido, Franz: Einiges über unsere Vorfahren in Nordmähren. In: Deutscher Volks-
Kalender für das gesamte Jahr 1899, welches 365 Tage hat. Hg. v. Bund der Deutschen 
Nordmährens, 50-52, hier 50. 
Einhart [Heinrich Claß]: Deutsche Geschichte. 8. Aufl. Leipzig 1919, 67. 
Handbuch des Deutschtums im Auslande. Adreßbuch der deutschen Auslandsschulen. Hg. 
v. Allgemeinen Deutschen Schulverein zur Erhaltung des Deutschtums im Auslande. Berlin 
1904, 34. - Vgl. Deutschböhmerland. In: Deutschböhmen 19 (1.11.1913) Nr. 21, 257 f., hier 
257. - Mitteilungen des Deutschen Böhmerwaldbundes 35 (Oktober 1893) 274. 
Wutte, Martin: Die Verbreitung der deutschen Sprache in Krain und im Küstenland. In: 
Südmark-Kalender auf das Jahr 1910. Ein Jahrbuch für Stadt und Land. Ausgabe Steier-
mark, 78-86, hier 79. - Handbuch des Deutschtums im Auslande 25 (Vgl. Anm. 23). 
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t ivierung der Barbarenvölker" auf sich genommen. 2 5 Im Mittei lungsblatt des Bundes 
der Deutschen in Böhmen, das seit 1911 den Titel „Deu t schböhmen" t rug, las sich 
das für den böhmischen Fall folgendermaßen: 

Tief lag einst das von den Tschechoslawen bewohnte Land zurück von der Kultur seiner Zeit. 
Da schob der deutsche Bauer seinen Pflug ein und brachte Blüte und Wohlstand. Ihm folgte 
der deutsche Mönch, der deutsche Bürger, Handwerker und Kaufmann, deutschem Besitztum 
und deutscher Kultur weite Grenzen ziehend. 

Was man für diese „historischen Verdienste" der Deutschen vor allem erwartete, 
war „dankbare [...] Anerkennung" , 2 7 u n d zwar sowohl des rechtlichen Anspruchs 
auf den „Besitz" des von ihnen kultivierten Landes, des „deutschen Volksbodens" , 
als auch des ideellen Anspruchs auf die soziale, kulturelle u n d polit ische Führungs -
rolle in der Habsburgermonarch ie , die sich auf die „gewaltige Kul turarbei t" der 
Deutschen in Os tmi t t e l - u n d Südosteuropa stütze.2 8 Seiner Schrift „Deu t schböh-
mer land" stellte Karl Schneider 1913 ein Zitat aus Schillers „Wilhelm Teil" voran, 
das für diese historische Legit imation territorialer Besi tzansprüche stand: 

Wir haben diesen Boden uns erschaffen 
Durch uns'rer Hände Fleiß, den alten Wald, 
Der sonst der Bären wilde Wohnung war, 
Zu einem Sitz für Menschen umgewandelt; 
Die Brut der Drachen haben wir getötet, 
Die aus den Sümpfen pestgeschwollen stieg; 
Die Nebeldecke haben wir zerrissen, 
Die ewig grau um diese Wildnis hing, 
Den harten Felsen gesprengt, über den Abgrund 
Dem Wandersmann den sichern Steg geleitet; 
Unser ist durch tausendjährigen Besitz 
Der Boden - — -

Die technologische u n d wirtschaftliche Überlegenhei t als Beleg der höheren kul -
turellen Entwicklungsstufe der Deutschen, vor allem gegenüber den im Süden u n d 
Os ten Europas ansässigen Nat ional i tä ten, war in der deutschnat ionalen Publizist ik 
ein Topos, der nicht nu r auf die Vergangenheit angewendet 'wurde, sondern auch den 
Blick auf die Zukunf t prägte. Gerade B ö h m e n diente hierfür immer wieder als Bei-
spiel. Die „Deutschböhmische Ausste l lung" etwa, die 1906 in Reichenberg (Liberec) 
stattfand u n d die unter g roßem Aufwand vorberei tet w o r d e n war, sollte den Be-
suchern, die auch aus dem Deutschen Reich zahlreich erschienen waren, die •wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit und Unabhängigkei t „Deu t schböhmens" vor Augen 
führen. So wurde dies etwa von Franz Bayer im Gele i twor t der Zeitschrift „Deu t -

Vortrag über „Das Recht auf Schutzvereinsarbeit", gehalten am Deutschen Abend der Orts-
gruppe Königsberg des Allgemeinen Schulvereins, 21. März 1896. In: Das Deutschtum im 
Auslande 15 (Mai/Juni 1896) 4 f., hier 4. - Vgl. Mitteilungen des Deutschen Böhmer-
waldbundes 53 (November 1910) 3. 

26 Deutschböhmen 19 (1.11.1913) Nr. 21, 257. 
Das Recht auf Schutzvereinsarbeit. In: Das Deutschtum im Auslande 15 (Mai/Juni 1896) 
4 f., hier 4. 

28 Alldeutsche Blätter 20 (19.3.1910) Nr. 12, 96. 
Schneider, Karl: Deutschböhmerland. Teplitz-Schönau 1913, 1. 
Vier Jahre lang war diese Messe, für die unter anderem eigens eine große Ausstellungshalle 
gebaut wurde, vorbereitet worden. - Deutsche Arbeit. Zeitschrift für das geistige Leben der 
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sehe Arbeit" formuliert, der in der Ausstellung „eine mächtige Darbietung deut-
scher Kultur" erkannte.31 Untersuchungen wie das umfangreiche Werk Heinrich 
Rauchbergs mit dem Titel „Der nationale Besitzstand in Böhmen" oder die 1903 
in der „Deutschen Volkszeitung" aus Reichenberg anonym veröffentlichte Reihe 
„Deutschböhmen als Wirtschaftsgroßmacht" sollten ebenfalls die kulturelle Über-
legenheit der Deutschen und ihre Unabdingbarkeit für den österreichischen Staat 
belegen.32 Auch sie leisteten einen entscheidenden Beitrag zur Genese des Bewusst-
seins von einer durch Böhmen verlaufenden „Sprachgrenze", die auch an wirt-
schaftlichen und sozialen Faktoren zu erkennen sei. Um dies nachzuweisen, wur-
den Wirtschafts- und Sozialstatistiken in Bezug zur staatlichen Umgangssprachen-
statistik gesetzt, von der die nationale Zugehörigkeit abgeleitet wurde. Diese Gleich-
setzung wurde zusätzlich durch Karten veranschaulicht. Das Konzept von 
„Deutschböhmen" erhielt damit eine wirtschaftliche und soziale Fundierung sowie 
eine kartografische Repräsentation. Das Ergebnis der Untersuchung von Industrie-
leistung, Infrastruktur, landwirtschaftlicher Produktion und Steuerleistung erbrach-
te, dass „Deutschböhmen" ein „vollkommen in sich verbundenes und abgeschlosse-
nes Gebiet" bilde, für welches „Tschechischböhmen nur Ballast und Hemmschuh" 
darstelle.33 

Aus Sicht der nationalistischen Aktivisten legitimierte nicht nur die wirtschaft-
liche und gesellschaftlich-kulturelle Vorrangstellung der Deutschen deren Besitz-
ansprüche auf das entsprechende Gebiet. Zu ihrer Konstruktion von „Deutsch-
böhmen" trug ebenso der Rückgriff auf geowissenschaftliche Vorstellungen der Zeit 
bei. Seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts hatte sich die Geografie als wissenschaft-
liche Disziplin von der Staatenkunde in Richtung der Erforschung der „natürlichen 
Länder" samt ihrer „natürlichen Grenzen" entwickelt. Die Erdoberfläche, so die 
Annahme, sei in natürliche Kontinente, Länder und Landschaften unterteilt. Der in 
Deutschland vor allem durch Johann Gottfried Herder popularisierten Klimatheorie 
zufolge sollte mit dieser natürlichen Ordnung der Länder auch eine natürliche 

Deutschen in Böhmen 5 (September 1906) Nr. 12, 461-464. - In der Deutschen Volks-
zeitung war die Ausstellung von Mai bis September das bestimmende Thema. - Vgl. 
Albrecht, Catherine: Economic Nationalism among German Bohemians. In: Nationalities 
Papers24(1996) 17-30. 
Deutsche Arbeit. Zeitschrift für das geistige Leben der Deutschen in Böhmen 5 (Mai 1906) 
Nr. 8, 13 f., hier 13. 
Rauchberg, Heinrich: Der nationale Besitzstand in Böhmen. 3 Bde. Leipzig 1905. - Die 
Reihe „Deutschböhmen als Wirtschaftsgroßmacht", die auch als Sonderabdruck veröffent-
licht wurde, erregte viel Aufmerksamkeit in deutschnationalen Kreisen, siehe z.B. All-
deutsche Blätter 13 (7.11.1903) Nr. 45, 411 f. - Deutschböhmen als Wirtschaftsgroßmacht 
(Gekürzter Sonderabdruck aus der „Deutschen Volkszeitung" in Reichenberg). 4 Bde. 
Reichenberg 1903. Der erste Teil der Fortsetzung „Das Deutschtum im Wirt-
schaftshaushalte Österreichs" erschien 1905 in Buchform: Das Deutschtum im Wirt-
schaftshaushalte Österreichs. Ein Ausbauversuch der Schrift „Deutschböhmen als Wirt-
schafsgroßmacht" für ganz Österreich, Teil I: Der Besitzstand der Deutschen in Österreich. 
Reichenberg 1905. - Nach Catherine Albrecht war der Autor der anonym veröffentlichten 
Schriften Anton Schubert. Vgl. Albrecht: Economic Nationalism 19 (vgl. Anm. 30). 
„Los von dem Minderwertigen, der unser Herr zu sein sich vermißt!" lautete daher der 
Appell. Deutschböhmen als Wirtschaftsgroßmacht Bd. 1, 24 (vgl. Anm. 32). 
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Ordnung der Völker einhergehen. Die äußere, physische Natur, so die Vorstellung, 
beeinflusse die innere Natur, den Charakter seiner Bewohner. Zu jedem Land ge-
höre demnach ein spezifisches Volk.34 Natürlich und vernünftig und damit das zu 
erstrebende Ziel aus Sicht der „Länderkunde" des 19. und frühen 20. Jahrhunderts 
war dabei die Übereinstimmung von ethnischen, natürlichen und politischen Gren-
zen. 

In diesem Sinne zielten auch die deutschnationalen Bemühungen darauf ab, 
„Deutschböhmen" als Teil des natürlichen Deutschland oder zumindest eines 
Mitteleuropa unter deutscher Vorherrschaft zu identifizieren. Die „geologische Be-
schaffenheit und die Entstehung des Bodens", so liest man etwa im 1900 überarbei-
teten und neu aufgelegten Buch „Das deutsche Land" des Geografen Joseph August 
Kutzen, zwinge geradezu, Deutschland nicht auf das Deutsche Reich zu reduzieren, 
sondern dieses „bis zu seinen natürlichen Grenzen" zu erfassen.35 Dieser Begriff von 
Deutschland orientierte sich, trotz des geowissenschaftlichen Zugangs, vorrangig an 
sprachlichen Grenzen, wobei auch die von Holländern und belgischen Flamen be-
wohnten Gebiete zum deutschen Land gerechnet wurden, ebenso wie die deutsch-
sprachigen Gebiete der Schweiz und Österreichs. Wurde dabei zunächst von der 
Sprache auf nationale Zugehörigkeit geschlossen, so wurde diese nationale Zu-
schreibung in einem zweiten Schritt auch auf das von Deutschsprachigen bewohnte 
Land übertragen. So subsumierte Kutzen unter die „mittleren Stufenlandschaften 
Deutschlands" nicht nur das Fränkisch-Schwäbische und das Oberrheinische, son-
dern auch das Lothringische Stufenland sowie Niederösterreich und Böhmen mit 
Mähren. Kennzeichnend für das deutsche Land, so die weit verbreitete Meinung, 
seien seine Mittellage und seine landschaftliche Vielgestaltigkeit. Beides schien sich 
in der kulturellen Vielfalt und dem politischen Partikularismus seiner Bewohner 
•widerzuspiegeln. Indem die geophysische Differenziertheit allerdings zum 
Kennzeichen des natürlichen Deutschland - und in der Folge seiner Bewohner -
erhoben wurde, trug diese wiederum zur Konstruktion seiner Einheit bei. Die 
Vielfalt von Land und Leuten wurde zum deutschen Charakteristikum erklärt, die 
eben nur in ihrer Gesamtheit ein harmonisches, ausgeglichenes Ganzes bilde. Der 
Individualität und dem Abwechslungsreichtum der deutschen Landschaften, die sich 
auch im Charakter der Menschen widerspiegelten, wurde als Gegenbild die als ein-
tönig und gleichförmig wahrgenommene Ebene Osteuropas gegenübergestellt, die 
ebenfalls mit den Eigenschaften der sie bewohnenden Bevölkerung korreliere. 7 

„Wohl in keinem gleich großen Erdenstück treffen soviele und mannigfaltige 
Stücke zusammen, um sich in ihrer Gesamtheit zu solch einem harmonischen Bilde 

Siehe hierzu ausführlich Schulz, Hans-Dietrich: Land - Volk - Staat. Der geografische 
Anteil an der „Erfindung" der Nation. In: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 51 
(2000) 4-16. - Ders.: Raumkonstrukte der klassischen deutschsprachigen Geographie des 
19./20. Jahrhunderts im Kontext ihrer Zeit. In: Geschichte und Gesellschaft 28 (2002) 343-
377. 
Kutzen, Joseph August: Das deutsche Land in seinen charakteristischen Zügen und seinen 
Beziehungen zu Geschichte und Leben der Menschen. 4. Aufl. Breslau 1900, 7. 
Ebenda 190. 
Schulz: Land - Volk - Staat 12 f. (vgl. Anm. 33). 
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zu einen, wie gerade hier."38 Mit dieser Charakterisierung wollte der deutschnatio-
nale Böhme Karl Schneider das „Deutschböhmerland" als typisch deutsch auswei-
sen. „Nicht eintönig hat diese oder jene Landschaftsform die Vorherrschaft. In 
rascher Folge lösen sie sich ab, stoßen hart aneinander, greifen ineinander und geben 
so ein wechselreiches Spiel."39 Das kleine Deutschböhmen erschien als Miniatur-
version des größeren Deutschland.40 Wie bei einem Puzzle wurden in beiden Fällen 
alle individuellen Teillandschaften benötigt, um das natürliche, in sich abgeschlos-
sene Ganze zu bilden. Nur zusammen ergaben in dieser Vorstellung der Böhmer-
wald, das Riesengebirge, das Hochland von Eger (Cheb), die Tiefebene bei Komotau 
(Chomutov) und Brüx (Most) usw. eine ausgewogene Einheit. Obwohl zunächst auf 
sprachlich-ethnischer Basis konstruiert, stellte „Deutschböhmen", wie Schneider be-
müht war nachzuweisen, einen scharf umrissenen ,,ethnographische[n], geographi-
sche[n] Komplex" dar.41 Sein Anliegen war es, „den Begriff des landschaftlichen 
Deutschböhmens als geographische Individualität auch dem Fernstehenden vor 
Augen zu führen".42 

Der Festigung und Perpetuierung dieses Bevölkerung und Natur umfassenden 
Konzepts diente auch das Verfassen von Berichten über deutsche Reiseziele. Bereits 
vor dem Einsetzen der ersten Reisewellen hatten sich Reiseberichte, die Kenntnisse 
über fremde Länder vermittelten, in bürgerlichen Kreisen großer Beliebtheit er-
freut.43 Auch in der deutschnationalen Publizistik war schon vor der Propagierung 
eines nationalbewussten Reiseverhaltens das Genre des „Kultur- und Landschafts-
bildes" fest verankert. Ein solches Regional- oder Stadtporträt umfasste in der Regel 
Informationen zu Geschichte, Kultur, Wirtschaft, Architektur und Stadtbild, Land-
schaft und gesellschaftlichem Leben. Das Ziel, das allen diesen Darstellungen zu 
Grunde lag, war die Präsentation „deutschen Wesens" in verschiedenen Gebieten. In 
ihrer Gesamtheit sollten diese Erzählungen ein Bewusstsein nationaler Zusammen-
gehörigkeit schaffen, denn jedem regionalen Brauch, der beschrieben wurde, jedem 
Stadtbild und jeder Landschaft wurde „deutscher Charakter" zugesprochen. Diese 
„Kultur- und Landschaftsbilder" fanden sich im Feuilleton der Tages- oder Wochen-

Schneider: Deutschböhmerland 126 (vgl. Anm. 28). 
Ebenda. 
Auch mit Blick auf die Mundart der deutschsprachigen Böhmen konnte diese Vorstellung 
„bestätigt" werden. Der Bericht der Ostdeutschen Rundschau über die Jahresversammlung 
des Bundes der Deutschen in Böhmen erläuterte etwa: „Da ist wirklich ganz Deutsch-
böhmen vertreten: die fränkischen Laute der Egerländer Mundart lassen sich vernehmen 
neben der dem obersächsischen, beziehungsweise dem schlesischen Zweige angehörenden 
Sprechweise Nordwestböhmens und der Iser- und Riesengebirgsgaue, und die bajuvari-
schen Worte der Böhmerwäldler vervollständigen das Sprachbild, welches Deutschböhmen 
zu einem .Deutschland im Kleinen' macht." In: Ostdeutsche Rundschau (14.8.1900) 
Nr. 223, 1-3, hier 1. 
Schneider: Deutschböhmerland 46 (vgl. Anm. 29). 
Ebenda. 
Vgl. Wollbring, Barbara: „Auch in Arkadien!" Die bürgerliche Kunst- und Bildungsreise im 
19. Jahrhundert. In: Hein, Dieter/'Schultz, Andreas (Hgg.): Bürgerkultur im 19. Jahrhun-
dert. Bildung, Kunst und Lebenswelt. Lothar Gall zum 60. Geburtstag. München 1996, 82-
101, hier 88. 
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presse, aber vor allem in den Zeitschriften der nationalistischen Vereine.44 Auch die 
Flugschriftenreihe „Der Kampf um das Deutschtum" des Alldeutschen Verbandes, 
in der „Experten" den reichsdeutschen Lesern eine ausgewählte „deutsche" Gegend 
vorstellten, diente diesem Zweck.45 

Um die Jahrhundertwende hatten die deutschnationalen Vereine in Österreich 
und dem Deutschen Reich den expandierenden bürgerlichen Tourismus als Hand-
lungsfeld entdeckt. Die Totalität ihres Nationsverständnisses machte vor privatem 
Reiseverhalten nicht halt: Was als Befreiung von alltäglichen Verpflichtungen ge-
dacht war, sollte nach den Vorstellungen der Aktivisten einer nationalen Pflicht 
untergeordnet werden. Anstatt „ohne Zweck internationale Kurorte, fremdsprach-
liche Gegenden auf[zu]suchen", sollte „auch die Vergnügungsreise in den Dienst der 
nationalen Sache" gestellt werden, indem man deutsche „Volksgenossen" an den 
„Sprachgrenzen" besuchte.46 Die Deutung sprachlicher Grenzgebiete als Frontlinien 
im nationalen Kampf teilte die deutschsprachige Bevölkerung in Zentrum und 
Peripherie, so dass eine an der „nationalen Front" kämpfende Minderheit einem in 
Sicherheit lebenden Hinterland gegenüberstand. Nicht nur in der reichsdeutschen, 
sondern auch in der deutschösterreichischen Publizistik positionierte man sich dabei 
mehrheitlich in der Rolle des Frontbesuchers, nicht des Frontkämpfers. Vor dem 
Hintergrund dieser Deutungsfolie erklärt sich das Verpflichtungsgefühl gegenüber 
den „national bedrängten Brüdern", die nicht nur für sich, sondern auch für den 
Schutz der nationalen Existenz des Hinterlandes kämpften. Dies brachte wiederum 
die Verpflichtung für das Hinterland mit sich, „seine Kämpfer" moralisch und finan-
ziell zu unterstützen.47 

In den gemischtsprachigen Gebieten selbst, die als Zonen des Zusammenpralls 
einander verfeindeter Nationalitäten gedeutet wurden, musste zunächst einmal das 
Bewusstsein einer nationalen Zugehörigkeit gefördert werden. Deutlich wird dies 
etwa, •wenn die Mitglieder des Bundes der Deutschen in Böhmen dazu aufgefordert 
•wurden, „die national gefährdeten Teile" des Landes „mit deutschem Sinn" zu 
,,durchwander[n] und beleb[en]".48 Offensichtlich bedurfte es zunächst der nationa-
len Bewusstwerdung einer Bevölkerung, die doch nach dem Konzept nationaler 
Aktivisten längst mitten im Kampf stand. 

Seit der Jahrhundertwende stieg man von deutschnationaler Seite direkt in das 
Tourismusgeschäft ein, zum einen durch organisierte Gruppenreisen, zum anderen 

Z.B. die Serie „Einiges über Iglau (Eine deutsche Sprachinsel)". In: Ostdeutsche Rundschau 
(26.3.1893) Nr. 13, 4 f. - Ebenda (2.4.1893) Nr. 14, 6 f. - Ebenda (9.4.1893) Nr. 15, 5 f. -
Ebenda (23.4.1893) Nr. 16, 4-6. - Teschen. (Städtebild). In: Nordmark-Kalender für das 
Deutsche Volk in Schlesien. 1900. Hg. vom Deutschen Schutzverein „Nordmark", 99-102. 
- Rohmeder, Wilhelm: Neuerwachendes Deutschtum in Südtirol. In: Deutsche Erde. Bei-
träge zur Kenntnis deutschen Volkstums allerorten und allerzeiten 5 (1906) Nr. 5, 166-169. 
Der Kampf um das Deutschtum. Nr. 1-19, München 1897-1911. 
Das Deutschtum im Auslande 22 (August 1903) Nr. 8, 116. -Jahne, L.: Deutsches Wesen 
in den Karawanken. In: Alldeutsche Blätter 14 (21.5.1904) Nr. 21, 175 f., hier 175. 
Aufruf des Deutschen Volksrats in Böhmen an die deutschen Studenten. In: Das Deutsch-
tum im Auslande 24 (August 1905) Nr. 8, Sp. 110. -Korscheit, Otto: Auf nach Böhmen! In: 
Das Deutschtum im Auslande 24 (März 1905) Nr. 3, Sp. 34 f. 
Mitteilungen des Bundes der Deutschen in Böhmen 17 (1.12.1911) Nr. 23, 286. 
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durc h die Herausgab e von nationalistische n Reiseführern . Vorreite r war der Deut -
sche Böhmerwaldbund , der bereit s seit 1888 einen Führe r durc h den Böhmerwal d 
publiziert e un d sich darübe r hinau s stark im Tourismusbereic h engagierte. 49 Große n 
Absatz fand auch der vom Landesverban d für Fremdenverkeh r in Deutschböhme n 
publiziert e Führe r „Durc h Deutschböhmen" , dessen dritt e Auflage 1910 ganze 
20000 Exemplar e umfasste , ode r die vom Plauene r Zemmric h herausgegeben e 
Schrift „Sprachgrenz e un d Deutschtu m in Böhmen". 5 0 „Durc h Deutschböhmen " 
un d der Reiseführe r des Böhmerwaldbunde s miede n konsequen t das „andere " 
Böhmen , mit der Folge , dass der Touris t nich t unbeding t den schnellste n Reiseweg 
empfohle n bekam , sonder n den , bei dem er nich t gezwungen war, „Deutschböh -
men " zu verlassen. 51 De m Leser wurde der Eindruc k vermittelt , dass es sich bei 
den beschriebene n Gebiete n um historisch , kulturell , wirtschaftlic h un d sozial rein 
deutsc h geprägte handelte , dere n abwechslungsreich e landschaftlich e Schönhei t er-
gänzt werde durc h fleißige, gastfreundlich e Bewohne r Di e Anwesenhei t einer an-
dere n sprachliche n un d ethnische n Grupp e war dagegen höchsten s zu erahnen . 
Währen d „Durc h Deutschböhmen " mit seiner Auswahl der beschriebene n Gebiet e 
dazu beitrug , seinen Gegenstan d geografisch zu fixieren, tat dies Zemmrich , inde m 
er dessen Grenz e literarisc h abschritt . Wie stand es um die umstrittene n Grenz -
posten ? Drohte n sie verloren zu gehen , ode r war die deutsch e Stellun g gut gesichert 
durc h deutsch e lokale Honoratiore n ode r eine deutsch e Schule ? Bis auf den Kilo-
mete r genau wurde der Leser informiert , wo die „Sprachgrenze " verlief un d damit , 
bis wohin sich „Deutschböhmen " ausdehnte . 

Unabhängi g jedoch davon , ob der Leser der vielen nationalistische n Reisebericht e 
un d -führer , der „Kultur - un d Landschaftsbilder " letztlic h selbst zum Touriste n 
wurde , hatt e er diese Gegende n gedanklic h bereit s besuch t un d ein Bild von ihne n 
im Kopf. Als fiktive Reise aufgebaut e Aufsätze, die den Leser an der Fahr t des 
Autor s teilhabe n ließen , sollten auch ohn e die reale Erfahrun g dere n Eindrück e 
vermitteln . Diese s Zie l wurde auch mit der Verbreitun g von fertig produzierte n 
Lichtbildvorträgen , wie sie etwa der Allgemeine Deutsch e Schulverei n im Deutsche n 
Reic h anbot , verfolgt. Diaserie n mit ausgearbeitete n Vorträgen sollten es den Orts -

Führe r durch den Böhmerwal d (österreichisch e und bairische Anteile) und das deutsch e 
Südböhmen . Hg. v. Deutsche n Böhmerwaldbund , Nachdr . der Ausg. Budweis 1888, Passau 
1997. -  Der Deutsch e Böhmerwaldbun d widmete sich u.a. der Wiederbelebun g des Pas-
sionsspiels in Hörit z (Hořic e na Šumavě) , das zwischen 8000 und 20000 Mensche n in 
den Böhmerwal d lockte und in deutschnationale n Kreisen weithin bekann t war. Ausführ-
licher hierzu : Judson, Piete r M.: The Bohemia n Oberammergau : Nationalis t Tourism in the 
Austrian Empire . In : Ders./Rozenblit,  Marsh a (Hgg.) : Constructin g Nationalitie s in East 
Centra l Europe . Oxford 2005, 89-106. 
Durc h Deutschböhmen . Die Weltbäder , Sommerfrischen , Fremden - und Touristenort e 
Deutschböhmens . Hg. v. Landesverban d für Fremdenverkeh r in Deutschböhmen , Karlsbad 
1910. Der Führe r war 1906 zum ersten Mal erschiene n und war bis 1910 bereits 22 000 Mal 
verkauft worden . 
Vgl. Judson, Pieter : „Every Germa n visitor has a völkisch Obligation he must fulfill": 
Nationalis t Tourism in the Austrian Empire , 1880-1918. In : Koshar, Rudy (Hg.) : Historie s 
of Leisure. Oxford, Ne w York 2002, 147-168, hier 153. -  Ders.: Guardian s of the Natio n 
152-154 (vgl. Anm. 13). 
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gruppen des Vereins erleichtern, Interessierte auf eine „Wanderung an der Sprach-
grenze" mitzunehmen. Angeboten wurden 1905 unter anderem die Serien „Im böh-
mischen Paradies" und „Rings um das Tschechenland".52 

Die Darstellung des „deutschen" Landes und seiner Bewohner folgte dabei einem 
Schema, welches das deutsche Sprachgebiet zum natürlichen Lebensraum der eige-
nen Ethnie machte. Mensch und Natur spiegelten sich wechselseitig wider: Als die 
„landschaftlich hervorragendsten" Gebiete wurden stets die deutschsprachigen 
wahrgenommen und präsentiert.53 Die deutschen Städte, so ein reichsdeutscher 
Reisebericht über den „deutschen Böhmerwald", würden sich „vorteilhaft vor [sie!] 
den benachbarten tschechischen Ansiedlungen" abheben.54 In der Zeitschrift des 
Allgemeinen Deutschen Schulvereins vermittelte unter anderem das Ehepaar Kor-
schelt aus Dresden ein derart bipolares Bild Böhmens: Handelte es sich um „deut-
sches Land", so wurde ausführlich dessen herausragende landschaftliche Schön-
heit beschrieben: „Herrliche Seen", „interessante Bergspitzen", gepaart mit „Ueppig-
keit des Waldes" und „Fruchtbarkeit", ließen Otto Korscheit „das deutsche Sprach-
gebiet Böhmens" zu den „landschaftlich schönsten Gebieten deutscher Zunge" zäh-
len, wohingegen die mehrheitlich tschechischsprachigen Gegenden seiner Meinung 
nach auch „landschaftlich nichts Hervorragendes" zu bieten hätten. Lediglich aus 
„nationalen Gründen" könne man den Besuch der dort liegenden deutschen Sprach-
inseln empfehlen.55 Auch Karl Schneider vertrat die Ansicht, dass diese Gegenden 
„landschaftlich wenig Reizvolles" zu bieten hätten, dass hier außerdem „das Treiben 
der Leute" dem „monotonen Landschaftsbild" entspreche.56 Die Reiseeindrücke Ida 
Korscheits, die mit Franz Perko vom Wiener Deutschen Schulverein Schulen und 
Kindergärten „an der westböhmischen Sprachgrenze" besuchte, ergänzten die 
Darstellung ihres Mannes: Traf sie auf deutsche Schulkinder, stach ihr deren ärmli-
che, aber doch saubere und ordentliche Kleidung ins Auge. Die deutschen Schul-
häuser und Ortschaften machten vor allem durch ihre Sauberkeit und Gepflegtheit 
Eindruck auf sie. Auch wenn Korscheit deren Umgebung nicht genauer beschrieb, 
vermittelte sie implizit doch sehr deutlich, dass es sich hierbei aus ihrer Sicht um 
Inseln „deutscher Sauberkeit und Ordnung" handelte.57 

Die deutschnationalen „Kultur- und Landschaftsbilder", Reiseberichte und Reise-
führer trugen dazu bei, territoriale Ansprüche zu legitimieren und traditionell 
gemischtsprachige Gebiete als ursprünglich deutsch umzudefinieren.5 Dabei ver-
banden sie historische, kulturelle und geografische Argumentationen. Sie machten 

Das Deutschtum im Auslande 24 (Januar 1905) Nr. 1, Sp. 6 f. 
Aufruf des Deutschen Volksrates für Böhmen „An die Deutsche Studentenschaft". In: Das 
Deutschtum im Auslande 24 (August 1905) Nr. 8, Sp. 110. 
Nagel, Hans Wolfgang: Der deutsche Böhmerwald. In: Das Deutschtum im Auslande 24 
(August 1905) Nr. 8, Sp. 124-16, hier Sp. 125. 
Korscheit, Otto: Auf nach Böhmen! In: Das Deutschtum im Auslande 24 (März 1905) Nr. 3, 
Sp. 34 f. 
Schneider: Deutschböhmerland 49 (vgl. Anm. 29). 
Korscheit, Ida: Wanderungen an der westböhmischen Sprachgrenze. In: Das Deutschtum im 
Auslande 24 (Oktober 1905) Nr. 10, Sp. 131-135. 
Vgl. Judson, Pieter: „Every German visitor has a völkisch Obligation he must fulfill" 153 
(vgl. Anm. 51). 
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für ihre Leser das Konzept der „Sprachgrenze", und damit das eines von „Tsche-
chischböhmen" zu unterscheidenden „Deutschböhmen" sichtbar und real. Diese 
imaginäre Grenze wurde mit Bedeutung versehen und für den Reisenden im wahr-
sten Sinne des Wortes „er-fahrbar". 

Die Befestigung des als deutsch definierten Raumes „Deutschböhmen" nach 
innen wurde von deutschnationaler Seite auch durch eine ausgeprägte Symbolik 
betrieben. Gerade in den sprachlichen Grenz- und Mischgebieten Böhmens sollten 
Denkmäler und Gedenktafeln als steinerne Nachweise für den „deutschen Cha-
rakter" eines Ortes dienen. Auch das von Deutschen erbaute Rathaus oder die nach 
bedeutenden deutschen Politikern oder Künstlern benannten Plätze und Straßen 
sollten den „deutschen Charakter" einer Stadt bestätigen und im öffentlichen Raum 
sichtbar machen. Zusammengenommen bildeten diese Orte den kollektiven Ge-
dächtnisraum „deutscher" Koordinaten einer Stadt, die bei deutschnationalen Feiern 
Stationen der Abschreitung des Raumes bildeten. Der Festzug durch die Stadt sowie 
die Einweihung eines Denkmals oder einer Gedenktafel waren dementsprechend 
elementare Bestandteile deutschnationaler Feiern in Böhmen, ebenso wie in anderen 
von Nationalisten umkämpften Gebieten Österreichs. 

Besonders beliebt als „deutsche" Symbole waren Joseph IL-, Bismarck- oder 
Schillerdenkmäler. In ihrer Funktion waren die Denkmäler verehrter Persönlich-
keiten letztlich auf diesen einen Aspekt reduziert: Sie dienten der nationalen Co-
dierung ihres Standortes und seiner Umgebung. Dass die errichteten „deutschen" 
Denkmäler keineswegs das symbolische Zeugnis einer sozialen und nationalen 
Wirklichkeit darstellten, sondern vielmehr Ausdruck eines - aus deutschnationaler 
Perspektive - idealen Zustandes waren und als Auftrag verstanden wurden, dieses 
Ideal in die Realität umzusetzen, soll ein Beispiel aus Prachatitz (Prachatice) ver-
deutlichen: 

In dieser Kleinstadt im traditionell gemischtsprachigen Böhmerwald wurde 1905 
im Rahmen der jährlichen Hauptversammlung des Deutschen Böhmerwaldbundes 
auf einer Anhöhe „mit der schönsten Aussicht auf die Stadt" ein Schillerdenkmal 
eingeweiht.5 Das Denkmal, ein Bronzerelief, wurde ergänzt durch eine Marmor-
tafel, die an die Schutzvereinstagung erinnern sollte und die Inschrift trug: „Schiller-
felsen. 1805-1905". Das Provokante an dieser Tafel war nicht, dass sie an den 
100. Todestag des Dichters erinnerte, sondern vielmehr die Bezeichnung „Schiller-
felsen", denn dieser Name war erst im Zusammenhang mit der Denkmalserrichtung 
eingeführt worden. Bis dahin war der Felsen unter dem Namen „Zižkova skalka" 
(„Zischka-Felsen") oder „Husova skalka" („Hus-Felsen") bekannt gewesen.6 Hier 

Bericht über die Hauptversammlung durch den reichsdeutschen Vertreter Putz. In: Das 
Deutschtum im Auslande 24 (November 1905) Nr. 11, Sp. 150. 
Sowohl Jan Hus, der religiöse Reformator Böhmens, als auch Jan Zižka von Trocnov (z 
Trocnova), Anführer in den Hussitenkriegen, zählten zu den wichtigsten Symbolen tsche-
chischer Nationalisten. Dabei trat vor allem bei Hus dessen religiöse Bedeutung hinter die 
nationale Bedeutungszuschreibung zurück. Vgl. Hoensch, Jörg K.: Geschichte Böhmens. 
Von der slavischen Landnahme bis zur Gegenwart. 3. Aufl. München 1997, 135-153. -
Ausführlicher zu Jan Hus und Joseph IL in ihrer symbolischen Bedeutung im Böhmen des 
19. und 20. Jahrhunderts siehe Paces, Cynthia/Wingfield, Nancy M.: The Sacred and the 
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wurde also nicht nur ein deutsches Symbol als Markstein errichtet, sondern zugleich 
der Versuch unternommen, damit die Natur national neu zu besetzen. Bereits auf 
dem Begrüßungsabend der Versammlung wurde von mehreren Rednern auf die 
„Wichtigkeit der heiß umstrittenen Stadt Prachatitz als deutschen Besitzstandes 
[sie!]" hingewiesen.61 Der Kampf um die Machtverhältnisse innerhalb der Stadt, der 
weniger zwischen den Nationen als zwischen Nationalisten ausgetragen wurde, fand 
nicht zuletzt auf dem Feld der Symbolik statt. Die konkurrierenden Ansprüche auf 
den Raum trugen in diesem wie in anderen Fällen zur Verschärfung der Konflikte 
bei:62 „Das ist unser Besitz, den lassen wir uns nicht rauben!" sprach Bürgermeister 
Johann Zdiarsky drohend in Richtung der „nationalen Gegner".63 

Die Einweihung der Gedenktafel wurde als nationale Feier inszeniert. Der Fest-
zug der lokalen und regionalen Honoratioren begann in der Stadt, die nach dem 
Festbericht im ,,traute[n] Dreiklang der deutschen Farben" dekoriert war, und 
machte zunächst Halt auf der „Schillerhöhe". Diesen Namen hatte auch der reichs-
deutsche Vertreter Putz in seine Berichte für die Vereinszeitschriften des Alldeut-
schen Verbandes und des Allgemeinen Deutschen Schulvereins übernommen. Mit 
Böllerschüssen machte man akustisch auf sich aufmerksam. Nach der Niederlegung 
von Kränzen bewegte sich der Zug zurück in die Stadt. Am Denkmal Josephs IL 
wurde erneut Aufstellung bezogen, das Bismarcklied gesungen und es wurden 
Kränze niedergelegt. „Unter Heilrufen" begab man sich schließlich zum Gebäude 
des Turnvereins, wo die Feierlichkeit dank guter Organisation pünktlich beginnen 
konnte.64 Was hier der Außenwelt, aber auch der eigenen Wir-Gruppe vorgeführt 
wurde, war die Inszenierung einer von deutscher bürgerlicher Kultur geprägten 
Stadt im „deutschen Böhmerwald". Man hatte einen weiteren unübersehbaren Be-
weis für den „deutschen Charakter" geliefert, der zudem als Zukunftsgarantie die-
nen sollte. Nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich - „für alle Zukunft" - sollte er 
als „deutscher Ort" codiert werden. 

Wie sehr sich die Vorstellung von „Deutschböhmen" gefestigt hatte, zeigte sich 
schließlich am Ende des Ersten Weltkriegs, als die Habsburgermonarchie unter der 
Formel vom Selbstbestimmungsrecht der Völker in eine Vielzahl so genannter 
Nationalstaaten aufgeteilt wurde. Bereits während des Krieges war von deutschböh-
mischer Seite die Forderung nach nationaler Abgrenzung bis hin zur Schaffung einer 
völlig selbstständigen Provinz „Deutschböhmen" innerhalb des österreichischen 

Profane: Religion and Nationalism in the Bohemian Lands, 1880-1920. In: Judson/Ro-
zenblit: Constructing Nationalities 107-126 (vgl. Anm. 49). - Heute lautet der offizielle 
Name des Aussichtspunktes bei Prachatitz „Zižkova skalka": http://www.prachatice.cz/n_ 
pamatky_detail.html?PID=63&LANG=3 <letzter Zugriff 27.11.08>. 
Bericht über die 21. Hauptversammlung des deutschen Böhmerwaldbundes am 27. August 
1905 in Prachatitz. In: Mitteilungen des Deutschen Böhmerwaldbundes 48 (September 
1905) 1-10, hier 2 f. 
Stachel, Peter: Stadtpläne als politische Zeichensysteme. Symbolische Einschreibungen in 
den öffentlichen Raum. In: Jaworski, r\udo\i/Stachel, Peter (Hgg.): Die Besetzung des 
öffentlichen Raumes. Politische Plätze, Denkmäler und Straßennamen im europäischen 
Vergleich. Berlin 2007, 13-60, hier 21. 
Mitteilungen des Deutschen Böhmerwaldbundes 48 (September 1905) 6. 
Ebenda 5 f. 

http://www.prachatice.cz/n_
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Staates ausgedehnt und z u m Schutz des „Volksbodens" zur G r ü n d u n g so genannter 
Bodenschutzgenossenschaften aufgerufen worden. 6 5 N a c h der G r ü n d u n g des tsche-
choslowakischen Nat ionalausschusses am 28. O k t o b e r 1918 nahmen deu t schböhmi-
sche Polit iker wei terhin an der Nat iona lversammlung für den zu gründenden Staat 
„Deutsch-Ös te r re ich" teil.66 Diese beanspruchte die Herrschaftsgewalt über „das 
ganze deutsche Siedlungsgebiet, insbesondere [...] auch in den Sudetenländern." 6 7 

A m 29. O k t o b e r 1918 erklärten die deutschböhmischen Abgeordne ten in Wien 
„Deu t sch -Böhmen" zur ,,eigenberechtigte[n] Provinz des Staates Deu t sch -Ös t e r -
reich", dessen baldigen Anschluss an das Deutsche Reich man erhoffe.68 A m S . N o -
vember 1918 verkündete die Deutsche Volkszeitung aus Reichenberg die Über -
nahme der Geschäfte der Deu t schböhmischen Landesregierung durch Landeshaupt -
mann Raphael Pacher.69 In derselben Ausgabe w u r d e n alle deutschen E i n w o h n e r 
Böhmens dazu aufgerufen, z u m „Schutz der H e i m a t " dem in der G r ü n d u n g begrif-
fenen , ,deutschböhmische[n] Volksheer" beizutreten.7 0 A m selben Tag begann die 
nahezu widerstandslose Besetzung der als „Deu t schböhmen" proklamier ten Gebiete 
durch tschechische Truppen.7 1 Die deutschböhmische Landesregierung verließ am 
11. D e z e m b e r 1918 Reichenberg u n d ging nach Wien ins Exil.72 

Deutschböhmen 23 (22.7.1917) Nr. 29, 228. - Ebenda 24 (4.8.1918) Nr. 31, 173. - Ebenda 
24 (27.10.1918) Nr. 43, 225. - Nur wenige hatten, wie der anonyme Autor der Schrift 
„Deutschböhmen als Wirtschafsgroßmacht", diese Forderung bereits vor dem Krieg er-
hoben. 
LeCaine Agnew, Hugh: The Czechs and the Lands of the Bohemian Crown. Stanford 2004, 
170-172. - Hoensch: Geschichte der Tschechoslowakei 26-29 (vgl. Anm. 6). - Habel, Fritz 
Peter: Dokumente zur Sudetenfrage. Unerledigte Geschichte. 5. Aufl. München 2005, 233-
235. 
Zitiert nach ebenda 233. 
Zitiert nach ebenda 235 f., hier 236. - Hoensch: Geschichte der Tschechoslowakei 32 (vgl. 
Anm. 6). - Brügel, Johann Wolfgang: Tschechen und Deutsche. 1918-1938. München 1967, 
48-51. - Die südböhmischen Bezirke mit deutschsprachiger Bevölkerung wurden allerdings 
nicht miteinbezogen. Sie schlössen sich am 3. November zum „Böhmerwaldgau" zusam-
men und beschlossen dessen Anschluss an Oberösterreich. Vgl. ebenda 49. — Prinz, 
Friedrich: Geschichte Böhmens. 1848-1948. München 1988, 377. - Siehe hierzu auch von 
Auen, Rudolf Lodgman: Für die Selbstbestimmung Deutschböhmens. Wien 1919 (Flug-
blätter für Deutschösterreichs Recht 7). 
Pacher übte seine Funktion allerdings nie aus und wurde am 5. November in Österreich 
zum Staatssekretär für Unterricht ernannt. Sein Amt übernahm Rudolf Lodgmann von 
Auen, Landeshauptmannstellvertreter war der Sozialdemokrat Josef Seliger. Vgl. Brügel: 
Tschechen und Deutsche 49 (vgl. Anm. 68). - Zeßner, Klaus: Josef Seliger und die nationa-
le Frage in Böhmen. Eine Untersuchung über die nationale Politik der deutschböhmischen 
Sozialdemokratie 1899-1920. Stuttgart 1976, 121-125. 
Deutsche Volkszeitung (3.11.1918) Nr. 293, 1. - Siehe hierzu Brügel: Tschechen und Deut-
sche 47-51 (vgl. Anm. 68). -Prinz: Geschichte Böhmens 377 f. (vgl. Anm. 68). 
Vgl. Habel: Dokumente zur Sudetenfrage 236-238 (vgl. Anm. 66). - Hoensch: Geschichte 
der Tschechoslowakei 32 f. (vgl. Anm. 6). 
Vgl. Brügel: Tschechen und Deutsche 58-62 (vgl. Anm. 68). 



Tatjana Tönsmeyer 

A D E L U N D A R M E N F Ü R S O R G E I N B Ö H M E N (1848-1914) * 

Vor einigen Jahre n beklagte Diete r Hein , dass die geringe Beachtung , die Stiftunge n 
im 19. Jahrhunder t in der Literatu r gefunden hätten , „in denkba r stärkste m Kon -
trast " zu ihre r Verbreitun g un d Bedeutun g stünde. 1 Gedach t war bei dieser Aussage 
an bürgerlich e Stiftungen . Noc h ungünstige r stellt sich die Situatio n jedoch dar, 
wenn nac h adeligen Stiftunge n gefragt wird, zuma l nac h solchen , die sich nich t der 
mäzenatische n Förderun g der Hochkultu r widmeten , etwa im Rahme n der Gesell -
schaft patriotische r Kunstfreunde , des Vereins zur Beförderun g der Tonkuns t in 
Böhmen , des Stände - sowie des Nationaltheater s in Pra g ode r des Landesmuseums , 
das heut e das tschechisch e Nationalmuseu m beherbergt. 2 Jen e adeligen Institutio -
nen , die im ländliche n Rau m als Armenstiftunge n ode r mit karitative r Zielsetzun g 
wirkten , habe n bisher ebenso wenig Aufmerksamkei t gefunden wie das Phänome n 
der ländliche n Armu t un d ihre r Bekämpfung , obwoh l es zwischen beiden durchau s 
Berührungspunkt e gibt, wie der folgende Beitra g zeigen soll. 

Konkre t wird es daru m gehen , private adelige Armenstiftunge n als einen der 
Pfeiler eines duale n Systems öffentliche r un d private r Fürsorg e vorzustellen . Auch 
am böhmische n Beispiel zeigt sich, dass die kommunal e Armenfürsorg e unzuläng -
lich un d dahe r auf private Mitte l angewiesen war. Die s bedeutet e jedoch nicht , dass 
es kein Spannungsverhältni s zwischen den verschiedene n „Anbietern " von Armen -
hilfe gegeben hätte . Konflikt e entstande n nich t zuletz t dadurch , dass adelige Wohl-

* Dieser Beitrag entstan d auf der Basis von Archivrecherchen , die im Rahme n des Projekte s 
„Transformatio n der gesellschaftlichen Eliten im Modernisierungsprozess . Adel in den 
böhmische n Ländern , 1749-1948" der Karlsuniversitä t Prag durchgeführ t wurden . Gran -
tová agentur a České republiky (G A ČR, Tschechisch e Forschungsgemeinschaft ) Projekt 
Nr . 404/04/0233 . 
Hein,  Dieter : Das Stiftungswesen als Instrument  bürgerliche n Handeln s im ^.Jahrhun -
dert . In : Kirchgässner, Bernhard/ Becht, Hans-Pete r (Hgg.) : Stadt und Mäzenatentum . 
Sigmaringen 1997, 75-92, 76 (Stad t in der Geschicht e 23). -  Zum bürgerliche n Mäzenaten -
tum siehe ferner Frey, Manuel : Mach t und Mora l des Schenkens . Staat und bürgerlich e 
Mäzen e vom späten 18. Jahrhunder t bis zur Gegenwart . Berlin 1999 (Bürgerlichkeit , Werte-
wandel, Mäzenatentu m 4). 
Bezecný,  Zdeněk : Příliš uzavřená společnost . Orličt í Schwarzenbergov é a šlechtická spo-
lečnost v Čechác h v druh é polovině 19. a na počátk u 20. století [Eine allzu geschlossene 
Gesellschaft . Die Worliker Linie der Fürste n Schwarzenber g und die adelige Gesellschaf t in 
Böhme n in der zweiten Hälfte des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts] . České Budě-
jovice 2005, 115-118 (Monographi a historic a 5). -  Zu den beiden Theater n Ther,  Philipp : In 
der Mitt e der Gesellschaft . Operntheate r in Zentraleurop a 1815-1914. Wien, Münche n 
2006, 261-263 (Die Gesellschaf t der Oper . Die Musikkultu r europäische r Metropole n im 
19. und 20. Jahrhunder t 1). -  Zum Nationalmuseu m Hanke,  Gerhard : Das Zeitalte r des 
Zentralismu s 1740 bis 1848. In : Bosl, Karl (Hg.) : Handbuc h der Geschicht e der böhmische n 
Länder . Bd. 2. Stuttgar t 1974, 415-647, 632-634. 
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tätigkei t auc h als spezifische Herrschaf ts techni k in eine r Zei t zu verstehe n ist, in de r 
rechtlich e Privilegien nich t meh r bestanden , woh l abe r ein e kulturell e H e g e m o n i e 
des Adels. Il lustrier t w e r d e n soll diese Thes e a m Beispie l de r Czern insche n Armen -
stiftung . Zuvo r jedoc h möge n einige Ausführunge n zu r Bedeu tun g de s grundbesi t -
zende n Adels in B ö h m e n de r Einführun g dienen . 

Der böhmische Adel und die ländliche Gesellschaft: Ländlicher Arbeitgeber, 
größter Steuerzahler in den Gemeinden und „ Wohltäter" 

B ö h m e n zeichnet e sich im 19. J ah rhunde r t im Gegensat z zu de n verschiedene n 
deutsche n Terr i tor ie n dadu rc h aus , dass es als Adelslandschaf t ein e relati v hoh e 
H o m o g e n i t ä t aufwies. D e r böhmisch e (wie auc h de r mährische ) A d e l 3 bestan d über -
wiegend au s eine r relati v kleinen , strik t exklusiven G r u p p e von Aris tokra ten . Ei n 
verarmte r Kleinade l fehlte , ander s als in andere n Regione n de r H a b s b u r g e r m o n a r -
chi e ode r auc h des Deu t sche n Reiches , fast vollständig . Diese r G r u p p e v on H o c h -
adelige n gehört e auc h im späte n 19. J ah rhunde r t n o c h etwa ein Dr i t te l des G r u n d 
u n d Bodens . An de r Spitz e de r E i n k o m m e n s p y r a m i d e stan d mi t eine m Besit z von 
178 000 H e k t a r die P r imogen i tu r de r Fürs te n Schwarzenberg . Insgesam t handel t e es 
sich in B ö h m e n u m eine n flächenhafte n Großg rundbes i t z mi t ehemalige n H e r r -
schaften , die nich t selten 15000 u n d meh r H e k t a r umfassten . Di e Revolu t io n von 
1848 hat t e zwar die al tständische n Herrschaf tsrecht e beseitigt , die Eigentumsrecht e 
an diese n Besi tzunge n jedoc h unangetaste t gelassen. 4 

Typisc h für diese G ü t e r war bereit s im späte n 18. u n d frühe n 19. J a h r h u n d e r t ein 
h o h e r Antei l dominika le n Ackerlands , de r nich t verpachtet , sonde r n selbst bewirt -
schafte t w u r d e . Dies e Gutswir tschaf te n kann te n verschieden e Phase n de r M o d e r n i -
sierung , so etwa im frühe n 19. J ah rhunder t , als viele adelige Besitze r zu de n M e t h o -
de n de s rat ionale n Landbau s überginge n u n d die bes tehend e R o b o t auf de r Basis von 
freiwilligen Vereinbarunge n ablösten , da sie mi t de r z u n e h m e n d marktor ien t ie r te n 
Produkt ionsweis e nich t m e h r kompat ibe l war. N a c h 1848 wiede ru m •wurde n die 
Ab lösesumme n vielfach in die weiter e Modern is ie run g u n d Mechanis ierun g de r 
G ü t e r investiert. 5 

Eine n Überblic k übe r die aktuell e Forschun g zum böhmische n Adel bietet : Tönsmeyer, 
Tatjana : De r böhmisch e Adel zwischen Revolutio n un d Refor m 1848-1918/21 . Ein For -
schungsbericht . In : Geschicht e un d Gesellschaf t 32 (2006) 364-384. -  Di e Forschun g hat 
sich ferner auch der Geschicht e des böhmische n Adels in der Frühneuzei t angenommen . 
Siehe dazu u.a . Mata,  Petr : Svět české aristokraci e [Di e Welt der böhmische n Aristokratie ] 
(1500-1700) . Prah a 2004. -  Bůžek,  Václav/ 'Král, Pavel (Hgg.) : Šlecht a v habsbursk é monar -
chii a císařský dvůr [De r Adel in der Habsburgermonarchi e un d der kaiserlich e Hof ] (1526-
1740). České Budějovice 2003. -  Bňžek,Vác\av / Mata,  Petr : Wandlunge n des Adels in 
Böhme n un d Mähre n im Zeitalte r des „Absolutismus " (1620-1740) . In : Asch, Ronal d G . 
(Hg.) : De r europäisch e Adel im Ancien Regime . Von der Krise der ständische n Monarchie n 
bis zur Revolutio n (1600-1789) . Köln 2001, 287-321 . 
Stekl,  Hannes : Zwische n Machtverlus t un d Selbstbehauptung . Österreich s Hocharisto -
krati e vom 18. bis ins 20. Jahrhundert . In : Wehler,  Hans-Ulric h (Hg.) : Europäische r Adel 
1750-1950. Göttinge n 1990, 144-165 (Geschicht e un d Gesellschaft , Sonderhef t 13). -  Zu m 
Vergleich mit den deutsche n Adelslandschafte n siehe auch Wienfort,  Monika : De r Adel in 
der Moderne . Göttinge n 2006, 11-19 (Grundkur s Neu e Geschicht e 1). 
Melville, Ralph : Grundherrschaft , rational e Landwirtschaf t un d Frühindustrialisierung . 
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Auch die Agrarkrise bedeutet e keine n gravierende n Einschnitt . Entscheiden d 
dafür war, dass der böhmisch e Adel nich t nu r auf Getreid e setzte , sonder n viele 
Familie n auch ausgedehnt e Waldunge n besaßen , die Forstwirtschaf t jedoch von der 
Krise nich t betroffen war. Außerde m wurde auf vielen Güter n zusätzlic h Milch -
wirtschaf t betrieben . Ein e weitere Einkommensquell e bestan d in der industrielle n 
Verarbeitun g agrarische r Produkte , wie zum Beispiel der Produktio n von Rüben -
zucker , so dass letztlic h die Diversifizierun g der Produktio n die Folge n der Agrar-
krise für die adeligen Produzente n milderte . Gegenübe r den Bauer n profitierte n sie 
außerde m von den sinkende n Preise n bei Landmaschine n un d Kunstdünger , die in 
bäuerliche n Betriebe n insgesamt deutlic h weniger Verwendun g fanden. 6 

Ander s als in manche n andere n Agrarregione n Europa s waren die hochadelige n 
böhmische n Gutsbesitze r keine „absente e landlords" , sonder n häufig auf den Besit-
zunge n anwesen d un d mit dem Managemen t der Güte r vertraut . Sie trafen die Ent -
scheidungen , die hinte r den genannte n Maßnahme n standen , selbst un d wirtschafte -
ten gewinnorientiert. 7 Di e ländlich e Bevölkerun g war vor allem auf diese Betrieb e 
angewiesen , wollte sie angestammte n Tätigkeite n in der Landwirtschaf t nachgehen , 
den n bäuerlich e Betrieb e waren nac h der Jahrhundertmitt e wegen der zu leisten -
den Ablösesumme n häufig verschulde t un d suchte n dahe r nac h Möglichkeiten , auf 
Lohnkräft e zu verzichten. 8 Festgehalte n werden kan n dahe r an dieser Stelle, dass 
ma n es im hier diskutierte n Fal l mit einem anwesende n Hochade l zu tu n hat , der 
wirtschafte n konnt e un d der in den Agrarregione n Böhmen s ein bedeutende r Arbeit-
geber war. 

Adelige Gutsbesitze r hatte n in der Agrargesellschaft jedoch nich t nu r die Rolle 
des Arbeitgebers inne , sonder n •ware n häufig auch lokal die größte n Steuerzahler . 
Ab einem bestimmte n Steueraufkomme n sichert e die Virilstimm e ihne n eine „auto -
matische " Vertretun g in den Gebietskörperschafte n der Selbstverwaltung . Übe r die 
Aushandlungsprozess e zum Beispiel in den Gemeinderäte n ist bisher jedoch so gut 
•wi e nicht s bekannt , •wei l gerade erst „entdeckt " wird, dass der Adel dor t direk t ode r 
indirek t vertrete n war. Eindeuti g ist aber das Interess e der Gemeinden , die im Ver-

Kapitalistisch e Modernisierun g und spätfeudale Sozialordnun g in Österreic h von den the-
resianisch-josephinische n Reforme n bis 1848. In : Maus,  Herber t (Hg.) : Von der Glück -
seligkeit des Staates . Staat , Wirtschaft und Gesellschaf t im Zeitalte r des aufgeklärten Abso-
lutismus. Berlin 1981, 295-313. -  Zur Grundentlastun g und ihren Folgen Stölzl, Christoph : 
Die Ära Bach in Böhmen . München , Wien 1971, 25-29 (Veröffentlichunge n des Collegium 
Carolinu m 26). 
Jeleček, Leoš: Die Entwicklun g der Landwirtschaf t in Böhmen . In : Jahrbuc h für Wirt-
schaftsgeschicht e (1989) 3, 41-70, 49-54. -  Ebenso Wandruszka,  Adam/ Urbanitsch, Pete r 
(Hgg.) : Die Habsburgermonarchi e 1848-1918. Bd. 1. Wien 1973, 417, 442. 
Tönsmeyer,  Tatjana : Grundbesitzende r Adel als ländliche r Arbeitgeber: Ein böhmisch-eng -
lischer Vergleich. In : Cerman, Ivo/Velek,  Luboš (Hgg.) : Adel und Wirtschaft (im Druck) . 
Zur bäuerliche n Verschuldun g siehe Wandruszka/Urbanitsch  (Hgg.) : Die Habsburger -
monarchi e 454 f. (vgl. Anm. 6). -  Ebenso Heumos, Peter : Agrarische Interesse n und natio -
nale Politi k in Böhme n 1848-1889. Wiesbaden 1979, 25. 
Indirek t vertreten waren adelige Gutsbesitze r durch ihre Domänendirektore n oder andere s 
leitende s Personal . Einige übernahme n auch selbst Funktione n in den Organen der Selbst-
verwaltung. Um nur ein markante s Beispiel herauszugreifen : Bedřich Fürs t Schwarzenber g 
war von 1894 bis 1911 Kreisvorstehe r des Kreises Mirovice (Mirowitz) . Státn í oblastn í 
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lauf des 19. Jahrhundert s zunehmen d meh r Aufgaben zu erfüllen hatten , sich Finanz -
quellen zu erschließen , un d das Interess e des Adels, seine Steuer n niedri g zu halten . 

Hinz u komm t noc h ein weitere r Aspekt, den man moder n als Interess e an niedri -
gen Sozialabgabe n bezeichne n könnte : So regelte etwa die Gesindeordnun g von 1866 
nur , dass ein Arbeitgeber , der erwiesenermaße n die Erkrankun g eines Dienstbote n 
verschulde t hatte , für dessen Pflege un d Heilun g zu sorgen hatte. 10 Als die Regierun g 
Taaffe, die unte r andere m vom feudalkonservative n böhmische n Adel getragen 
wurde , in den 1880er Jahre n Sozialreforme n durchführte , brachte n diese einem 
nich t unbedeutende n Teil der industrielle n un d gewerblichen Arbeiter den Versiche-
rungsschut z bei Unfal l ode r Krankheit , nich t jedoch den in der Landwirtschaf t 
Beschäftigten . Diese Gesetzgebun g ist ihre m Wesen nac h als antikapitalistisc h un d 
als Bemühe n der Agrarier, sich einen Konkurrenzvortei l gegenüber Industri e un d 
Gewerb e zu verschaffen, charakterisier t worden. 11 Es wird jedoch noc h zu zeigen 
sein, dass dies über eine im engeren Sinn e ökonomisch e Argumentatio n hinau s auch 
ein Mitte l zur Aufrechterhaltun g einer lokal gebundene n Herrschaf t war. 

Als anwesend e Arbeitgeber , die in den Organe n der Selbstverwaltun g durc h ihre 
Verwalter vertrete n waren , kame n adelige Gutsbesitze r auf verschieden e Weise mit 
den ländliche n Armen in Berührung . Zu dieser Grupp e gehörte n vor allem Alte, 
Arbeitsunfähige , Kranke , Kinde r un d Waisen sowie, eigentlic h an erster Stelle zu 
nennen , Frauen , vor allem Witwen. Im Umfel d der Gutswirtschaf t setzte sich diese 
Grupp e zu einem nich t unerhebliche n Teil aus Mägde n un d Knechten , Land -
arbeiter n un d Häuslerfamilie n zusammen , dere n Löhn e zu niedri g waren , um sich 
un d ihre Anverwandte n zu ernähern , die Hilfe nac h Unglücksfälle n (z. B. nac h 
Bränden ) brauchte n ode r weil der Ernähre r der Famili e einen (Arbeits-)Unfal l hatte , 
krank , alt ode r verstorbe n •war . 

Diese ländlich e (Teil-)Gesellschaf t erschein t als wenig mobil , was dem selektiven 
Blickwinkel der Adelsüberlieferun g geschulde t ist. Böhme n kannt e als die nebe n 
Wien am stärkste n industrialisiert e Region der Habsburgermonarchi e natürlic h 
Mobilität . Doc h wer wegging, entzo g sich der lokal gebunde n Herrschaf t des Adels. 
Wer etwa im Industrierevie r Kladn o sein Glüc k versuchte , dor t einen Unfal l hatt e 
un d arbeitslo s wurde , der war zwar auf seine gegebenenfall s ländlich e Heimat -
gemeind e angewiesen , wollte er Armenunterstützun g in Anspruc h nehmen ; mit der 
Hilfe des ehemalige n Grundherr n konnt e er jedoch nich t rechnen . Die s spiegelt 
sich in den adeligen Archiven wider: Hie r finden sich zwar Bittbriefe von in No t 
geratene n Mensche n in großer Zahl . Diese stamme n jedoch stets von Angehörige n 
der ländliche n Gesellschaf t un d nie von „Heimkehrern" . Warum dies so war, wer-
den die folgenden methodische n Ausführunge n beleuchten . 

archiv Třeboň [Staatliche s Gebietsarchi v Wittingau ; SOA Třeboň] : Velkostatek Orlík 
[Großgrundbesit z Worlik], kart. 873. 
Gesetz - und Verordnungsblat t für das Königreic h Böhmen , Geset z vom 7. April 1866, § 21. 
Sandgruber, Roman : Ökonomi e und Politik . Österreichisch e Wirtschaftsgeschicht e vom 
Mittelalte r bis zur Gegenwart . In : Wolfram,  Herwig (Hg.) : Österreichisch e Geschichte . 
Wien 1995, 302 f. -  Man könnt e allerdings wohl ebenso argumentierten , dass gerade das 
Verschaffen eines Konkurrenzvorteil s seitens der Agrarier ein Beispiel für deren kapitalisti -
sches Denke n darstellte . 
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Methode 

Seit 1848 kann von einer rechtlich fundierten Adelsherrschaft nicht mehr die Rede 
sein. Bestehen blieb jedoch der Großgrundbes i t z u n d ein durch ihn geprägter, spe-
zifisch ländlich-adeliger Lebensstil . Wenn im Folgenden von Herrschaft die Rede ist, 
dann ist Herrschaft als soziale Praxis im Sinne von Aushandlungsprozessen gemeint. 
Dies impliziert kein t op -dow n -Mo d e l l u n d auch keine Gleichberecht igung im 
Verlauf des Aushandelns.1 2 

O r t einer so vers tandenen Adelsherrschaft war das Gut.1 3 Adelsherrschaft lässt 
sich somit als P h ä n o m e n beschreiben, bei dem es sich nicht u m eine rechtliche, son-
dern u m eine kulturell fundierte F o r m von lokaler Herrschaft auf den Gü te rn u n d 
in ihrem Umfeld handelt . Gerade weil Adelsherrschaft in der zwei ten Hälfte des 
19. Jahrhunder t s nu r noch als lokal gebundene F o r m von Herrschaft möglich war, 
hatte sie ein so markantes Interesse daran, Menschen zu „territorialisieren". Dami t 
ist nicht der in der Frühneuzei t forschung eher in einem breiteren Sinne verwendete 
Territorialisierungsbegriff14 gemeint. Vielmehr geht der hier benutz te Begriff auf 
Francois Ewald zurück, der ihn für die Pa t rona t sökonomie vor allem der frühen 
Industrial isierung folgendermaßen verwendet : 

Die mit der Patronatsökonomie verbundene Sicherheitspolitik verknüpft die Sicherheit mit 
Sesshaftigkeit. Ihr Ziel ist, den Arbeiter an den Boden zu binden, ihn auf der Grundlage und 
am Ort des Unternehmens zu sozialisieren und zu territorialisieren. 

Mit Blick auf die hier interessierenden Zusammenhänge adeliger Herrschaft aus-
gedrückt: Wer migrierte, en tzog sich dieser Herrschaft , gehörte - ständisch gespro-
chen - nicht mehr z u m Herrschaftsverband u n d konn te entsprechend auch nicht 
mehr mit Wohltät igkeit rechnen. 

Bei Wohltät igkeit handel t es sich offenkundig u m eine asymmetr ische Beziehung. 
Im Kern besteht ihr Charak te r darin, ökonomische u n d juristische Beziehungen 
durch affektive zu ersetzen, durch Anerkennung , Respekt u n d Zuneigung. Eine sol-
che Beziehung lässt sich nicht verrechtlichen. N i c h t nur w ü r d e ein Recht auf A l m o -

Siehe hierzu Lüdtke, Alf: Einleitung - Herrschaft als soziale Praxis. In: Ders. (Hg.): Herr-
schaft als soziale Praxis. Historische und sozial-anthropologische Studien. Göttingen 1991, 
9-63. - Auch Ders.: Alltagsgeschichte, Mikro-Historie, historische Anthropologie. In: 
Goertz, Hans-Jürgen (Hg.): Geschichte - Ein Grundkurs. Reinbek bei Hamburg 1998, 557-
578. 
Conze, Eckart /Wienfort, Monika: Themen und Perspektiven historischer Adelsforschung. 
In: Dies. (Hgg.): Adel und Moderne. Deutschland im europäischen Vergleich im 19. und 
20. Jahrhundert. Köln 2004, 1-16. 
In der Forschung zur Frühen Neuzeit beschreibt der Territorialisierungsbegriff den Über-
gang vom Personenverbandsstaat zum Flächenstaat. Stichworte für den Staatsbildungs-
prozess seit dem Spätmittelalter sind daher: Ämterbildung, Bürokratisierung und Ent-
personalisierung von Herrschaft bzw. Entindividualisierung der Person des Herrschers. 
Siehe dazu Hintze, Otto: Wesen und Wandlung des modernen Staates. In: Ders.: Staat und 
Verfassung. Gesammelte Abhandlungen zur allgemeinen Verfassungsgeschichte. Bd. 1. 
2. Aufl. Göttingen 1962, 470-502, 476-480. - Ebenso Oestreich, Gerhard: Ständetum und 
Staatsbildung in Deutschland. In: Ders.: Geist und Gestalt des frühmodernen Staates. 
Ausgewählte Aufsätze. Berlin 1969, 277-289. 
Ewald, Francois: Der Vorsorgestaat. Frankfurt/Main 1993, 159. 
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sen der Logik des Eigentumsrecht s widersprechen . Auch ginge dami t das Rech t der 
Armen einher , Almosen in letzte r Konsequen z mit Gewaltmittel n (un d seien sie 
staatliche r Natur ) einzutreiben . Dami t liefe die Legalisierun g eine r Beziehun g der 
Wohltätigkei t letztlic h auf ihre Zerstörun g als Machtbeziehun g hinaus. 16 

Es ist nich t zuletz t diese Logik, also konkre t das Bestreben , Machtbeziehunge n 
aufrechtzuerhalten , die sich in der Gesindeordnun g von 1866 un d in der Gesetz -
gebung der 1880er Jahr e widerspiegelt . De r Ausschluss der in der Landwirtschaf t 
Beschäftigte n aus der Unfall -  un d Krankenversicherun g ermöglicht e es den Agra-
riern , ihre Herrschaf t in der ländliche n Gesellschaf t zu stabilisieren . Was Eckar t 
Conz e für das 20. Jahrhunder t am Beispiel der Grafe n Bernstorf f gezeigt hat, 17 näm -
lich, dass die lokalen Lebenswelte n des Adels dessen Agieren auf eine r gesamtgesell-
schaftliche n Eben e prägten , lässt sich auch hier beobachten . 

Herrschaft qua Wohltätigkeit: Die Armenstiftung der Grafen Czernin 

Di e Grafe n Czerni n führe n ihre Geschicht e in Böhme n bis auf das 12. Jahrhunder t 
zurück . Di e Chudenitze r Linie , von der im weiteren Verlauf die Red e sein wird, 
hatt e als katholisch e Famili e in den Auseinandersetzunge n des frühe n 17. Jahr -
hundert s zwischen Kron e un d böhmische n Stände n auf der Seite der Habsburge r 
gestanden . Aus dem 20. Jahrhunder t bekann t dürft e vor allem Otoka r Czerni n sein, 
der als österreichische r Außenministe r (1917-1918) einen Separatfriede n mit Russ-
land un d Frankreic h anstrebte. 18 In der zweiten Hälft e des 19. Jahrhundert s gehör -
ten dem Chudenitze r Zweig des Grafengeschlecht s meh r als 30000 Hekta r Grun d 
un d Bode n in verschiedene n Regione n Böhmens , darunte r die ehemalige n Herr -
schaften Chudenit z (Chudenice) , Neuhau s (Jindřichů v Hradec) , Neubistrit z (Nor a 
Bystřice) , Petersbur g (Petrohrad ) un d Schönho f (Krásn ý Dvůr). 1 9 

Di e Herrschaf t Neuhau s in der Näh e der gleichnamige n südböhmische n Stad t 
hatt e im Jah r 1840, also vor der Grundentlastun g in der Folge der Revolutio n von 
1848/49 , 25272 Einwohner . Davo n lebten 7604 in der Stad t Neuhaus. 2 0 Bereit s seit 
dem Jah r 1399 bestan d hier eine Armenstiftun g bei der Kirch e St. Johanne s Baptist . 
Diese s Institu t wurde durc h eine frühe Stiftun g des Jáchy m von Hradec 2 1 im Jahr e 
1564 deutlic h aufgewertet . Offenbar in Reaktio n auf die Reformatio n wurde n je 20 
Plätz e für arm e Männe r un d Fraue n gestiftet. Wäre zuvor eher die Übergab e an ein 
Kloste r nah e liegend gewesen, nah m die Adelsfamilie nu n diese For m der Wohl-
tätigkei t durc h ein eigenes Institu t selbst in die Hand , womi t sie auch ihr ständische s 

16 Ebenda 71 f., 156, 169. 
Conze, Eckart : Von deutsche m Adel. Die Grafen Bernstorf f im zwanzigsten Jahrhundert . 
Stuttgar t 2000. 
Mašek,  Petr : Modr á krev. Minulos t a přítomnos t 445 šlechtických rodů v českých zemích 
[Blaues Blut. Vergangenhei t und Gegenwar t von 445 adeligen Familie n in den böhmische n 
Ländern] . Prah a 2003, 51-53. 
Medinger, Wilhelm: Großgrundbesitz , Fideikomi ß und Agrarreform. Wien 1913, 34. 
Tischler, Luděk/ Zeman, Ladislav: Einleitun g zum Findbuc h „Velkostate k Jindřichů v 
Hrade c [Großgrundbesit z Neuhaus] , 1451-1947 (1949)". Třeboň 1968. 
Zu Jáchym von Hrade c (1526-1565) siehe Mata: Svět české aristokraci e 1015 (vgl. Anm. 3). 



486 Bohemia Band 48 (2008) 

Prestige pflegen wollte. Ähnlic h wie es auch die Forschun g zur Armenversorgun g 
spätmittelalterliche r Städt e gezeigt hat , wurd e Wohltätigkei t zunehmen d an 
Verpflichtunge n geknüpft . Konkre t ging es bei diesen Verpflichtunge n um die 
Anerkennun g der Herrschaf t durc h Wohlverhalten , was nich t nu r in Zeite n von 
Reformatio n un d Gegenreformatio n religiöses (bzw. konfessionelles ) Wohlverhalte n 
einschloss. 22 Aufgelöst wurde die Stiftun g erst im Dezembe r 1948 durc h die kom -
munistische n Machthabe r der Tschechoslowakei . Z u diesem Zeitpunk t erhiel -
ten noc h zwei Männe r un d drei Fraue n Unterstützun g aus den Mittel n der Czernin -
schen Armenstiftung ; eine r der Männer , der ehemalig e Mühlengehilf e Jan Klement , 
bereit s seit 17 Jahren. 23 

Di e Czerninsch e Armenstiftun g konnt e somi t bei ihre r Auflösung auf eine 550-
jährige Geschicht e zurückblicken . Auch in die zweite Hälft e des 19. Jahrhundert s 
fallen mehrer e Aufstockunge n des Stiftungsvermögen s durc h Mitgliede r der gräf-
lichen Familie : Rudol f Gra f Czerni n verfügte 1868 testamentarisch , dass eine ihm 
gehörend e Bauernwirtschaf t im Dor f Niedermüh l in der ehemalige n Herrschaf t 
Neuhau s bei seinem Tod der Armenstiftun g zufallen solle. Di e Erträg e aus der 
Verpachtun g dieser Wirtschaf t bestimmt e er ausschließlic h für die Armen aus der 
ehemalige n Herrschaf t un d möglichs t aus dem Dor f Niedermühl . Dies e hatte n „be i 
den Andachtsübunge n der Hospitäle r meiner , des ganzen Czerninsche n Stamme s 
un d dessen Vorfahren im Besitz der Herrschaf t Neuhau s im Gebet e eingeden k [zu] 
bleiben". 2 4 

Nich t „au f ewige Zeiten" , wie bei seinem jüngeren Brude r Rudolf , sonder n nu r so 
lange er lebe, sollte eine Regelun g von Jaromi r Czerni n Geltun g haben . De r Fidei -
kommissinhabe r nah m 1888 das 40-jährig e kaiserlich e Regierungsjubiläu m zum 
Anlass, fünf Pfründlerstelle n abzusichern . Da s Jubiläum , so ließ er verlauten , sei im 
Sinn e seiner Majestä t stat t „durc h ostentati v prunkend e Fest e [...] durc h Akte der 
Wohltätigkei t un d der Freud e für die Ärmsten seines Reiches " zu feiern. Begün-
stigte dieser Maßnahm e waren Arme der Stad t Neuhau s un d der ehemalige n gleich-
namige n Herrschaft . Auch verfügte der Graf , die Auswahl der Pfründle r liege aus-
schließlic h bei ihm . Ein Auszug aus einem Rechnungsbuc h aus dem Jahr e 1906 
belegt, dass der Verfügung entsproche n wurde : Zu diesem Zeitpunk t profitierte n 
fünf Fraue n von ihr. 6 

Stiftunge n waren keine rein männlich e Angelegenheit . Zwei weitere Maßnahme n 
gehen auf Josefine Gräfi n Czerni n zurück , die Ehefra u des eben genannte n Grafe n 
Jaromir . Sie spendet e 1903 eine Pfründlerstelle , nachde m sie von schwerer Krankhei t 

Von Hippel, Wolfgang: Armut , Unterschichten , Randgruppe n in der Frühe n Neuzeit . Mün -
chen 1995, 44-53 (Enzyklopädi e deutsche r Geschicht e 34). 
SOA Třeboň , Zweigstelle Jindřichů v Hradec : Ústav Chudýc h [Armenamt] , kart. 12: An-
weisung der Zweigstelle des Nationalausschusse s zur Auflösung der Armenstiftun g vom 
3.12.1948. 
Ebenda: Stiftungsurkund e vom 20.7.1868 und Dokumen t mit Durchführungsbestimmun -
gen vom 1.5.1871. 
Ebenda,  kart. 13: Widmun g der Pfründlerstelle n vom 2.12.1888 sowie Rechnungsbuc h von 
1906. 
Ebenda. 



Tönsmeyer: Adel und Armenfürsorge in Böhmen (1848-1914) 487 

genesen war, um „meinen Gott ergebenen Dank durch einen Akt der Wohltätigkeit 
zum Ausdruck zu bringen".27 Des weiteren dankte sie damit „für die rege, aufrich-
tige, mir gewidmete Theilnahme, welche die Einwohner der Stadt Neuhaus wäh-
rend meiner Krankheit und bei meiner Genesung freundlich und allseitig bekunde-
ten". Die Gräfin verfügte, dass sie sich die Auswahl der Begünstigten selbst vor-
behalte, wobei vor allem ehemalige Bedienstete der Domäne berücksichtigt werden 
sollten, und dass sie ihre Wahl auf der Basis jener Bittbriefe treffen werde, die ihr die 
Domänendirektion vorlege. Zehn Jahre später, 1913, ergänzte die Gräfin die Wid-
mung um einen Passus, der auf die Empfehlung des Domänendirektors Eduard 
Behalek zurückging, indem sie festlegte, dass „jede Einmischung der Staatsbehörden 
ausdrücklich vermieden werden soll!"28 

Im Juni 1911 wurde die Gräfin erneut tätig - durch die Gründung der „Josefine 
Czernin-Paarschen Krankenpflege Stiftung". Mit diesen Mitteln wurde eine Or-
densschwester finanziert, die arme Kranke außerhalb des Krankenhauses versorg-
te.29 Wieder begründete Josefine Czernin ihre Stiftung mit ihrer Verbundenheit mit 
der Stadt. Könne die Krankenpflege jedoch nicht weiter von dem bereits tätigen oder 
einem anderen katholischen Orden übernommen werden, so seien die Zahlungen 
unverzüglich einzustellen und das Stiftungsvermögen aufzulösen. In diesem Doku-
ment wurde eine Einflussnahme seitens der Stadt ebenfalls ausdrücklich ausge-
schlossen.30 Angemerkt sei, dass sich in diesem Fall auch der prompte Dank des 
Bürgermeisters erhalten hat. Das Interessante daran: Das Stiftungsdokument der 
Gräfin ist auf Deutsch abgefasst, der Bürgermeister schrieb tschechisch - das gegen-
seitige Verstehen wurde dadurch ganz offensichtlich nicht eingeschränkt.31 

Was aus allen diesen Unterlagen spricht, war die Bereitwilligkeit, in einem gewis-
sen Umfang zur Unterstützung der armen Bevölkerung der Stadt und der ehemali-
gen Herrschaft Neuhaus beizutragen. Unmissverständlich im Vordergrund stand 
dabei der Bezug zum adeligen Besitz, über den stets die Erinnerung an die ehemali-
gen Grundherren aktiviert wurde. Bezeichnend für das Selbstverständnis der Mit-
glieder der gräflichen Familie ist, dass sie in den verschiedenen Stiftungsdokumen-
ten von den „Herrschaften" durchgängig ohne das Attribut „ehemalig" sprachen. 
Nimmt man die Gebetsverpflichtungen etwa bei Rudolf Czernin hinzu - zu geden-
ken •war des ,,ganze[n] Czerninsche[n] Stammjes] und dessen Vorfahren im Besitz 
der Herrschaft Neuhaus" - so ist das als eine rückwärtige Verlängerung von Herr-
schaft in unvordenkliche Zeiten zu verstehen, die gleichzeitig bis in die Gegenwart 
andauerte. Die Herrschaft erscheint dadurch als überzeitlich und gottgewollt. 

Den ländlichen Armen präsentierte sie sich nicht selten außerdem als ihr gesamtes 
Leben umfassend. Nach Jahren der Arbeit auf den gräflichen Gütern baten sie in 

Ebenda: Stiftungsdokument vom Juni 1903 (keine genauere Datierung vorhanden). 
Ebenda. 
Aus diesem Stiftungsdokument geht hervor, dass die Gräfin die Ordensschwestern bereits 
seit mehreren Jahren „aus eigenem" unterstützte, damit sie Aufgaben innerhalb des Kran-
kenhauses nachgehen konnten. Ebenda: Stiftungsdokument vom 2.7.1911. 
Ebenda. 
Ebenda: Dankschreiben des Bürgermeisters vom 5.7.1911. 
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Bittschreibe n an de n D o m ä n e n d i r e k t o r ebe n diese r G ü t e r u m Ausse tzun g eine r 
Pension , u m Sachspende n wie Feuerho l z ode r u m Aufnahm e in da s Armenspi ta l . 
Als Pfründler inne n ode r Pfründle r un te r s t ande n sie eine r Spitalleitung , dere n Per -
sona l sich w iede ru m au s de r Gutsverwal tun g rekrut ier te . 3 2 

D e n n o c h ha t scho n die zeitgenössisch e For schun g festgestellt , dass ma n diese n 
S t ruk ture n ein e gewisse Versorgungsleistun g nich t abspreche n konn te . So bilan -
ziert e H u g o Morgens te r n in seine m statistische n Wer k übe r da s Gesindewese n zu 
Anfan g des 20. J ah rhunde r t s : 

D a nu n das Gesind e im höhere n Alter schwerlich aus eigenem Antrieb e meh r seinen Diens t 
verlässt un d erfahrungsgemä ß auch höchs t selten eine Pensio n erhält , so geht darau s hervor , 
dass es noc h imme r weit verbreitet e Sitte ist, selbst treue , ausgedient e Dienstbote n im Alter auf 
die Straß e zu setzen un d sie dem Elen d un d der Gnad e der Heimatgemeind e ode r von 
Wohlthäter n auszuliefern . Am stärkste n trit t diese traurig e Erscheinun g beim Gesind e im 
Handel , am schwächste n in der Landwirtschaf t hervor . Es scheint , als ob in letztere r noc h 
imme r größer e Rücksich t auf das im Dienst e alt geworden e Gesind e genomme n würde un d die 
Altersversorgun g für das Gesind e daselbst eine bessere wäre. 

„Her rschaf t " w u r d e in de n method i sche n Ausführunge n als soziale Praxi s im 
Sinn e von Aushandlungsprozesse n zwische n Ak teu re n bzw. G r u p p e n von Akteure n 
beschrieben , wobe i die „bargainin g p o w e r " u n t e r de n betreffende n Akteure n höchs t 
unterschiedl ic h verteil t sein konn te . Von de r vorteilhafte n Machtpos i t io n de s Adels 
ist bishe r die Red e gewesen. D o c h die Quel le n zeigen durchau s auc h Aspekt e de s 
Aushandelns . So wehr t e n sich die Insasse n des Czern insche n Armenspi ta l s z u m Bei-
spiel 1859 erfolgreic h gegen die Auflage de r Spitalleitung , „de n in de r Männe r s tub e 
befindliche n Altar in eine m de r Andach t u n d Got tes furch t fördernde n Zus t an d 
zu erhal ten" , i nde m sie dagegen beim Unte rsuchungsger ich t N e u h a u s klagten . Di e 
Domänenve rwa l tun g wies daraufhi n die Spitalverwaltun g an , solch e Prakt ike n in 
Zukunf t zu unterlassen , ebens o jedoc h de n Kläger n ein e Rüg e wegen ihre s „vorgrei -
fende n B e n e h m e n s " zu erteilen. 3 4 

Auc h w u r d e n offenba r Mensche n in de r E inr ich tun g geduldet , die selbst kein e 
Pfründle r waren , w e n n sie dere n Ablauf nich t durche inande r brachten . Ak tenkund i g 
geworde n ist ein solche r Fal l z u m Beispie l im Jahr e 1856, als im Spita l Läus e auftra -
ten . Di e Insasse n sagten übere ins t immen d aus , da s Ungeziefe r gehe auf die geistes-
krank e Tochte r eine s de r Pfründle r zurück . Di e Gutsverwal tun g veranlasst e die 
Übers te l lun g de r Fra u an die städtisch e E inr ich tun g u n d erteilt e de r Spitalleitun g die 
streng e Auflage, vermehr t auf Reinlichkei t zu achten , u m da s Ansehe n de r Inst i tu -
t io n gegenübe r de r Stad t nich t zu schädigen . Wär e die Betreffend e selbst Pfründler i n 
gewesen, so hät t e die Ausweisun g n u r auf Ant ra g beim Grafe n u n d nac h dessen 
posit ive r A n t w o r t erfolgen k ö n n e n . 3 5 Ähnl ic h wie die Aufnahm e in die Armen -
stiftun g behiel t sich da s H a u s C z e r n i n auc h de n Ausschluss au s derselbe n vor. 

Ebenda,  kart . 43. 
Morgenstern, Hugo : Mittheilunge n des k. k. Arbeitsstatistische n Amtes im Handels -
ministerium . Wien 1902, Hef t 3, 104 (Gesindewese n un d Gesinderech t in Österreich) . 
SOA Třeboň , Zweigstelle Jindřichů v Hradec : Ústa v Chudých , kart . 57: Anweisung an die 
Spitalleitun g vom 28.5.1859. 
Ebenda: Dokument e in dieser Angelegenhei t vom 4.11., 17.11., 19.11. un d 2.12.1856. 
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Beide Episode n zeigen, dass nich t zuletz t der Staat bestimmte , wie erfolgreich ein-
zelne Gruppe n in ihre n Aushandlungsprozesse n sein konnten , inde m er „Spiel -
regeln" vorgab. In der Habsburgermonarchi e hatte n die liberalen Regierunge n der 
1860er Jahr e nich t nu r die adeligen Stiftunge n eine r zum Teil strikte n Aufsichts-
verwaltun g unterstellt , sonder n auch das Schulwesen dem adeligen Einfluss ent -
zogen. 36 Dami t unterschie d sich die Wiener Regierungspraxi s zum Beispiel deut -
lich von der in England , wo die Zentralregierun g bis in die 1880er Jahr e viele Ent -
scheidunge n in die „localities " delegierte, 37 was zur Stabilitä t der Stellun g dortige r 
adeliger Großgrundbesitze r in der ländliche n Gesellschaf t nich t unbedeuten d bei-
trug. 

In Böhme n hatt e dieses Festsetze n von Spielregeln zur Folge , dass sich die Grafe n 
Czerni n un d ihr leitende s Persona l kontinuierlic h in Auseinandersetzunge n mit 
den verschiedene n behördliche n Instanze n befanden , versuchte n letzter e doch , 
die Finanze n der Armenstiftun g zu kontrolliere n (Bezirke ) un d Einfluss auf die 
Auswahl der Pfründle r (Städte ) zu nehmen. 3 8 Di e „Läusegeschichte " zeigt dahe r 
einerseit s den Umgan g mit den städtische n Behörden , dene n ma n keine n Vorwand 
für ein Eingreife n liefern wollte. Andererseit s wird in dieser Episod e auch der Um -
gang mit den Armen deutlich : Gewisse Praktike n wie der Aufenthal t von Familien -
angehörigen , die keine Pfründle r waren , wurde n im Alltag geduldet . Ni e jedoch 
reicht e die Duldun g so weit, dass sie die Letztzuständigkei t über Aufnahm e in das 
Spita l un d Ausweisung aus demselbe n seitens des gräflichen Hause s in Frag e gestellt 
hätte . Aus Sicht des Adels -  un d auch das zeigt das Beispiel der Armenstiftun g - war 
die Stad t umkämpfte s Herrschaftsgebiet , dere n Behörde n Herrschaftskonkurrenten . 

Fü r die Armen bedeutete n diese Spielregeln , dass sie ihre Bedürfnisse entwede r 
mit den kommunale n ode r den gräflichen Einrichtunge n auszuhandel n hatten . Ihr e 
Positio n blieb dabe i zugegebenermaße n in beiden Fälle n eher schwach , aber nich t 
völlig aussichtslos , wenn es ihne n zum Beispiel gelang, die Behörde n zu „nutzen" , 
um ihre Interesse n gegenüber der gräflichen Einrichtun g durchzusetzen , wie etwa 
Beschwerde n schreibkundige r Spitalbewohne r zeigen. 

Offenbar gab es immer wieder Bemühunge n von Insassen , Familienangehörig e über ihre 
Pfründlerstell e mitzuversorgen . Siehe dazu ebenda, 21.1.1858. 
Vor allem liberale Regime in katholische n Länder n tendierte n dazu, aus ideologisch-politi -
schen Gründe n das Monopo l kirchliche r Hilfe zwar nich t zu brechen , aber doch durch eine 
zum Teil strenge Aufsichtsverwaltung zu kontrollieren , wie dies zum Beispiel in Italien der 
Fall war. Raphael,  Lutz : Rech t und Ordnung . Herrschaf t durch Verwaltung im 19. Jahr -
hundert . Frankfurt/Mai n 2000, 101 f. Auch die liberalen Regierunge n der Habsburger -
monarchi e folgten diesem Muster . 
Siehe dazu Cannadine, David: Declin e and Fall of the British Aristocracy. Ne w Haven 
1990, 180. -  Zur Wertschätzung , die die „localities " parteiübergreifen d in Englan d genos-
sen, siehe Rödder, Andreas: Die radikale Herausforderung . Die politisch e Kultu r der engli-
schen Konservative n zwischen ländliche r Traditio n und industrielle r Modern e (1846-1868) . 
Münche n 2002, 270-279. 
Siehe zum Beispiel SOA Třeboň , Zweigstelle Jindřichů v Hradec : Ústav Chudých , kart. 34: 
Erlass der Bezirkshauptmannschaf t Neuhau s vom 17.6.1876, worin die gräfliche Czernin-
sche Armenstiftun g angehalte n wird, „sich in Zukunf t jeder eigenmächtige n Änderun g mit 
dem Stammvermöge n des Spitals zu enthalten" . 
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Bilanzierende Überlegungen 

Adelsherrschaf t in der zweiten Hälft e des 19.Jahrhundert s ist in diesem Beitra g als 
eine lokal gebunden e un d kulturel l fundiert e For m von Herrschaf t vorgestellt wor-
den , Wohltätigkei t als eine spezifische Herrschaftstechnik . Mi t Blick auf die Wohl-
tätigkei t war in Anlehnun g an Frangoi s Ewald formulier t worden , dass dabe i ein 
ökonomische s und/ode r juristische s Verhältni s in ein affektives verwandel t wurde , 
ohn e dass es ein „Rech t auf Almosen " gab. Mi t Blick auf den Adel ist jedoch das 
Stichwor t „Rechtsverständnis " noc h einma l aufzunehmen . 

Zwar konnt e auch in diesem Herrschaftszusammenhan g kein Armer einen indivi-
duellen Anspruc h auf Unterstützun g einklagen ; doc h beweisen die Quellen , dass es 
so etwas wie eine adelige Selbstverpflichtun g gab, an die ma n als ehemalige r Unter -
tan appelliere n konnte . Die s ist die Logik, auf die in Bittbriefe n auch lange nac h der 
Abschaffung der Untertänigkei t häufig Bezug genomme n wurde . So schrieb etwa 
1876 der brandgeschädigt e Františe k Trkovský aus Zlákovic e in seiner Bitte um 
Bauholz , er rechn e es sich als Ehr e an, dass sein Vater imme r einer der gehorsamste n 
Untertane n gewesen sei.39 Di e Bittbrief e zeigen außerdem , dass die Schreibende n 
sich bemühten , eine konkrete , individuell e Beziehun g zum Grafe n ode r zur Gräfi n 
herzustellen . Zwar sind dies Stilisierungen , doc h die Akten der Gutsverwaltun g 
dokumentiere n auch , dass in der Tat in vielen Fälle n individuel l entschiede n wurde , 
wer mit wohltätige n Gabe n rechne n durfte. 40 

Di e adeligen Herrschaftspraktike n zielten insgesamt darauf , zu individualisiere n 
un d die Anonymitä t aufzuheben , ferner waren sie auf Permanen z ausgerichtet . 
Denn : Di e lokal gebunden e For m von Adelsherrschaf t war nu r aufrechtzuerhalten , 
wenn die Mensche n vor Or t blieben . U m dieses Ziel zu erreichen , musst e der Adel 
dem betreffende n Personenkrei s etwas „bieten" , was man nebe n der Wohltätigkei t 
moder n als freiwillige soziale Leistunge n adeliger Arbeitgeber bezeichne n könnte . 
Daz u gehörte n Pensionskasse n für die Angestellten un d Bedienstete n ebenso wie 
Maßnahme n zur Versorgung des Gesinde s mit Mahlzeite n ode r auch , gegen End e 
des Jahrhunderts , die Übernahm e von Arztkosten. 41 Solch e Maßnahme n findet ma n 

Dies und weitere Beispiele bei Bezecný: Příliš uzavřená společnos t 71-73 (vgl. Anm. 2). 
Siehe dazu z. B. die umfangreiche n Bittgesuch e in den Gutsverwaltungsakte n der Fürste n 
Schwarzenberg , aus denen hervorgeht , dass diese Eingaben häufig individuel l entschiede n 
wurden . Fü r den Zeitrau m zwischen 1880 und dem Ersten Weltkrieg SOA Třeboň : Velko-
statek Orlík, kart. 873 und kart. 969 
Pensionskasse n bestande n auf vielen Gütern , bei den Czernin s z.B. seit 1803 (aufgelöst 
1931). SOA Třeboň , Zweigstelle Jindřichů v Hradec : Černínsk ý penzijn í fond vdov a sirot-
ků [Der Czerninsch e Pensionsfond s für Witwen und Waisen]. -  Zum „Gutsarzt " ebenda, 
Velkostatek Jindřichů v Hradec , kart. 1425: Verschieden e Unterlage n über die Zuständig -
keit des Arztes der Czerninsche n Güte r aus dem Jahre 1908. -  Weiter zurück datiere n 
Maßnahme n zur Beköstigung des Meiereigesindes . Siehe z.B. SOA Třeboň : Velkostatek 
Orlík, kart. 995: Zirkula r der Güterinspektio n Prag an die Herrschaftsdirektione n zu Wor-
lik und Cimelit z sowie weitere Schwarzenbergsch e Gutsverwaltunge n vom 2.4.1863. -
Allgemein zu den Versorgungsleistungen auf den Schwarzenbergsche n Güter n Záloha,  Jiří: 
Sociáln í zařízen í na statcích hlubockýc h Schwarzenberk ů [Soziale Einrichtunge n auf den 
Güter n der Frauenberge r Linie der Schwarzenberger] . In : Studie k sociálním dějinám 7 
(2001) 15-28. 
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im Untersuchungszeitraum auf allen adeligen Gütern. Begleitet wurden sie von einer 
Politik, die den Ausschluss der in der Landwirtschaft Beschäftigten aus der Unfall-
und Krankenversicherung durchsetzte, da eine allgemeine Absicherung der indivi-
dualisierenden Absicht adeliger Herrschaftspraktiken zuwiderlief. 

Ein letzter Aspekt: Adelsherrschaft war nur dann lokal zu stabilisieren, wenn 
Mitglieder der adeligen Familien in der dörflichen Welt auch präsent waren. Das war 
in Böhmen der Fall, und hier demonstrierte der Adel gleichermaßen große soziale 
Distanz wie ländliche „Zusammengehörigkeit" auf engem Raum. Wohltätigkeit war 
dabei eine Strategie, diese affektive Nähe bei gleichzeitiger Beibehaltung der sozia-
len Distanz zu schaffen, deren Konfliktpotential aber zugleich zu entschärfen. 



D A S M Ü N C H N E R A B K O M M E N 1938 
I N E U R O P Ä I S C H E R P E R S P E K T I V E 

Das Münchner Abkommen vom 29. September 1938, mit dem Deutschland, Italien, 
Frankreich und Großbritannien das Ende der Ersten Tschechoslowakischen Re-
publik besiegelten, war in den tschechischen Medien des Spätsommers 2008 omni-
präsent. Selbst die Spaziergänger auf den Prager Straßen wurden auf Großbild-
leinwänden mit Film- und Tondokumenten konfrontiert, die die Schicksalsjahre der 
Tschechoslowakei illustrierten. 

Die Internationale Fachkonferenz „Das Münchner Abkommen 1938 in europä-
ischer Perspektive" vom 17. bis 19. September 2008 in München stellte sich der Ge-
schichte dieses Ereignisses auf produktive Weise. Veranstaltet vom Institut für 
Zeitgeschichte und dem Collegium Carolinum in München unter der Leitung von 
Horst Möller und Martin Schulze Wessel und organisiert von Jürgen Zarusky und 
Martin Zuckert, verband diese Tagung Diplomatie- und Politikgeschichte. Die 
Innen- und Außenperspektive der einzelnen Signatarmächte, der Tschechoslowakei 
und ihrer Nachbarstaaten wurde zu einer europäischen Geschichte dieses Ereig-
nisses zusammengeführt. 

Das erste, von Gustavo Corni (Trient) geleitete Panel über „Außenpolitische 
Rahmenbedingungen" stellte die Strategien zur Stabilisierung des nach dem Ersten 
Weltkrieg in Europa allenthalben gefährdeten Friedens in den Mittelpunkt. Chri-
stoph Studt (Bonn) lieferte einen faktografischen Überblick über die reichsdeutsche 
Außenpolitik unter Hitler, welche Krieg und die Erkämpfung wirtschaftlicher Ex-
portmöglichkeiten als Mittel einer fragwürdigen „pax germanica" einzusetzen ver-
stand. Peter Neville (London) arbeitete differenzierend die Hintergründe der briti-
schen so genannten Appeasementpolitik heraus. Zwischen diesen beiden Polen -
Friedensgefährdung und Appeasement - spannte Peter Krüger (Marburg) das löch-
rige Netz der ostmitteleuropäischen Bündnissysteme auf. Das französische 
Engagement in Ost- und Mitteleuropa habe weder eine tragfähige Kooperation noch 
einen funktionierenden Interessenausgleich, sondern lediglich ein „Schönwetter-
system" geschaffen. In einem luziden Überblick analysierte Hans Woller (München) 
die Rolle Italiens im Umfeld des Münchner Abkommens. Er dekonstruierte den 
Mythos von Mussolini als einem integrierenden Moderator, der in Italien bis heute 
nachwirkt. Die Pläne Hitlers zur Zerstörung der Tschechoslowakei seien Mussolini 
im Vorfeld des 29. September bekannt gewesen, Italien habe für das damalige Europa 
zudem einen „enormen Unruheherd" bedeutet und seit 1922 beständig Krieg ge-
führt. Dabei konnte Mussolini in den 1930er Jahren Freiräume nutzen, die erst durch 
die Konzentration der europäischen Außenpolitik auf Hitler entstanden waren. 

Die Initiation wirtschaftlicher Abhängigkeiten durch die deutsche Außenpolitik, 
die in dem Referat Wollers bereits angeklungen war, stellte Christoph Boyer 
(Salzburg) für den ost- und mitteleuropäischen sowie südosteuropäischen Raum 
systematisch dar. Die Wirtschaftspläne des nationalsozialistischen Deutschland be-
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ruhten seiner Ansicht nach auf den autarkistischen Bestrebungen der deutschen 
Handelspolitik gegenüber Westeuropa und den guten Verzahnungsmöglichkeiten 
mit Ost- und Mitteleuropa. Länder wie Ungarn und Rumänien lieferten Agrar-
produkte zu über dem Weltmarktpreis liegenden Tarifen nach Deutschland im 
Realaustausch gegen Industriegüter. Lediglich die Tschechoslowakei war aufgrund 
ihrer wirtschaftspolitischen Dissoziation von Deutschland ein Sonderfall und geriet 
nicht wie andere Länder dieser Region in wirtschaftliche Abhängigkeit. 

Die zweite Tagungssektion „Die Septemberkrise", die von Hans Lemberg (Mar-
burg) moderiert wurde, umriss den unmittelbaren politischen Kontext des 
Münchner Abkommens. Detlef Brandes (Düsseldorf) ging - in Anknüpfung an sein 
neues Buch „Die Sudetendeutschen im Krisenjahr 1938" - der Frage nach, wie es 
zum Aufstieg der Sudetendeutschen Partei (SdP) bei den tschechoslowakischen 
Kommunalwahlen 1938 bis hin zur größten nationalsozialistischen Sammlungs-
bewegung kommen konnte. Über die herkömmlichen Erklärungsmuster hinaus-
gehend führte er nicht nur die Unzufriedenheit der Sudetendeutschen über ihren 
Status als nationale Minderheit und die überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit 
wegen der niedergehenden Leichtindustrie als wichtige Gründe an; anhand von 
Polizeiberichten schilderte er darüber hinaus den großen sozialen Druck durch 
Propaganda, Terror und nachbarschaftliche Überwachung, der den Einzelnen in 
die autoritären Gesellschaftsstrukturen hineinpressen sollte. Als weiteren Faktor be-
nannte er die Nachgiebigkeit der Prager Regierung gegenüber autoritären Forde-
rungen der SdP und die Zurückhaltung der tschechoslowakischen Polizei, gegen 
gesellschaftlichen Terror innerhalb der sudetendeutschen Bevölkerungsgruppe vor-
zugehen. 

Angela Hermann (München) zeichnete ein vielschichtiges Bild des außenpoliti-
schen Vorgehens Hitlers im Sommer 1938. Sie skizzierte seine bis in die Zeit nach 
„München" hineinreichenden Pläne, die Tschechoslowakei in einem gemeinsamen 
Feldzug mit Ungarn und Polen zu überfallen. Eine Stärkung der revisionistischen 
Kräfte in diesen Staaten und eine Ablenkungstaktik gegenüber den Garantiemächten 
sollte hierfür den notwendigen Freiraum eröffnen. Hitlers Spiel mit verdeckten 
Karten illustrierte Hermann in ihrer Rekonstruktion eines Gesprächs zwischen Hit-
ler und Chamberlain Mitte September in Berlin, nach dem Hitler dem britischen 
Premierminister die Übergabe des Protokolls verweigerte. Dieser erhielt lediglich 
eine gekürzte Fassung, aus der kompromittierende und bewusst falsche Äußerungen 
entfernt •worden waren. Hermann zeigte auch, dass bei den Verhandlungen zwischen 
Hitler und Chamberlain die Überbringung der Nachricht von der Mobilmachung 
der tschechoslowakischen Truppen, die einen Wendepunkt in den Gesprächen mar-
kierte, von Hitler inszeniert war. 

Die zwei folgenden Referate setzten sich mit dem französischen Vorgehen in der 
Septemberkrise auseinander. Jean-Pierre Azéma (Paris) vertrat die These, dass zwi-
schen den tiefgreifenden Umbrüchen in der französischen Gesellschaft und den poli-
tischen Folgen des Münchner Abkommens eine zeitliche Phasenverschiebung ge-
legen habe: Die im Vorfeld des Münchner Abkommens akute politische Entscheidung 
zwischen pazifistischen und angeblich „kriegstreiberischen" Kräften in der franzö-
sischen Intelligenz sei noch einmal vertagt worden; die offene Frage, für welche Ziele 
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es sich zu kämpfen lohne, habe erst im Jahr 1940 zu einer wirklichen politischen 
Identitätskrise geführt, als der Frieden um jeden Preis unter Pétain nicht mehr 
weiterzuführen war und man sich zwischen Kollaboration oder Widerstand ent-
scheiden musste. Der nachfolgende Referent Georges-Henri Soutou (Paris) ging 
auf die außenpolitischen Wirkungen dieser pazifistischen Stimmungen ein. Daneben 
machte er die Nachwirkungen von „Versailles", die daniederliegende militärische 
Flugabwehr, aber auch antibolschewistische Kampagnen, in denen Beneš als An-
hänger Stalins figurierte, für das Nichteingreifen Frankreichs zugunsten der Tsche-
choslowakei verantwortlich. Wie Vít Smetana (Prag) in seinem Referat ausführte, 
war die tschechoslowakische Außenpolitik an manchen Missverständnissen und 
Fehleinschätzungen ihrer Verbündeten nicht unbeteiligt. In seinem sehr instruk-
tiven Vortrag fasste Sergej Slutsch (Moskau) die sowjetische Interessenlage im 
September 1938 zusammen. Nach dem Jahr des großen Terrors 1937 sei die sowjeti-
sche Armee köpf- und führungslos, die Sowjetunion außenpolitisch handlungsunfä-
hig gewesen, Stalin führte eine isolationistische Politik. Er war einzig am wirtschaft-
lichen Nutzen einer Zusammenarbeit mit der Tschechoslowakei interessiert, nicht 
aber an deren militärischer Verteidigung. Die Mobilmachung an der Grenze zu 
Polen deutete Slutsch lediglich als eine politisch-demonstrative Drohgebärde. 

Die dritte Sektion „Implementation I - Das Sudetenland" stellte die Folgen des 
Münchner Abkommens in der betroffenen Region dar. Volker Zimmermann (Prag) 
verglich den Entwicklungsprozess der sudetendeutschen Gesellschaft mit paralle-
len Erscheinungen nach dem „Anschluss" von Österreich und dem Saarland. Zeit-
genössische Wahrnehmungen glichen einander, von der anfänglichen Begeisterung 
bis hin zu späteren Klagen über eine Fremdbestimmung durch Reichsdeutsche. 
Nationalitätenproblem und bürgerkriegsähnliche Zustände in Westböhmen setzten 
für den Sudetengau hingegen einen besonderen Akzent. Wie schon Zimmermann 
betonte auch Jörg Osterloh (Frankfurt/Main) den Beschleunigungseffekt bei der 
Radikalisierung der sudetendeutschen Gesellschaft. Der erste organisierte Pogrom 
gegen die jüdische Bevölkerung, an dem sich Einheimische, Reichsdeutsche und die 
Gestapo beteiligten, ließ nach Abtretung der Sudetengebiete nicht länger als einen 
Monat auf sich warten. Antijüdische Verordnungen und Gesetze •wurden im Zeit-
raffer umgesetzt. Jürgen Zarusky (München) wies auf die Folgen des Münchner 
Abkommens für die deutschen Gegner des Nationalsozialismus hin. Bereits der 
deutsch-tschechoslowakische „Pressefrieden" von 1937 brachte der deutschen Exil-
presse erhebliche Einschränkungen. Das Münchner Abkommen rief bei vielen Emi-
granten endgültig das Gefühl völliger Isoliertheit hervor. Jaromír Baleár (Bremen) 
ging auf die •wirtschaftlichen Folgen des September 1938 ein. Er vertrat die These, 
dass durch die NS-Besatzung eine längerfristig wirkende ökonomische Zäsur gesetzt 
worden sei. Die radikale Umverteilung der Eigentumsverhältnisse zugunsten reichs-
deutscher Banken und Betriebe ab 1938 und damit die Lockerung bestehender 
Eigentumsstrukturen, aber auch die konsequente Nationalisierung deutscher 
Firmen nach 1945 habe die spätere Einführung des Staatssozialismus begünstigt. 
Martin Zuckert (München) erörterte die tiefgreifenden Veränderungen der Kirchen 
nach „München". Wurden in einigen deutschen Glaubensgemeinschaften „Dank-
gottesdienste" mit demonstrativen Ehrenbezeugungen für Hitler ausgerichtet, wa-
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ren tschechisch e Gläubig e von Verfolgung un d Vertreibun g bedroht . Di e finanziel l 
prekär e Lage der Kirche n im Sudetenga u nac h dem Wegfall der tschechoslowaki -
schen Unterstützungszahlunge n wurde von der nationalsozialistische n Kirchen -
politi k als politische s Druckmitte l eingesetzt . Gleichzeiti g versucht e das Regime , 
Gläubig e zum Kirchenaustrit t zu bewegen. Di e bestehende n Kirchenstrukture n 
musste n sich zude m gegenüber der radikale n Nationalisierun g der Gesellschaf t 
behaupten . 

De r vierte Teil der Tagun g „Implementatio n II -  Konsequenze n in Ostmittel -
europa" , moderier t von Oldřic h Tům a (Prag) , konzentriert e sich auf die Aus-
strahlun g un d die Folge n des Abkommen s auf mittelba r beteiligte Lände r wie Un -
garn un d Pole n sowie den gespaltene n Staatstors o der verkleinerte n Tschecho -
slowakei. Ignác s Romsic s (Budapest ) verfolgte die Verflechtunge n der ungarische n 
Grenzrevisionsplän e in Reaktio n auf Triano n mit der reichsdeutsche n Außenpoliti k 
nac h Hitler s Machtantritt . Dies e lenkt e die Revisionsbestrebunge n Ungarn s gezielt 
auf die Tschechoslowakei . Ein e Liaison außenpolitische r Interesse n bestan d auch 
zwischen Deutschlan d un d Polen , wie Stanisla w Zerk o (Poznan/Posen ) ausführte . 
Da s Münchne r Abkomme n habe nu r den letzte n Anstoß für eine äußers t feindlich e 
Politi k Polen s gegenüber der Tschechoslowake i gegeben, die schließlic h in ein 
Ultimatu m zur Übergab e des Teschene r Gebiet s (Těšínsko ) mündete . Pole n geriet 
daraufhi n nich t nu r in die politisch e Isolatio n gegenüber seinen Bündnispartner n 
Frankreic h un d Rumänien , sonder n nah m auch die Gefah r eines „Zweite n Mün -
chens " lange Zei t nich t ernst . Valerián Bystřičky un d Micha l Schvarc (Bratislava) 
zeigten die nationalistischen , autoritäre n un d totalitäre n Element e in der slowaki-
schen Gesellschaf t auf, die schließlic h zu organisierte n Angriffen auf Juden , Roma , 
Ungar n un d Tscheche n führten . Beide vertrate n die Auffassung, dass der Zeitpunk t 
der slowakischen Selbständigkeitserklärun g im Mär z 1939 nu r durc h außenpoliti -
schen Druc k un d die von Deutschlan d ausgehende n Drohunge n zu erkläre n sei. In 
der anschließende n Diskussio n •wurd e Kriti k an dieser These geäußert , da sie die 
endogene n Kräfte , die zur Abspaltun g von der Tschecho-Slowake i beitrugen , unter -
schätze . Emi l Voráček (Prag ) destilliert e in seinem Refera t aus Polizeiberichte n ein 
Alltagsbild, das nac h „München " von feindliche n Auseinandersetzunge n zwischen 
Tscheche n un d Deutschen , Versorgungs- un d Flüchtlingsprobleme n so'wie eine r 
feindliche n Haltun g gegenüber Jude n geprägt war. Joachi m Taube r (Lüneburg ) zeig-
te am Beispiel des Memelgebiet s den mögliche n Zusammenhan g von nationale r 
Selbstverwaltun g un d nationalsozialistische r Selbstgleichschaltung . Di e Autonomi e 
in dieser Region , die zum Vorbild einer gelungene n nationalitätenpolitische n Lösun g 
hätt e •werde n können , wurde durc h revisionistisch e Tendenze n Deutschland s kon -
terkariert . De r memelländische , mehrheitlic h deutsch e Landta g setzte auf dem Wege 
der „demokratischen " Gesetzgebun g die Nazifizierun g der Gesellschaf t durch . Das s 
die Sudetendeutsche n von weitergehende n Selbstverwaltungsrechte n im Jah r 1938 
ähnliche n Gebrauc h gemach t hätten , hatt e das Refera t von Brande s als sehr wahr-
scheinlic h erscheine n lassen. 

De n Abschluss der Tagun g bildet e eine Rund e zu .„München ' aus historiografi -
scher Perspektive" , die das Ereigni s in der Zusammenscha u beleuchtete . Josef Becker 
(Augsburg) sprach zum „Fal l Boris Čelovský", dessen Dissertatio n „Da s Münchne r 
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Abkomme n 1938" aufgrun d unrühmliche r Verflechtunge n von diplomatische n 
Rücksichte n des Auswärtigen Amtes un d mit großer mediale r Aufmerksamkei t for-
mulierte n sudetendeutsche n Interesse n erst mit erhebliche r Verzögerun g 1958 ver-
öffentlich t werden konnte . Herman n Gram l (München ) bemängelt e in seinem Bei-
trag zur deutsche n Geschichtsschreibun g zu „München " das Fehle n neuere r Mono -
grafien. In einem Kommunikationsrau m ohn e Čelovský, gleichwoh l nich t weniger 
ideologisch aufgeladen , habe sich die wissenschaftlich e Debatt e in der sozialistische n 
Tschechoslowake i abgespielt . Am Beispiel der 1950er un d 1960er Jahr e demon -
striert e Christian e Brenne r (München ) die Dominan z politische r Interesse n un d 
ideologische r Selbstvergewisserungen . In den 1950er Jahre n sei „München " vorrangig 
aus der innenpolitische n Perspektiv e verhandel t worden : De m Mytho s von der 
Verteidigungsbereitschaf t der Sowjetunio n im Jahr e 1938 wurde ein verzerrte s Bild 
der Beneš-Regierun g zur Seite gestellt, die als Sachwalteri n eines „bourgeoise n 
Klassenstandpunktes " die Republi k un d die nationale n Interesse n verrate n hätte . In 
den 1960er Jahre n sei „München " dan n als außenpolitische s Ereigni s wiederentdeck t 
worden : Di e Unentschlossenhei t der Sowjetunio n zu einem militärische n Eingrei -
fen, das bürgerlich e politisch e Lager un d die KPTsc h konnte n nu n differenzierte r 
dargestell t werden . Diese r kurze wissenschaftlich e Frühlin g wurde jedoch durc h die 
Normalisierun g der 1970er Jahr e bald wieder beendet . 

Marti n Schulz e Wessel warf in seinem Eingangsstatemen t zur Konferen z die Frag e 
nac h der Chiffrenhaltigkei t des Münchne r Abkommen s auf. Er sah darin vor allem 
ein Symbo l für den gegenseitigen Umgan g auf internationale r Ebene . Auch Hors t 
Mölle r sprach davon , dass „München " zu einem „Symbo l für das falsche Nachgebe n 
gegenüber Diktatoren " geworden sei, un d führt e als tagesaktuelle s Beispiel die 
Diskussio n um Georgie n an. Georges-Henr i Souto u betonte , dass die Erfahrun g von 
„München " in Mittel -  un d Osteurop a bis heut e als Misstraue n gegenüber politi -
schen Versprechunge n des demokratische n Westens nachwirke . In den Referate n 
gesellte sich zum Symbo l „München " dabe i imme r wieder die Chiffre „Versailles". 
Neville thematisiert e „Versailles" un d die Parise r Vorortverträg e als „schlechte s 
Gewissen " der britische n Außenpolitik . Pete r Krüge r un d Souto u zeigten ähnlich e 
Entwicklunge n für die Haltun g Frankreich s in der Sudetenkrise . Igná c Romsics , 
Stanisla w Zerk o un d Joachi m Taube r erklärte n revisionistisch e Bestrebunge n Polens , 
Ungarn s un d Deutschland s mit dem Verweis auf „Versailles". Di e dabe i mit -
schwingend e These von einer mögliche n Kausalitä t zwischen 1918 un d 1938 wurde 
allerding s etwa von Krüge r aufgebrochen , der darau f hinwies, dass die neu e Staa-
tenordnun g nac h dem Erste n Weltkrieg eine beeindruckend e politisch e un d völker-
rechtlich e Konstruktionsleistun g gewesen sei. Da s Potentia l der damal s neugeschaf -
fenen Garantie n für einen europäische n Friede n wurde in der Folgezei t jedoch nich t 
ausgeschöpft . 

Münche n Jan a Osterkam p 
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C L A S H E S I N E U R O P E A N M E M O R Y . T H E C A S E O F 
C O M M U N I S T R E P R E S S I O N A N D T H E H O L O C A U S T 

Der boomenden Beschäftigung mit Erinnerungskulturen sowie zugleich einem 
Forschungsfeld der ausrichtenden Institution, des 2005 gegründeten Ludwig Boltz-
mann Instituts für Europäische Geschichte und Öffentlichkeit mit Sitz in Wien, war 
diese international besetzte Konferenz gewidmet, die vom 22. bis 24. September 2008 
im University of Chicago Center in Paris stattfand. Ziel der Tagung war es, unter-
schiedliche, zum Teil konträre und oppositionelle Erinnerungsdiskurse zu behan-
deln, der staatlichen Geschichtspolitik das kommunikative (private) Gedächtnis 
gegenüberzustellen und durch den Vergleich verschiedener europäischer Länder 
in weiterer Folge die Konturen transnationaler (europäischer) Erinnerungsräume 
aufzuzeigen. Die meisten der insgesamt 14 Vorträge waren einzelnen Ländern oder 
Ländergruppen gewidmet. Das geografische Spektrum reichte dabei von Russ-
land, Schweden und den baltischen Ländern über Tschechien, Polen und Un-
garn, Deutschland, Österreich und die Schweiz bis nach Kroatien, Serbien und Bul-
garien. 

Eingeleitet wurde die Konferenz von Henry Rousso (Paris), der mit seinen Über-
legungen zu den Unterschieden zwischen „Ost" und „West" in der europäischen 
Erinnerungskultur bereits einen Punkt vorwegnahm, der in den folgenden zweiein-
halb Tagen mehrfach Thema der Diskussionen sein sollte. Im ersten Vortrag widme-
te sich Olaf Mertelsmann (Tartu) der offiziellen Geschichtspolitik und dem kom-
munikativem Gedächtnis in den drei baltischen Staaten nach 1989. Er beleuchtete 
die zwei zentralen Phasen der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, die erste 
während der „baltischen Revolutionen" am Ende der Sowjetunion und die zweite in 
der Gegenwart, am Beginn des 21. Jahrhunderts. Während es zunächst stärker um 
die Behandlung der sowjetischen Geschichte und die Herausbildung eines neuen 
nationalen „master narrative" gegangen sei, rückten nun langsam auch die (zwei-
fache) Kollaboration der Balten und das Thema Holocaust ins Zentrum der Auf-
merksamkeit, was Mertelsmann als langsame Europäisierung der Geschichtspolitik 
bewertete. Rückblickend betrachtet sollte sich dieser Vortrag gewissermaßen als 
programmatisch für die Konferenz herausstellen, indem er sich vorrangig auf die 
staatliche Geschichtspolitik konzentrierte und kaum auf die Frage des kommunika-
tiven oder „privaten" Gedächtnisses einging. 

Den Ländern Ostmitteleuropas wendete sich Muriel Blaive (Wien) zu, die die 
Erinnerung an Holocaust und Kommunismus in Tschechien, Polen und Ungarn 
nach 1989 thematisierte. Im Unterschied zu Westeuropa konstatierte sie in den drei 
Ländern eine besondere Bedeutung des Nationalismus bzw. der nationalen Identität 
und eine enge Verknüpfung zwischen der Frage nach der nationalen Zugehörigkeit 
und der Legitimität als Opfer(gruppe): Die „Zentraleuropäer" verständen sich als 
doppelte Opfer der Geschichte, die sowohl Nationalsozialismus als auch Kom-
munismus erleiden mussten. Dies werde bei den Institutionen der zeitgeschicht-
lichen Forschung deutlich, die die Periode des Staatssozialismus mit derjenigen der 
nationalsozialistischen Okkupation gleichsetzten. Darüber hinaus ziehe man aus 
dem Holocaust keine moralischen Schlüsse, wie dies im „Westen" der Fall sei. 
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Über die Konflikte zwischen Geschichtspolitik und kommunikativem Gedächtnis 
in Bezug auf Holocaust und Gulag in Russland referierte anschließend Maria Fer-
retti (Viterbo, Italien). Sie konstatierte, dass es in Russland nach wie vor problema-
tisch sei, die Shoah ins kollektive Gedächtnis zu integrieren. Dafür gebe es zahlrei-
che Gründe: vor der Wende den glorifizierenden Blick auf den Zweiten Weltkrieg; 
später die Gleichsetzung zwischen Kommunismus und Nationalsozialismus und da-
mit einhergehend die Viktimisierung des russischen Volkes; seit Putins Aufstieg an 
die Spitze des Staates den Wandel des Blicks auf die stalinistischen Verbrechen; als 
zeitlich übergreifendes Element den Antisemitismus in der Sowjetunion vor wie auch 
nach dem Zweiten Weltkrieg. Ferretti bezeichnete es als Paradox, dass der 27. Januar, 
der internationale Holocaust-Gedenktag, in Russland nicht begangen werde, ob-
wohl dieser Tag die Befreiung des KZ Auschwitz durch die Rote Armee markiert. 

Claus Bryld (Roskilde) analysierte die Geschichtspolitik Schwedens und sprach 
vom realpolitischen Blick auf die Vergangenheit des Landes, der bis in die 1990er 
Jahre dominant gewesen sei. Erst in den letzten Jahren sei die schwedische Neu-
tralität kritisch hinterfragt, der Blick etwa auch auf die einstige Begeisterung für das 
nationalsozialistische Deutschland gelenkt worden. Im Gegensatz zu Dänemark und 
Norwegen, wo den Historikern eine entscheidende Rolle zugeschrieben werden 
könne, sei in Schweden, so das Resümee Brylds, die Wende von einem realpoli-
tischen bzw. pragmatischen hin zu einem moralischen Blick auf die eigene Ver-
gangenheit vor allem der Politik zu verdanken. 

Christian Gerbel (Wien) wandte sich unter dem programmatischen Titel „Vom 
Opfermythos zur Integration jüdischer Erfahrungen" der österreichischen Ge-
schichtspolitik zu. Nach 1945 könne man in Österreich von einer Exterritoriali-
sierung und Externalisierung des Nationalsozialismus sprechen; trotz (se lbs tkr i -
tischer Tendenzen in den 1960er Jahren habe erst die Affäre um Kurt Waldheim 
zwanzig Jahre später eine Wende in der österreichischen Perspektive auf die eigene 
Geschichte bewirkt. Seit den 1990er Jahren •werde die Mitschuld Österreichs am 
Nationalsozialismus und am Holocaust vom Großteil der politischen Elite aner-
kannt und daraus eine Mitverantwortung abgeleitet, die sich zum Beispiel in der 
Gründung von entsprechenden Fonds, der Einsetzung einer Historikerkommission, 
in Form von Restitutionen und Kompensationen sowie der Errichtung eines zentra-
len Holocaust-Mahnmals in Wien äußere. 

Über die Schweiz und deren (Nicht-)Teilhabe am Weltgeschehen berichtete Georg 
Kreis (Basel). Den Ausgangspunkt seiner Überlegungen bildete die Aussage Jean-
Pascal Delamuraz', ob denn Auschwitz in der Schweiz liege. Dieses Land, das sich 
gerne als einsame Insel (oder als abgeschotteter Berg oder auch als Kombination aus 
beidem) betrachte, wie Kreis anhand von Karikaturen illustrierte, habe sich lange im 
„Schlaf der Gerechten" befunden. Selbst erste Veröffentlichungen und Diskussionen 
über die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg wie auch die Ergebnisse einer 
unabhängigen Expertenkommission (der so genannten Bergier-Kommission) hätten 
daran zunächst nichts Wesentliches geändert. Erst mit der Gründung zweier Fonds 
und der Vereinbarung der Schweizer Banken mit dem Jüdischen Weltkongress in den 
späten 1990er Jahren habe die Schweiz, so Kreis weiter, begonnen, Verantwortung 
für die eigene Rolle im Zweiten Weltkrieg zu übernehmen. 
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Daran anknüpfend sprach Berthold Unfried (Wien) über die zwei deutschen 
Enquetekommissionen zur DDR-Vergangenheit, der „zweiten deutschen Diktatur". 
Dabei zog er auch einen Vergleich mit Wahrheits- und Geschichtskommissionen in 
Südafrika und Lateinamerika und stellte der deutschen Situation am Ende knapp die 
österreichische Sicht auf den Kommunismus gegenüber. 

Fortgesetzt wurde die Konferenz am zweiten Tag unter der Moderation von 
Maria Todorova (Urbana-Champaign) mit einer Einleitung des abwesenden Georges 
Mink (Paris), die von Muriel Blaive verlesen wurde. Mink zufolge reichten die bis-
herigen Konzepte der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Gedächtnis, 
die er vor allem in der Philosophie (Paul Ricceur), der Soziologie (Maurice 
Halbwachs) und der Geschichte (Pierre Nora) verortete, für das Verständnis aktuel-
ler Tendenzen im Umgang mit der Vergangenheit nicht aus. Um aus der „Sackgasse" 
dieser drei Paradigmen herauszugelangen, regte Mink die Einbindung der Politik-
wissenschaft an, wobei er besonders die Frage der „memoire réactive" hervorhob, 
also das Vermögen, das kollektive Gedächtnis zu reaktivieren und es in aktuellen 
politischen Debatten einzusetzen. Den Bestand an diesbezüglichen Ressourcen be-
zeichnete Mink als „Gedächtnis-Fundorte" (gisements mémoriels). Schade war frei-
lich, dass Georges Mink nicht selbst anwesend war und seine Ideen folglich in der 
Diskussion kaum aufgegriffen wurden. 

Oliver Rathkolb (Wien) betrachtete in seinem Referat die Perzeption des Holo-
caust in der tschechischen, polnischen und ungarischen öffentlichen Meinung unter 
Berücksichtigung des österreichischen „Sonderfalls". Aussagen über das kommuni-
kative Gedächtnis versuchte er dabei aus einer aktuellen Meinungsumfrage abzulei-
ten, die demokratisches Potenzial, autoritäre Einstellungen und historisches Be-
wusstsein über den Zweiten Weltkrieg und die Nachkriegsordnung abfragte: Einer-
seits zeige sich in den drei postkommunistischen Ländern die Tradierung alter 
Denkmuster (etwa die Überbetonung des heimischen Widerstands oder die geringe 
Bereitschaft, Mitverantwortung für das Schicksal der Juden während des Zweiten 
Weltkriegs einzugestehen), andererseits könne auf Grund deutlicher Unterschiede in 
den Umfrageergebnissen festgestellt werden, dass die kommunistische Erinnerungs-
bzw. Vergangenheitspolitik nicht zur vollständigen Homogenisierung der Ein-
stellungen gegenüber Juden führte: Oft lägen die tschechischen Ergebnisse dichter 
bei den österreichischen als bei denen aus Polen und Ungarn. 

Anhand lokaler Untersuchungen in Grenzregionen und -Städten untersuchte 
Berthold Molden (Wien) die Rolle des Kalten Krieges in der europäischen Erinne-
rung. Seine diachrone Perspektive umfasste das zeitgenössische Andenken an den 
Zweiten Weltkrieg als auch den Kalten Krieg selbst als erinnerte Epoche. Molden 
betonte, dass sich „Ost" und „West" einerseits deutlich voneinander unterscheiden, 
beispielsweise in der Frage des Vergleichs bzw. der Gleichsetzung von Kommunis-
mus und Nationalsozialismus, man andererseits an den gegenseitigen (nationalen) 
Wahrnehmungen in Zentraleuropa erkennen könne, wie gering der Stellenwert der 
Zeit von 1945 bis 1989 sei und in welch ungleich größerem Maß auf die Zeit vor 
1938, auf den Anfang des 20. und das Ende des 19. Jahrhunderts rekurriert werde. 

Thomas Lindenberger (Potsdam) befasste sich in einem äußerst aufschlussreichen 
Vortrag am Beispiel Deutschlands mit „Governing conflicted memories". „Govern-
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ing" beschrie b er dabe i als Politi k der Anleitung , die die Bürger zu einer Handlun g 
aus freien Stücke n bewege. Seit der deutsche n Wiedervereinigun g sei die Politi k ver-
stärkt mit der Notwendigkei t konfrontier t worden , verschieden e (teils einande r aus-
schließende ) Vergangenheits-Konzepte , vor allem die beiden offiziellen Geschichts -
narrativ e aus der Zei t vor 1989, zu kombiniere n un d zu homogenisieren . Dadurc h 
solle eine friedlich e Koexisten z der unterschiedliche n Gedächtniss e un d Erinne -
rungskulture n gewährleiste t werden . Aus diesem Grund e betreib e die Geschichts -
politi k nich t zuletz t auch die Exklusion spezifischer (z. B. rechtsextremer ) Ge -
dächtnisse . 

Di e Nachmittagssektion , moderier t von Marie-Janin e Calic (München) , eröffnet e 
Natalij a Bašič (Berlin ) mit Ausführunge n zu kommunikative r Erinnerun g un d 
Familiengedächtni s in Kroatie n un d Serbien , eine r Region , in der der Zweit e Welt-
krieg nich t der letzt e kriegerisch e Konflik t war. In erster Linie anhan d von Inter -
views analysiert e sie die Erinnerun g an den Zweite n Weltkrieg, an Okkupation , 
Widerstan d un d Kollaboration . Eine n wichtigen Bestandtei l der Untersuchun g bil-
det e zude m das Bild der Deutschen . Di e Auswertunge n weisen auf eine gewisse neu -
trale Haltun g gegenüber der Kollaboratio n hin , auf ein eher positives Imag e der 
Deutsche n un d vor allem auf eine Heroisierun g des Alltags un d des „einfachen " 
Überleben s der (Groß-)Elter n währen d des Zweite n Weltkrieges. 

Auch im letzte n Vortrag des zweiten Konferenztag s lag der Schwerpunk t auf 
Südosteuropa . Stefan Troebs t (Leipzig) erörtert e die bulgarische n Debatte n über das 
Schicksa l der Jude n in Bulgarien im Zweite n Weltkrieg. De r Mytho s der Errettun g 
der bulgarische n Jude n un d dami t auch das (Selbst-)Bil d des (einzigen ) Lande s ohn e 
Antisemitismu s un d ohn e Xenophobi e habe sich bis ins 21. Jahrhunder t halte n 
können . Auch nac h 1989 sei das Vergangenheitsnarrati v in Bulgarien grundsätzlic h 
gleich geblieben, es seien nu r die Akteure , die „Retter " der Jude n ausgetausch t wor-
den : An die Stelle des Proletariat s un d der kommunistische n Parte i seien in der 
öffentliche n Wahrnehmun g nu n Köni g Boris un d einzeln e ander e Politike r getreten . 
Inzwische n habe sich die Kriti k an dieser Sichtweise verstärkt , sodass ma n heut e ein 
multiple s Erinner n registriere n könne , eine Mischun g der Narrativ e von Errettung , 
Deportatio n un d Vernichtun g der bulgarische n Juden . 

Als Schluss- un d wohl auch Höhepunk t der Konferen z hielte n Piete r Lagrou un d 
Nata n Sznaide r unte r der Moderatio n von Marti n Sabro w (Potsdam ) zwei allgemei-
ner e Vorträge, bevor die Teilnehme r in eine r Podiumsdiskussio n Bilanz zogen . 
Inhaltsreich e un d kritisch e Überlegunge n zu „Opfertum" , Identitä t un d Eman -
zipatio n von der Vergangenhei t stellte zuers t Piete r Lagrou (Brüssel) an . Von der 
Prämiss e einer gemeinsame n Erinnerungskultu r in Europ a ausgehend , behandelt e er 
die Schwierigkeite n eines europäische n Gedächtnisse s un d einer europäische n Iden -
tität . De r heutig e Opferdiskur s in Europ a orientier e sich stark an der Vergangenhei t 
un d sei somit kaum ein konstruktive r un d zukunftsorientierte r Teil der aktuelle n 
politische n Debatte n um Verbreche n gegen die Menschlichkeit . Bei Opferdiskurse n 
gehe es nich t allein um gesellschaftliche Anerkennun g un d dere n Konsequenzen , 
sonder n in besondere m Maß e um die verbindende , identitätsstiftend e (un d somit 
auch exkludierende ) Wirkung . Währen d Opferdiskurs e zwar retrospekti v seien, 
werde der Opferstatu s (im Gegensat z zu jenem der Täter ) jedoch in die nächste(n ) 
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Generation(en) weitergegeben - was die Zukunft als Rückkehr in die Vergangenheit 
erscheinen lasse. 

Natan Sznaider (Tel Aviv) sprach anschließend über Leiden als universelles Gerüst 
für das Verständnis von Erinnerungspolitik. Er wies auf die Entwicklung vom par-
tikularen zum universalen Opferbewusstsein bzw. vom historischen zum strukturel-
len Trauma hin (wobei letzteres einer konkreten Geschichte und Erfahrung ent-
hoben ist, also keine fassbaren Akteure, weder Opfer noch Täter, kennt). Zweiter 
Weltkrieg und Holocaust seien so im „kosmopolitischen" (europäischen) Gedächt-
nis zu einem Ereignis geworden, an dem ganz Europa Schuld- und gleichzeitig 
Leidtragender sei. Den Juden komme in dieser universalen Erinnerung kein beson-
derer Platz mehr zu, weswegen Sznaider auch dafür plädierte, hinter den Diskus-
sionen um Opfer und Traumata nicht die konkreten, an Individuen verübten Ver-
brechen zu vergessen. 

Bereits an den ersten beiden Konferenztagen, vor allem in den lebhaften Diskus-
sionen im Anschluss an die Vorträge, waren Fragen aufgeworfen worden, die die 
gesamte Konferenz begleiteten und in der Abschlussdiskussion zum Teil wieder auf-
gegriffen wurden. Das Podium bestand aus Henry Rousso, Aleida Assmann (Kon-
stanz), Gabi Dolff-Bonekämper (Berlin) und Harald Welzer (Essen). Behandelt wur-
den Fragen nach der Definition von (kommunikativem, privatem) Gedächtnis und 
Erinnerung, nach dem Unterschied zwischen Geschichtspolitik und Gedächtnis, 
nach dem wissenschaftlichen Feld der Erinnerungsgeschichte und -kultur sowie 
nach den Aufgaben von Historikerinnen und Historikern. 

Obwohl oft (und nicht zuletzt auch in der Konzeption der Konferenz) von einem 
transnationalen, europäischen Gedächtnis die Rede war, wurde die Trennung in Ost 
und West in vielen Referaten stark betont. Auch Aleida Assmann erwähnte die „in-
visible wall" in Europa, •wobei im Westen ein transnationales und selbstkritisches 
Gedächtnis des Holocaust, der Kollaboration etc. zu beobachten sei, wohingegen in 
Osteuropa nationale (Opfer-)Gedächtnisse des eigenen Leidens vorherrschten. Wäh-
rend Gabi Dolff-Bonekämper von „Gedächtniskollektiven" als Basis für kollektives 
Erinnern sprach, von In- und Exklusivität derartiger Gruppen und dem Idealziel, 
„Momente des Hineintretens" in Gedächtniskollektive zu schaffen, hob Assmann 
die Bedeutung eines minimalen gemeinsamen Geschichtsbewusstseins in Europa 
hervor. Dieser bipolaren Betrachtung der europäischen Erinnerungskultur wider-
setzte sich dezidiert Marie-Janine Calic mit dem Hinweis darauf, dass es einer kon-
kreten Herangehensweise an Gedächtnis und nationale Geschichtsnarrative bedürfe, 
um festzustellen, wie gering der Unterschied zwischen Ost- und Westeuropa bzw. 
dass er überhaupt nicht vorhanden sei. 

Harald Welzer, der zunächst den Sinn des „Hineintretens" in „Gedächtniskollek-
tive" hinterfragte, nahm dann generell den heutigen „Memory-Boom" in den Blick. 
Welzer zufolge liege dieser unter anderem im Untergang der alten Welt begründet, 
so dass einzig die Erinnerung übrigbleibe. Die Hinwendung zum Gedächtnis stelle 
vielleicht auch eine Suche nach dem alten Europa und der ehemaligen Stärke des Kon-
tinents und damit letztendlich nach Identität in einer sich verändernden Welt dar. 

Die Konferenz, die vor allem aufschlussreiche Einblicke in die Vergangenheits-
und Geschichtspolitik zahlreicher europäischer Staaten gegeben hat, machte deut-
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lieh, wie breit bzw. unterschiedlic h die Begriffe Erinnerun g un d Gedächtni s aufge-
fasst werden . So äußert e auch Henr y Rouss o in der Schlussdiskussio n den Eindruck , 
dass es in der Frag e des Begriffs von Gedächtni s un d Erinnerun g deutlicher e „clash -
es" als im europäische n Gedächtni s selbst gebe. Un d Oliver Rathkol b stimmt e dem 
mit seiner Bemerkun g zu, dass geeigneter e Tite l der Tagun g vielleicht „Clashe s in 
histor y politics" , „Konflikt e zwischen Meistererzählungen " ode r die „Such e nac h 
einem europäische n Narrativ " gewesen wären . 

Münche n Pete r Hallam a 

L O Y A L I T Ä T E N I M S T A A T S S O Z I A L I S M U S - D D R , 
T S C H E C H O S L O W A K E I U N D P O L E N 

Nac h wie vor herrsch t in der Auseinandersetzun g mit sozialistische n Herrschafts -
systemen eine starke Konzentratio n auf Repressio n un d Zwang . Das s es für die 
langjährige Stabilitä t der sozialistische n Gesellschafte n Ostmitteleuropa s un d die 
Anpassun g der Bevölkerun g auch ander e Gründ e als Terro r ode r dessen Androhun g 
gab, bleibt dagegen im Hintergrund . Ziel der von Volker Zimmerman n (Prag ) kon -
zipierte n Tagun g „Loyalitäte n im Staatssozialismus" , die am 25. un d 26. Septembe r 
2008 in Pra g stattfand , war es, staatliche s Werben um die Loyalitä t der Bevölkerun g 
sowie die Loyalitätsbezüg e verschiedene r gesellschaftliche r Gruppe n in der DDR , 
der Tschechoslowake i un d Pole n vergleichen d zu untersuchen . 

De r erste Teil der Konferen z widmet e sich den „neue n Bevölkerungsgruppen" , 
die in den dre i betrachtete n Länder n aus den gewaltigen demografische n Wandlungs -
prozessen nac h dem Zweite n Weltkrieg hervorgegange n waren un d die traditionelle n 
sozialen Strukture n in erhebliche m Maß e veränderten . Fü r die jeweilige kommunis -
tische Parte i waren die „Umsiedler " (SBZ ) bzw. „Neusiedler " ein Ansatzpunk t 
zur Etablierun g ihre r Herrschaft . Di e Bodenrefor m als Umverteilungsmaßnahm e 
habe aber, wie Michae l Schwart z (Berlin ) deutlic h machte , nu r vorübergehen d 
un d in bestimmte n Regione n zu einer Integratio n der zu „Neubauern " avancierte n 
„Umsiedler " geführt . Längerfristi g sei die Einstellun g dieser Bevölkerungsgrupp e 
gegenüber dem Regim e von andere n Faktore n wie etwa der ungeklärte n Grenz -
frage ode r den drängende n Probleme n auf dem Wohnungssekto r beeinflusst •wor -
den . Im Vergleich dazu hatt e die KPTsc h vor dem Februa r 1948 bei der Errin -
gung von Loyalitä t leichte s Spiel, wobei die Parte i in dieser Zei t unte r den Neusied -
lern der Grenzgebiet e auch mit durchau s „nichtkommunistischen " Positione n 
warb. Andrea s Wiedeman n (Prag ) führt e an, dass die von der KPTsc h propagiert e 
Überführun g des Boden s in Privatbesit z dieser 1946 in manche n Wahlbezir -
ken des Grenzlande s einen Stimmenantei l von über 50 Prozen t sichern konnte . 
Allerdings habe es sich für das Regim e als große Herausforderun g erwiesen, die so 
gewonnen e Loyalitä t dauerhaf t zu erhalten . In diesem Zusammenhan g sprach Matě j 
Spurn ý (Prag ) von einem Aushandlungsprozes s zwischen dem Regim e un d den 
Wolhynientschechen , in dessen Verlauf Loyalitä t durc h konkret e Zugeständniss e 
„erkauft " worde n sei. 
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Di e Perspektiv e auf sozialen un d kulturelle n Aufstieg zeigte gerade bei neue n 
Bevölkerungsgruppe n Wirkung: Tadeus z Janick i (Poznaň ) verwies auf die Situatio n 
polnische r „Neusiedler " in den „Wiedergewonnene n Gebieten" , bei dene n die 
Kommuniste n durc h Agrarreform , Aufstiegschance n un d eine Stabilisierun g der 
Verhältniss e durchau s positiven Widerhal l finden konnte n -  ganz im Gegensat z zu 
Großpolen , wo dies bei altansässigen Bauer n kaum gelungen sei. Fü r eine umfassen -
de Betrachtun g der Haltun g der neue n Bevölkerungsgruppe n - dies wurde in der 
anschließende n Diskussio n übereinstimmen d beton t -  musste n aber auch ander e 
Faktore n wie die unmittelbar e zeitlich e Näh e zum Krieg un d die dami t verbundene n 
Erfahrunge n berücksichtig t werden . 

Wichtiger Bestandtei l der Herrschaftskonsolidierun g un d -erhaltun g sozialis-
tische r Systeme war die Propaganda , die in den 1950er un d 1960er Jahre n gegen 
eine vermeintlich e Bedrohun g durc h den Westen gerichte t war. Hie r wurde n gezielt 
Ängste instrumentalisiert , um Loyalitä t herzustelle n un d zu festigen. De n Wande l 
von Feindbilder n in der DD R un d in Pole n skizzierte Jan C. Behrend s (Berlin) : In 
der SBZ/DD R habe zunächs t das Feindbil d des Nationalsozialiste n eine zen -
trale Rolle gespielt, doc h seien innenpolitisch e Gegne r allmählic h zugunste n der 
„Volksfronttaktik " in den Hintergrun d getreten . Im Laufe der Zei t habe die Agita-
tion sich unte r andere m verstärkt gegen eine „Amerikanisierung " gerichtet . Auch 
in Polen , so Behrends , sei die „Bedrohun g durc h den amerikanische n Imperialis -
mus " zum Hauptmoti v der Propagand a geworden , nachde m in der frühe n Nach -
kriegszeit das tradiert e ethnisch e Negativstereoty p vom „Deutschen " dominan t 
gewesen sei. Fü r die Tschechoslowake i zeichnet e Marín a Zavack á (Bratislava) einen 
Prozes s der Ausdifferenzierun g nach : Währen d auch hier in den 1950er Jahre n „de r 
Deutsche " das zentral e Feindbil d in der staatliche n Propagand a gewesen sei, habe 
sich dieses Bild währen d der 1960er gewandelt . So seien die Westdeutsche n auch als 
bedauernswer t un d quasi als Opfer des amerikanische n Einflusses charakterisier t 
worden . 

Zu r Gewinnun g von Loyalitä t un d Systemstabilisierun g wurde n in zunehmende m 
Maß e auch die Sozial-  un d Konsumpoliti k eingesetzt . Dabe i erwies sich allerding s 
die Privilegierun g bestimmte r Gruppe n als kontraproduktiv . Marti n Fran c (Prag ) 
verwies auf die Bevorzugun g der Industriearbeiterschaf t in der Tschechoslowake i 
der 1950er Jahre , die bis zum Aufkomme n der ersten wirtschaftliche n Krise in den 
1960er Jahre n eine durchau s stabilisierend e Wirkun g gezeitigt habe . Di e forciert e 
Konsum - un d Sozialpoliti k könn e außerde m als Abkehr von repressiven Methode n 
nac h der blutigen Niederschlagun g der Aufständ e von 1953 un d 1956 interpretier t 
werden - als Such e nac h „geschmeidigeren " Forme n der Herrschaftssicherung . 
Christop h Boyer (Salzburg ) zufolge habe dieser Mechanismu s zur „Produktio n von 
Loyalität " in der Tschechoslowake i nac h 1968 auch zumindes t vorübergehen d funk-
tioniert . De r später e Niedergan g sei eher in dauerhafte n strukturelle n Probleme n zu 
suche n als in der Aufkündigun g der Loyalitä t durc h die Bevölkerun g aufgrun d öko -
nomische r Schwierigkeiten . 

Eine s der zentrale n strukturelle n Problem e besonder s in Pole n un d der DD R war 
die Schuldenfalle , entstande n vor allem durc h das Bemühen , den imme r größer wer-
dende n Ansprüche n der Bevölkerun g an das Lebensnivea u gerech t zu werden . Diese 
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„Anspruchsinflation " habe , so Pete r Hübne r (Potsdam) , in den 1980er Jahre n in 
einen „verschleppte n Konkurs " gemündet . 

In einem eigenen thematische n Block wurde n Intellektuell e -  Künstler , Schrift -
steller un d Filmemache r -  eine r eingehende n Betrachtun g unterzogen . Hierbe i 
erwies es sich als erforderlich , das Kongruenzpaa r von „Loyalität " un d „Illoyalität " 
um Abstufungen zu erweitern : Diete r Segert (Wien) plädiert e dafür, von einem 
Spektru m zu sprechen , das von „bedingungsloser " bis hin zu „kritischer " Loyalitä t 
reicht , un d illustriert e dies am Beispiel von Konflikte n im Schriftstellerverban d 
der DDR . Gerad e die Loyalitä t von Intellektuelle n habe im Laufe der Zei t starken 
Wandlunge n unterlegen . Monik a Práchensk á un d Jiří Pešek (beide Prag) skizzierten 
die verschiedene n Entwicklungsstufe n der Loyalitä t zum Regim e im Milieu der 
tschechoslowakische n Schriftsteller . Ein e differenziert e Loyalitä t habe sich währen d 
des Prage r Frühling s gezeigt, als ein Großtei l dieser Grupp e - loyal zu den Reform -
bemühunge n - Fehle r des alten Regime s beseitigen wollte. Ihre r exponierte n 
Stellun g als Künstler , Schriftstelle r ode r Filmemache r hatte n viele Intellektuell e ver-
schiede n große Freiräum e zu verdanken , die sie in unterschiedliche m Maß e zu nut -
zen wussten . Patry k Wasiak (Warschau ) führt e das Beispiel des polnische n Filme -
macher s Andrze j Wajda an, der geschickt lavierend die Veröffentlichun g seines 
Filme s „Czlowie k z marmuru " (De r Man n aus Marmor ) gegen partiell e Kriti k von 
Seiten der Staatsmach t letztlic h habe verteidigen können . Di e Herausforderun g 
bestan d darin , nachzuweisen , dass der Film der offiziellen Politi k entsprech e un d 
somit „loyal " sei. 

Di e Kirche , die in der Forschun g ebenfalls als gesellschaftliche Institutio n mit 
gewissen Freiräume n gilt, war Gegenstan d des folgenden Panels . Clemen s Vollnhals 
(Dresden ) beschrie b am Beispiel der Kirch e in der DD R die unterschiedliche n 
Reaktione n von Kirchenvertreter n auf Repressione n un d auf Forderunge n nac h 
Loyalitä t von Seiten des Regimes . Di e Bandbreit e habe dabe i von eine r Zusammen -
arbei t mit der Staatssicherhei t bis zu regimekritische m Verhalte n gereicht , wobei 
allerding s als eine maßgeblich e Richtun g Hoffnunge n eines Teiles der Geistliche n 
auf einen „dritte n Weg" hervorzuhebe n seien. Mirosla v Kunštá t (Prag ) differenzier -
te hierbe i am Beispiel der Tschechoslowake i zwischen eine r spontanen , echte n 
Loyalitä t zu Beginn der Entwicklun g un d eine r Loyalitä t als Überlebensstrategie , 
die für die 1970er un d 1980er Jahr e charakteristisc h gewesen sei. Im Falle Polen s 
muss aufgrun d der traditionel l starken Rolle der Kirch e allerding s von andere n 
Voraussetzunge n ausgegangen werden . Stanisla w Jankowia k (Poznaň ) verwies auf 
die Nachkriegszeit , als die Kommuniste n bemüh t gewesen seien, in der Bevölkerun g 
antikommunistisch e Ressentiment s durc h eine gemäßigte Kirchenpoliti k abzu-
bauen . Diese Bemühunge n hätte n in der Folgezei t durchau s zu einem „pragmati -
schen Arrangement " zwischen Staat un d Bürgern geführt . 

Abschließen d widmet e sich die Konferen z der Frage , inwieweit das Them a 
„Loyalitä t im Staatssozialismus " in aktuelle n Schulbücher n reflektier t wird. Sowoh l 
Zdeně k Beneš als auch Tomá š Nigri n (beide Prag) gelangten bei der vergleichende n 
Untersuchun g tschechischer , polnische r un d slowakischer Schulbüche r zu dem 
Schluss, dass die Auseinandersetzun g der Forschun g mit Loyalitätsforme n im 
Sozialismu s in diesen Werken noc h nich t angekomme n sei. Nigri n sprach hier von 
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einer Parallel e zwischen der Darstellun g des Sozialismu s in tschechische n Schul -
bücher n un d in den tschechische n Medien , die die Beschreibun g positiver Bezüge 
der Bevölkerun g zum sozialistische n Staat generel l als „Verklärun g der kommunisti -
schen Vergangenheit " verurteilten . 

Di e thematische n Sektione n der Tagun g wurde n von allgemeine n Überlegunge n 
zum Begriff der Loyalitä t eingerahmt . Dabe i verwiesen Volker Zimmerman n im 
Einführungsvortra g un d Pete r Haslinge r (Marburg , Gießen ) in seinem resümieren -
den Refera t auf die Bedeutun g - auch hinsichtlic h der heutige n gesellschaftliche n 
Brisanz un d vor dem Hintergrun d bisheriger Forschunge n - un d auf Perspektive n 
in der wissenschaftliche n Aufarbeitun g der „Loyalitäte n im Staatssozialismus" . 
Zimmerman n zufolge müsse das bislang noc h vorherrschend e dichotomisch e Bild 
von Staat un d Gesellschaf t in großem Maß e differenzier t un d erweiter t werden : So 
musste n gerade die Mechanismen , die zu verschiedene n Ausformunge n der Loyalitä t 
jenseits von offener un d verdeckte r Repressio n geführt hätten , in den Vordergrun d 
gestellt un d die Wechselwirkunge n zwischen Herrschaf t un d Gesellschaf t betrachte t 
werden . Methodisc h stelle sich allerding s das Proble m der Messbarkeit , zuma l bei 
einer Untersuchun g von Loyalitäte n verschieden e zeitlich e Phase n staatssozialisti -
scher Herrschaf t zu berücksichtige n seien. Diese Grundvoraussetzun g unterstric h 
auch Haslinger , der dafür plädierte , bei der Abfolge von „Zykle n von Loyalität " 
strukturell e Krisen sowie die sich verändernde n innen - un d außenpolitische n 
Konstellatione n zu berücksichtigen . Ein e Differenzierun g von Loyalitä t in eine 
strukturfunktionale , eine diskursive, eine personell e bzw. soziale sowie eine zykli-
sche Kategori e ermöglich e Ansatzpunkt e für weitere Forschungen . 

Es sind gerade diese in den Referate n un d in den Diskussione n aufgezeigten 
Systematisierunge n des Tagungsthemas , die in Richtun g künftige r differenziertere r 
Perspektive n un d Interpretatione n weisen - wenngleic h die Konferen z hinsichtlic h 
der Messbarkei t von Loyalitä t auch Grenze n aufzeigte. 

Velbert, Pra g Volker Mohn , Thoma s Oellerman n 

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

In den ersten dre i Oktobertage n 2008 war der Vorlesungssaal des staatliche n 
Bezirksarchiv s České Budějovice (Budweis) Schauplat z der Konferen z „Wandlunge n 
des Diskurse s der tschechische n marxistische n Historiografie" , die vom Histori -
schen Institu t der Philosophische n Fakultä t der Südböhmische n Universitä t ver-
anstalte t un d von Rekto r Václav Bůžek eröffnet wurde . 

Di e marxistisch e Historiografi e ist bisher von der tschechische n Geschichts -
wissenschaft noc h nich t gründlic h „vermessen " •worden . Da s liegt sicher auch an der 
Gegenwartsnäh e des Themas , die zwar reiche s Quellenmateria l mit sich bringt un d 
eine Annäherun g über die Oral-History-Method e ermöglicht , zugleich aber auch 
sachlich-objektiv e Interpretatione n erschwert . Zude m fehlen bisher nich t nu r 
umfassender e Untersuchunge n über das Verhältni s von Wissenschaft un d Sozialis-
mus , sonder n generel l über das Beziehungsgeflech t von Gesellschaft , sozialistische r 
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Ideologi e un d sozialistische m System. Solch e Analysen, betont e Bohumi l Jirouše k 
(Česk é Budějovice) , der Organisato r der Tagung , in seinem einleitende n Refera t 
„Di e tschechisch e marxistisch e un d marxistisch-leninistisch e Historiografie : Mög -
lichkeiten , die Wandlunge n des Diskurse s zu erforschen" , seien aber für das Ver-
ständni s der Nachkriegsentwicklun g der Tschechoslowake i von grundlegende r Be-
deutung . 

Marc o Paolin o (Viterbo , Italien ) eröffnet e das erste, mit dem Tite l „International e 
Zusammenhäng e un d Parallelen " überschrieben e Pane l mit einem Beitrag, in dem er 
am italienische n un d ostdeutsche n Beispiel zwei Linie n marxistische r Geschichts -
schreibun g vorstellte : Di e linksorientiert e westeuropäisch e Historiografie , die um 
die klare Darlegun g von Ansatz un d Method e bemüh t war un d - auch um den Prei s 
von Konflikte n -  eine Manipulatio n von Fakte n im Dienst e ideologische r Reinhei t 
verweigerte, un d eine Historiografi e aus dem östliche n Europa , die als Legitima -
tionselemen t kommunistische r Herrschaf t fungierte . Dara n schloss Vojtěch Kync l 
(Česk é Budějovice ) mit seinem Refera t über das Bild der beiden deutsche n Staate n in 
der tschechische n Historiografi e der 1950er Jahr e an . Kync l arbeitet e die Paradoxie n 
heraus , die die neue , primä r ideologisch bedingt e Art hervorbrachte , in der nich t 
allein historisch e Begebenheiten , sonder n auch die wissenschaftliche n un d persön -
lichen Qualitäte n deutsche r Historike r beurteil t wurden . Als ausschlaggeben d er-
wies sich dabe i keineswegs die in vielen Fälle n problematisch e Vergangenhei t der 
betreffende n Wissenschaftler , sonder n dere n „richtige " politisch e Haltun g un d 
Staatszugehörigkeit . Dagma r Blümlova (Česk é Budějovice ) sprach in ihre m Beitra g 
„Di e sowjetische Diskussio n über den Begriff der Nation " über die Probleme , die 
die Vagheit grundlegende r Termin i für die sowjetische un d in der Folge auch die 
tschechisch e marxistisch e Historiografi e mit sich brachte . Ein e wenn auch einge-
schränkt e Diskussio n darübe r sei erst in den 1960er Jahre n möglich gewesen. 

Di e Nachmittagssektio n war dem Zie l gewidmet , die Ausgangspunkte , Haupt -
protagoniste n un d die institutionell e Seite des ideologisch-politische n Transforma -
tionsprozesse s der tschechische n Geschichtsschreibung , der sich in etwa währen d 
der Jahr e 1948-1953 vollzog, zu identifizieren . Dabe i kam die Red e selbstverständ -
lich auch auf die beiden wichtigsten Ideologe n dieser Zeit : auf Informationsministe r 
Václav Kopecký , über den Ladislav Švadlena (Česk é Budějovice ) referierte , un d 
Ladislav Stoll, den Begründe r des offiziellen Kanon s der sozialistische n Kunst , den 
der Moderato r der Sektion , Tomá š Herman n (Prag) , in die Diskussio n einbrachte . 
Han a Kábová (Prag ) benannt e am Beispiel Jan Pachtas , des spätere n persönliche n 
Archivars Klemen t Gottwalds , die Inspirationsquelle n der marxistische n Ge -
schichtsschreibung , die bereit s in der Zwischenkriegszei t vorhande n waren . Mi t 
ihre m Beitra g über die „Hochschul e für Politik - un d Wirtschaftswissenschafte n 
(VSPHV) " als Instrumen t der Implementatio n des sowjetischen Schulwesen s in der 
ČSR 1948-1953 verscho b Markét a Devát á (Prag ) schließlic h den Schwerpunk t der 
Nachmittagssektio n in Richtun g Institutionsgeschichte . Im Mittelpunk t ihre r Dar -
stellun g stand eine von der Parte i etabliert e Bildungseinrichtung , dere n Haupt -
aufgabe es sein sollte, ideologisch un d politisc h bewusste Kade r heranzuziehen . 
Zwar gelang es der VSPH V nicht , dieses Ziel umzusetzen , dennoc h nah m sie eine 
Schlüsselstellun g ein, weil sich dor t die Generationenkonflikt e marxistisch geschul-
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ter Historike r -  also zwischen den Pädagoge n wie z.B. Josef Mace k un d Františe k 
Grau s un d den Studierende n - abspielten . Darauf , dass die marxistisch e Ideologi e 
einem jeden Mensche n selbstverständlic h werden sollte -  un d zwar von Kindes -
beine n an - wies Zdeně k Rube š (Česk é Budějovice ) im abschließende n Beitra g des 
Panel s hin , inde m er demonstrierte , dass sogar Märche n ideologische n Erforder -
nissen angepasst wurden . 

De r gesamte zweite Tag der Konferenz , der in zwei Sektione n gegliedert war, tru g 
den Tite l „Wissenschaf t un d Ideologie" . Eröffne t wurde er von Jan Randá k (Prag ) 
mit dem Beitra g „De r Vormarsc h der marxistische n Historiografi e in den öffent-
lichen Rau m - die Bethlehems-Kapell e als Erinnerungsor t un d Symbo l einer ent -
deckte n Tradition" . Randá k zeigte, wie das Hussitentu m als eines der historische n 
Themen , dene n die Präferen z der marxistische n Historiografi e galt, übe r Emblema -
tik un d Symbolik indirek t un d daru m besonder s tief ins historisch e Bewusstsein der 
tschechische n Gesellschaf t eindrang . 

Di e weiteren Vorträge un d Diskussione n des Vormittag s galten den methodische n 
un d theoretische n Fragen , die die wissenschaftlich e Auseinandersetzun g mit der 
marxistische n Historiografi e aufwirft. So sprach Adam Hude k (Bratislava) über die 
Problem e der Einbettun g der slowakischen in die tschechisch e Geschicht e un d über 
die Konflikt e um die Periodisierung , zu dene n es in diesem Kontex t währen d der 
1950er Jahr e kam . Vítězslav Somme r (Prag ) erläutert e in seinem Beitra g „Dre i 
Phase n der Parteigeschichte " die grundlegende n Paradigme n der Geschicht e der 
Kommunistische n Parte i der Tschechoslowakei , die das zu diesem Zweck gegründe -
te „Institu t für die Geschicht e der KPTsch " (Ústa v dějin KSČ ) zu formuliere n such -
te. Un d schließlic h beendet e Jaku b Rákosní k (Prag ) die Vormittagssektio n mit eine r 
theoretische n Auseinandersetzun g mit der Definitio n des Begriffs „Klassencha -
rakter " (třídnost) . 

Di e nachmittäglich e Sitzun g galt dan n der Anwendun g des historische n 
Materialismu s in der konkrete n Forschung . Dalibo r Vácha (Česk é Budějovice ) ging 
auf die Unklarheite n in der Interpretatio n der Geschicht e der Legione n ein, dere n 
Wurzeln er bereit s in der Zwischenkriegszei t verortete . Mi t Rober t Kalivoda s origi-
neller Interpretatio n der hussitische n Revolutio n befasste sich Jan Mervar t (Hrade c 
Králové) . Mirosla v Novotn ý (Česk é Budějovice ) gelangte in seinem Refera t über 
die „Geschicht e von Schulwesen un d Bildun g in der tschechische n marxistische n 
Historiografie " zu dem Schluss, dass die Einführun g eines einheitliche n Konzept s in 
diesem Bereich der Geschichtsschreibun g in manche r Hinsich t positive Ergebnisse 
gezeitigt habe , un d nannt e als Beispiel die systematisch e Herausgab e der Werke Jan 
Amos Comenius' , der als eine der Ikone n der „positive n Traditione n der Vergangen-
heit " gegolten habe . Jitka Rauchov á (Česk é Budějovice ) ging schließlic h den sich 
wandelnde n Interpretatione n der Geschicht e der tschechische n Theateravantgard e 
in offiziellen Periodik a un d Monografie n währen d der 1950er un d 1960er Jahr e 
nach . 

De r letzt e Konferenzta g unte r dem Tite l „Schicksal e von Wissenschaftler n un d 
ihre n Werken " verhieß nich t nu r Einblic k in die verschiedene n Karrierestrategien , 
die die neu e wissenschaftlich e Elit e nac h dem Februa r 1948 verfolgte, sonder n auch 
in dere n Erfolg ode r Scheitern . Mila n Ducháče k (Prag ) nähert e sich durc h eine bio-



508 Bohemia Band 48 (2008) 

grafische Skizze Václav Chaloupecký s den Lebenswegen eines Historiker s der älte-
ren Generatio n an, der dan k der Guns t von Kulturministe r Zdeně k Nejedl ý auch 
unte r den veränderte n politische n Umstände n in seinem Beruf Anerkennun g errin -
gen konnt e un d als „Wächter " des Erbe s von Josef Peka ř fungierte . In seinem Beitra g 
über Františe k Roubí k verfolgte Pavel Holá t (Prag ) die Hintergründ e der institutio -
nellen Veränderunge n in der Geschichtswissenschaft , die zunächs t zur Schließun g 
des staatliche n Historische n Institut s un d der Gründun g des Historische n Insti -
tut s an der Akademi e der Wissenschafte n un d letztlic h dazu führten , dass junge 
Historiker , die keine gründlich e ideologisch e Schulun g durchlaufe n hatten , in füh-
rend e Positione n kamen . Roma n Sperňá k (Česk é Budějovice ) rekonstruiert e das 
vorsichtige , auf die Karrier e bedacht e Manövriere n des Historiker s Václav Krá l in 
der Zei t des „Prage r Frühlings " un d dessen Wiederkeh r als „Hauptnormalisator " 
nac h 1969. 

Wie un d in welchem Umfan g marxistisch e These n in den 1960er Jahre n in die 
Regionalgeschichtsschreibun g Eingan g fanden , untersucht e Josef Dvořá k (Česk é 
Budějovice ) am Beispiel der Arbeiten Bohumi l Janoušek s zur revolutionäre n 
Traditio n Südböhmens . Im abschließende n Beitra g ging Františe k Bahensk ý (Prag ) 
der überau s interessante n Frag e nach , wie tschechisch e Forsche r im Exil von der 
ausländische n Fachöffentlichkei t wahrgenomme n wurden . U m wissenschaftlich e 
Lorbeere n zu erringen , habe nac h 1968 mitunte r der Statu s des Emigrante n ausge-
reicht . D a der Ostbloc k weitgehen d in sich geschlossen gewesen sei, seien die vor-
herigen Arbeiten der Geehrte n -  nich t selten auf orthodoxe n marxistische n These n 
basieren d - weitgehen d unbekann t gewesen. 

De r gesamte Verlauf der Tagung , insbesonder e aber die abschließend e Diskussion , 
bracht e eine lange Reih e von Theme n un d Aspekten , die in der Forschun g bislang 
keine nennenswert e Aufmerksamkei t gefunden haben , aber für die weitere Be-
schäftigun g mit der marxistische n Geschichtswissenschaf t un d dere n Verortun g in 
der Sozial-  un d Kulturgeschicht e der sozialistische n Tschechoslowake i unabdingba r 
sind. De r Konferen z komm t also das große Verdienst zu, das Themenfel d zum 
ersten Ma l abgesteckt zu haben . Da s ist ums o wichtiger , als auch nac h 1989 struktu -
relle un d methodologisch e Prägunge n un d Grundmuste r der marxistische n Histo -
riografie meh r ode r minde r unreflektier t weiterwirkten . Zude m biete t das Them a 
viele Ansatzpunkt e für interdisziplinär e Zusammenarbei t un d den Vergleich über 
Fächer - un d Landesgrenze n hinweg, der keineswegs auf ehemal s sozialistische 
Gesellschafte n beschränk t bleiben , sonder n die gesamteuropäisch e Perspektiv e be-
rücksichtige n sollte. So bleibt also zu hoffen , dass es künfti g weitere solche Gelegen -
heite n produktive r Diskussio n über den Stan d der Historiografiegeschicht e un d die 
Möglichkeite n ihre r Entwicklun g geben wird. 

České Budějovice Jitka Rauchov á 
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M E D I E N U N D Ö F F E N T L I C H K E I T 
S E I T D E M 19. J A H R H U N D E R T 

Zur nationalen und transnationalen Wirkungsmacht von Massenmedien 
im Spannungsfeld zwischen Tschechien, der Slowakei und Deutschland 

Die Fundamentalpolitisierung der europäischen Gesellschaften seit dem 19. Jahr-
hundert und die Entwicklung moderner Massenmedien waren einander wechselsei-
tig befördernde Prozesse. In Ostmitteleuropa wurde diese Konstellation von Anfang 
an um das nationale Element ergänzt: Erst die Schaffung öffentlichkeitswirksamer 
Medien gestattete es den frühen Nationalbewegungen, den engen Kreis lokaler 
patriotischer Gesellschaften zu überschreiten. Da nationale Blätter und nationale 
Parteien in ihrer Gründungsphase oft mehr oder minder identisch waren, konnte die 
Finanzierung einer der relativ kostenintensiven Zeitungen und Zeitschriften aus-
schlaggebend für den Erfolg einer Partei sein und der Durchsetzung der „nationalen 
Sache" einen gewaltigen Schub verleihen. Somit war der Bezug einer bestimmten 
Zeitung nicht allein Ausdruck des Informationsbedürfnisses der Leser, sondern oft 
auch nationales Bekenntnis und politisches Signal. 

Die diesjährige Tagung der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen 
Historikerkommission (Meißen, 3.-4. Oktober 2008) nahm den langen Weg von der 
Etablierung der Massenmedien im 19. zu den modernen Mediengesellschaften des 
21. Jahrhunderts in den Blick, um Rolle und Wirkungen der Medien auf das Be-
ziehungsgeflecht zwischen Deutschen, Tschechen und Slowaken exemplarisch zu 
diskutieren. Mit dieser von Christoph Cornelißen (Kiel), Miroslav Kunštát (Prag) 
und Roman Holec (Bratislava) konzipierten Tagung wurde also ein breiter histori-
scher Horizont aufgespannt, der nationale wie transnationale Perspektiven enthielt. 
Um dieses weite Themenfeld und die Diskussion zu strukturieren, wurden der 
Tagung zwei einführende Vorträge vorangestellt, die zugleich auch Einblick in den 
Forschungsstand gaben. 

Frank Bosch (Gießen) lieferte eine konzise Skizze der verschiedenen Zugänge der 
Kommunikations- und Medienwissenschaften in Deutschland sowie der Entwick-
lung der historischen Medienforschung, die mit ihrem sozialwissenschaftlichen 
Instrumentarium und einem vergleichsweise breiten Medienbegriff Elemente beider 
Ansätze adaptiert habe. In seinem Überblick über vorliegende Forschungen konnte 
Bosch bestimmte Schwerpunktthemen wie die Presse- und Medienentwicklung in 
den westlichen Besatzungszonen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs oder das 
Jahr 1968 als mediales Ereignis identifizieren. Neben nach wie vor unterbelichteten 
Themen wie zum Beispiel Verlegern und Verlagen in der Weimarer Republik oder -
überraschenderweise - der Medienlandschaft in der DDR benannte Bosch im 
Folgenden vor allem konzeptionelle Defizite: So liege der Fokus der historischen 
Medienforschung nach wie vor sehr stark auf Repression, Kontrolle und Propa-
ganda, die von der Sozialgeschichte längst „entdeckte" Interaktion etwa zwischen 
nationalsozialistischem Regime und Gesellschaft bleibe indessen unbeachtet. 

Barbara Köpplova, die auch im Namen ihrer Kollegen Jan Jirák und Martin Sekera 
(alle Prag) sprach, stellte die „Media Studies" (mediální studia) in Tschechien als ein 
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junges Fac h vor, das einen vergleichsweise schweren Stan d habe . Nachde m seine 
Anfänge in den 1990er Jahre n ganz im Zeiche n von Übersetzunge n westlicher Fach -
literatu r gestande n hätten , bemüh e ma n sich heute , die Begrifflichkeit un d Ansätze 
der eigenen Diszipli n zu profiliere n un d Medienwissenschafte n als transdisziplinä -
res, vergleichen d arbeitende s Fac h innerhal b der Geschichtswissenschafte n zu 
etablieren . Da s Ziel sei, über die traditionell e un d in Tschechie n gut eingeführt e 
Mediengeschichte , die im Wesentliche n Zeitungsgeschicht e sei, hinauszugelangen . 
Ein allgemein akzeptierte r theoretische r un d methodische r Rahme n sei aber noc h 
nich t gefunden , die Aussichten für die Weiterentwicklun g der Diszipli n in An-
betrach t ihre r minimale n personelle n Ausstattun g schätzt e Köpplov a als eher un -
günstig ein. 

Di e folgenden beiden Referat e illustrierte n den untrennbare n Zusammenhan g von 
Medienentwicklung , politisch-nationale r Ausdifferenzierun g un d Entstehun g 
moderne r Massenparteie n in den böhmische n Ländern : Jiří Malí ř (Brno/Brünn ) 
zeigte am mährischen , Lubo š Velek (Prag ) am böhmische n Beispiel den rasche n 
Aufstieg der tschechischsprachige n Presse , die die deutschsprachig e zahlenmäßi g 
bald überholt e un d imme r weitere soziale Schichte n erreichte . Dabe i verändert e sich 
auch das Verhältni s zwischen Presse un d Parteien : Hatte n die Honoratiorenparteie n 
zum großen Teil im Umfel d un d Gefolge der Zeitunge n existiert , entwickelte n sich 
die moderne n Programmparteie n noc h vor dem Erste n Weltkrieg zu selbstständige n 
Akteuren , zu dere n Substruktu r auch verschieden e Zeitunge n un d Zeitschrifte n ge-
hörten . 

Di e nächst e Sektio n führt e in die Erst e Tschechoslowakisch e Republi k un d zeigte 
die zeitgenössisch e deutsch e Presse als mächtige n - un d zugleich ohnmächtige n -
Fakto r der Politik : Armin Krah l (Berlin ) führt e die ablehnend e Berichterstattun g der 
deutsche n Regionalpress e in Westböhme n gegenüber dem deutsche n Regierungs -
aktivismus seit 1926 auf ein diffuses Gemisc h aus „Tschechisierungs"-Ängsten , poli -
tische r Konzeptlosigkei t un d mangelnde m Wissen zurück . Das s Aufklärun g nich t 
notwendigerweis e zu politische r Einsich t führe n muss, demonstriert e Michae l Hav -
lin (Dresden ) in seinem reich bebilderte n Vortrag über die Zeitun g „De r Sozial-
demokrat " als eine letztlic h weitgehen d wirkungslos gebliebene Gegenöffentlich -
keit: De r „Sozialdemokrat" , der es sich zur Aufgabe gemach t hatte , mit mitunte r 
drastisc h präsentierte n Fakte n über das nationalsozialistisch e Deutschlan d zu in-
formieren , wurde von der rasch zum Leitmediu m avancierende n SdP-Schrif t „Di e 
Zeit " völlig verdrängt . In der anschließende n Diskussio n •wurd e unte r andere m der 
Aussagewert der hochschießende n Abonnentenzahle n der „Zeit " diskutiert , die, wie 
Detle f Brande s (Düsseldorf ) betonte , sich zum einen durc h den gewaltigen Druc k 
erkläre n lassen, den SdP-Funktionär e auf die deutsch e Bevölkerun g ausübten , zum 
andere n die Möglichkei t bot , Loyalitä t zu signalisieren , ohn e gleich der Parte i bei-
zutreten . 

Medie n un d ihre Kontroll e währen d der Protektoratsjahr e waren das Them a der 
folgenden Beiträge : Jaku b Končelí k (Prag ) stellte Strukturen , Institutione n un d 
Mechanisme n des Systems der Medienregulatio n im so genannte n Protektora t Böh -
men un d Mähre n vor un d präsentiert e eine quantitativ e Sprecheranalys e von Presse-
gesprächen . Jura j Drexle r (Bratislava) informiert e über Aufbau un d Arbeit des slo-
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wakischen Rundfunk s währen d des Zweite n Weltkriegs, der von einem Or t pro -
deutsche r Propagand a zu einem wichtigen Mediu m der Mobilisierun g der Massen 
für den Volksaufstand 1944 geworden sei. 

De r nächst e Zeitschnitt , der in die Slowakei der 1950er Jahr e führte , bracht e mit 
Marín a Zavacká s Beitra g über die Darstellun g der (DDR-)Deutsche n in slowaki-
schen Kinder - un d Jugendzeitschrifte n eine luzide , methodisc h wie in der Prä -
sentatio n überau s überzeugend e Propagandaanalyse . Zavack á konnt e anhan d von 
Karikature n un d eine r Untersuchun g des Sprachgebrauch s die trot z fortdauernde r 
Stereotyp e un d widersprüchliche r Narrativ e erfolgreich e Umcodierun g „de r Deut -
schen " nachweisen . Währen d die Ostdeutsche n zu Freunde n wurden , verloren die 
Faschisten , Imperialiste n un d Kriegstreibe r ihre (eins t deutsche ) Ethnizität . In den 
Schulbücher n der sozialistische n Zei t geriet die Figu r des deutsche n Gegenüber s 
sogar zum einzig realen „internationale n Kontakt" : Beschränkt e ma n sich in der 
Darstellun g des Austausche s mit sowjetischen wie englische n Genosse n auf den 
Briefwechsel, weil ein Besuch in ihre n Länder n außerhal b des Vorstellbaren schien , 
wurde n deutsch-slowakisch e Pioniertreffe n ode r Besuch e in der DD R zu festen 
Topoi . 

Medienentwicklun g nac h 1989 war das Them a der letzte n Sektion . Barbar a 
Köpplov a un d Tomá š Trampot a (Prag ) gingen primä r auf die strukturelle n Verän-
derunge n der tschechische n Presselandschaf t nac h dem End e des Staatssozialismu s 
ein un d charakterisierte n die überau s starke Kommerzialisierun g von Zeitunge n un d 
Fernsehe n als einen der hervorstechendste n Züge des Transformationsprozesses . 

Felix Westrup (München ) stellte eine Analyse leitende r Narrativ e in der Tsche -
chienberichterstattun g führende r deutsche r Tageszeitunge n zur Diskussion . Als 
überraschen d zeigten sich dabe i weniger die Erzählmuste r an sich -  in dene n 
Tschechie n mal als gefährlich e wirtschaftlich e Billiglohnkonkurrenz , mal als so-
zialismusgeschädigte r EU-Antragstelle r mit Nachholbedar f in Sache n Rechts -
bewusstsein, aber an sich europäische r kulturelle r Prägun g erschein t - , als der hoh e 
Gra d an Übereinstimmun g dieser Bilder in politisc h unterschiedlic h orientierte n 
Blättern . 

Wie groß der Reflexionsbedar f über solche Wahrnehmungsmuste r ist, zeigte nich t 
zuletz t die Round-Table-Diskussio n mit tschechischen , slowakischen un d deutsche n 
Journalisten , die die Historikerkommissio n am Nachmitta g des 3. Oktobe r auf dem 
Dresdne r Historikerta g 2008 - dessen diesjähriges Gastlan d Tschechie n war - ver-
anstaltete . Zwar führt e Jan Sicha (Prag ) eine ironisch-pointiert e Differenzierun g 
sowohl der tschechische n Presselandschaf t als auch der deutsche n Berichterstattun g 
über Tschechie n in die Debatt e ein, doc h fand sowohl Jura j Alners (Bratislava) 
Feststellung , dass der Westen vor allem Stereotyp e über Tschechie n un d die Slowakei 
geliefert habe n wolle, als auch Šárka Daňková s (Prag ) ernüchternde r Berich t über 
Versuche , Theme n der deutsch-tschechische n Konfliktgeschicht e qualifizier t media l 
zu vermitteln , unte r den anwesende n Journaliste n Bestätigung . Da s Mott o des 
Deutsche n Historikertag s 2008 „Ungleichheiten " lasse sich, so Marti n Schulz e 
Wessel (München) , in zweifacher Hinsich t auf das Verhältni s zwischen Deutschland , 
Tschechie n un d der Slowakei übertragen : auf ein Gefäll e im Interess e un d eine 
Ungleichhei t in den Besitzverhältnisse n -  hinte r einem großen Teil der tschechische n 
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Tagespresse stehe n deutsch e Verlage - , die ihre Wirkun g wohl in erster Linie in der 
Denkfigu r einer „deutsc h beeinflussten " Presse finde. 

Christop h Cornelißen , der das Round-Table-Gespräc h auch geleitet hatte , liefer-
te in seinem Fazi t eine Bestandsaufnahme , die bei einem so umfassende n Themen -
feld wie dem der diesjährigen Konferen z der Deutsch-Tschechische n un d Deutsch -
Slowakische n Historikerkommissio n notwendigerweis e auch eine lange Liste noc h 
zu bearbeitende r Frage n zutage förder n musste . 

Münche n Christian e Brenne r 

V E R L O R E N E N Ä H E - P R A G U N D N Ü R N B E R G 
I M W A N D E L D E R J A H R H U N D E R T E 

Am 7. un d 8. Oktobe r 2008 fand im Marmorsaa l des Prage r Palai s Clam-Galla s die 
traditionell e Herbsttagun g des Stadtarchiv s Pra g statt , dessen Mitveranstalte r dies-
mal das Stadtarchi v Nürnberg , der Lehrstuh l für Geschicht e Ostmitteleuropa s am 
Institu t für Geschichtswissenschafte n der Humboldt-Universitä t zu Berlin un d das 
Institu t für international e Studie n an der Fakultä t für Sozialwissenschafte n der 
Karlsuniversitä t waren . Zentrale s Them a der Konferen z waren die historische n 
Verbindunge n zwischen Pra g un d Nürnber g in ihre m breitere n mitteleuropäische n 
Kontext . Das s es sich dabei um Phänomen e handelt , die bislang kaum wahrgenom -
men wurden , deutet e nich t nu r der Tite l „Verloren e Nähe " an, sonder n auch das 
Verhältni s der einzelne n Konferenzblöck e - die Mehrzah l der über 30 Beiträge kon -
zentriert e sich auf das Spätmittelalte r un d die Früh e Neuzeit , völlig unberücksich -
tigt blieb das 18. Jahrhundert . Thematisc h fokussierten die Referente n auf die vier 
Hauptaspekt e der wechselseitigen Kontakt e -  un d zwar die machtpolitische n un d 
die wirtschaftliche n Beziehungen , den kulturelle n Austausch sowie verschieden e 
Forme n der Migration . 

Di e Redne r des Vormittagsblock s des ersten Konferenztag s skizzierten ein bun -
tes Mosai k der Beziehunge n zwischen Pra g un d Nürnber g im Hoch - un d Spät -
mittelalter . Mi t der Rolle der beiden Städt e im machtpolitische n Konzep t Karls IV. 
beschäftigt e sich Lenk a Bobková (Prag ) in ihre r Einführung , wobei sie hauptsächlic h 
die Stellun g Nürnberg s als Karls zweite Reichsresiden z betonte ; Michae l Diefen -
bache r (Nürnberg ) ergänzt e diesen Überblic k anschließen d um die wirtschaftlich e 
Dimension . Roma n Zaora l (Prag ) stellte die Handelsverbindunge n beider Städt e in 
einen breitere n Kontext , inde m er sich auf die Rivalitä t Nürnberg s mit Regensbur g 
um die Vorherrschaf t über den Prage r Fernhande l konzentrierte . Di e Kehrseit e der 
Geschäftskontakt e mit Nürnber g analysiert e Pet r Kreu z (Prag ) anhan d der Auf-
zeichnunge n über die gerichtliche n Streitigkeite n der Nürnberge r mit den Prager n 
in den Jahre n 1479 bis 1531. Di e vom Ho f Karls IV. ausgehende n künstlerische n 
Einflüsse auf das Wirken Nürnberge r Künstle r illustrierte n Jiří Fajt (Leipzig) un d 
Daniel a Uhe r (Nürnberg ) am Beispiel der Malereie n Sebald Weinschröter s un d der 
Ausschmückun g des Hochaltar s der Nürnberge r Frauenkirche . Jan Hrdin a (Prag ) 
verglich die öffentlich e Zurschaustellun g von Reichsreliquie n in beiden Städte n 
un d betont e den unterschiedliche n Stellenwert , der dieser Festlichkei t beigemessen 
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wurde . Di e Veränderunge n in den Kontakte n zwischen Böhme n un d Nürnber g 
währen d der Hussitenkrieg e skizzierte Milosla v Polívka (Prag) . Wolfgang Wüst 
(Nürnberg ) erläuterte , wie sich die wechselseitigen Kontakt e in der überlieferte n 
Korresponden z un d vor allem in der Qualitä t der Kommunikationskanäl e zwischen 
beiden Städte n im späten Mittelalte r widerspiegelten . In der anschließende n Diskus -
sionsrund e wurde n einige Anmerkunge n zur Organisatio n des Fernhandel s in Un -
garn un d Pole n eingebracht . 

Di e folgenden Blöcke gingen dan n über die Früh e Neuzei t hinaus . Winfried 
Eberhar d (Leipzig) umris s im Einführungsrefera t die Entwicklun g der Handels -
beziehunge n im mitteleuropäische n Raum . Auch die folgenden Beiträge waren wirt-
schaftliche n Aspekten gewidmet , unte r andere m dem Engagemen t der Nürnberge r 
Kaufleut e bei der Zinngewinnun g im westböhmische n Zinnrevie r (Pete r Wolf, 
Augsburg) un d der Verteidigun g der Nürnberge r wirtschaftliche n Interesse n bei der 
Krönun g Ferdinand s I. in Pra g im Jahr e 1527 (Walte r Bauernfeind , Nürnberg) . Di e 
Intensitä t der wechselseitigen Wirtschaftskontakt e illustriert e Eduar d Mau r (Prag ) 
auf Grundlag e von Zollregister n des 16. un d 17. Jahrhunderts . Eine n weiteren As-
pekt der Wirtschaftsbeziehunge n skizzierte Bohumí r Roed l (Louny ) der sich auf die 
Nürnberge r Gläubige r der Saazer un d Laune r Kaufleut e im 16. Jahrhunder t kon -
zentrierte . Ein e lebendige Diskussio n rief vor allem der Beitra g Helen a Peřinová s 
(Prag ) hervor , die analysierte , inwiefern sich die Stellun g der neue n ökonomische n 
Elite von der der alten Patrizierfamilie n in Nürnber g un d Pra g unterschied . 
Anschließen d informiert e Andrea s Ott o Weber (Erlangen ) über ein Projek t zu 
regionale n Eliten , dere n Kapita l un d Karrierestrategie n gegenüber der kaiserliche n 
Residen z un d regionale n Zentren , das an der Universitä t Erlange n durchgeführ t 
wird. 

Natürlic h blieben auch der Buchhande l un d allgemein e kulturell e Entwicklunge n 
nich t unerwähnt . Pet r Voit (Prag ) wies auf die Schlüsselroll e des Nürnberge r 
Druckereiwesen s bei der Formierun g der böhmische n un d mährische n Buchkultu r 
des 16. Jahrhundert s hin . Jiří Pešek (Prag ) beschäftigt e sich mit dem Interess e für das 
Werk von Jan Hu s un d die Herausgab e seiner Schrifte n in Deutschland , wobei er 
konstatierte , dass die Publikatio n in Anbetrach t des großen Leserinteresse s un d 
der minimale n Publikationstätigkei t in Böhme n für die Nürnberge r von großem 
kommerzielle m Interess e war. Olga Fejtová s (Prag ) Bemerkunge n zu Nürnberge r 
Drucke n in Prage r Privatbibliotheke n un d Drucke n zu böhmische n Theme n in 
Nürnber g zeigten die klaren Grenze n des literarische n Austausch s zwischen den 
beiden Städte n auf, die sich auch darin äußerte , dass die Leser nu r selten Interess e 
an der Geschicht e der Nachbarstad t ode r des Nachbarlande s bekundeten . Auf eine 
ander e Dimensio n der kulturelle n Beziehunge n zwischen Böhme n un d Nürnber g 
wies Michael a Freemanov á (Prag ) hin , die die Sammlun g der in Nürnber g produ -
zierte n Rosenberge r Musikinstrument e vorstellte . Di e folgenden Vortragende n 
äußerte n Gedanke n zur Rezeptio n des Schaffen s Albrech t Dürer s un d seiner Nürn -
berger Zeitgenosse n durc h die Buchmalere i Pavel Mělnický s (Martin a Šárovcová , 
Prag) un d in der böhmische n Tafelmalere i (Bartlomie j Bartelmus , Wrociaw) ode r zu 
den Einflüssen der deutsche n un d italienische n Kuns t in Kraka u an der Wende vom 
15. zum 16. Jahrhunder t (Boguslaw Krasnowolski , Krakow) . 
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De r letzt e Themenkrei s war verschiedene n Forme n der Migratio n zwischen den 
beiden Städte n gewidmet , sowohl von Prage r Exulante n nac h der Schlach t am 
Weißen Berg, die in den Nürnberge r Matrikel n festgehalten sind (Helmu t Baier, 
Nürnberg) , als auch von Nürnbergern , die sich Anfang des 17. Jahrhundert s in Pra g 
ansiedelte n (Vilém Zábranský , Üst i nad Labem) . Di e Bedeutun g der Altdorfer 
Akademi e für die Ausbildun g nichtkatholische r Studente n aus Böhme n an der 
Wende vom 16. zum 17. Jahrhunder t untersuchte n Wolf gang Mährl e (Stuttgart ) un d 
Marti n Hol ý (Prag) , der nac h der Herkunf t un d Motivatio n der Präzeptore n der 
böhmische n Adligen, die in Altdor f studierten , fragte. In der Diskussio n nah m der 
Wande l der wechselseitigen Kontakt e nac h dem Dreißigjährige n Krieg breite n Rau m 
ein, auch kame n einige Theme n zur Sprache , wie die Remigratio n un d die ökonomi -
schen Beziehunge n im 17. Jahrhundert , die bis dahi n nich t angesproche n worde n 
waren . In diesem Zusammenhan g wies Jiří Pešek auf die Ergebnisse der neuere n 
tschechische n Forschun g hin , die allerding s bislang von deutsche r Seite nich t adä-
qua t rezipier t worde n seien. 

Di e allmählich e Verschlechterun g un d die Irrwege der wechselseitigen Beziehun -
gen im 19. un d 20. Jahrhunder t skizzierte Günte r Schöd l (Berlin ) in seiner Einlei -
tun g zum abschließende n Block, wobei er sowohl auf eine gewisse Analogie im 
Bedeutungsverlus t beider Städt e als auch auf entgegengesetzt e Entwicklungsten -
denze n hinwies . Di e These der graduelle n Ausdünnun g der Kontakt e griff dan n 
Han a Svatošová (Prag ) in der Diskussio n mit dem Hinwei s auf das völlige Fehle n 
einer Korresponden z zwischen den Magistrate n beider Städt e auf. Auch die nach -
folgenden Redne r versuchten , den grundlegende n Wande l der Beziehunge n in dieser 
Zei t mit den Beispielen der akademische n Vereine (Haral d Lönnecker , Koblenz) , der 
Geschicht e der Prage r Musikverein e (Undin e Wagner, Chemnitz ) un d des Schaffens 
eines Prage r Deutschen , des Architekte n un d Kommunalpolitiker s in der Erste n 
Republik , Adolf Foeh r (Alfons Adam, Brüssel) zu illustrieren . Unte r dem Schlag-
wort der „negative n Nähe " zwischen den Städte n im 20. Jahrhunder t behandelt e 
Helen a Arenbergerov á (Prag ) die Emigratio n aus der sozialistische n Tschecho -
slowakei am Beispiel des Valka-Lager s in Nürnberg , in dem viele tschechisch e 
Flüchtling e Aufnahm e fanden . Di e zweitägige Konferen z schloss mit dem Beitra g 
Christo f Neidiger s (Nürnberg) , der zusammenfasste , wie die Nürnberge r Presse die 
Prage r Ereignisse des Jahre s 1968 darstellte , un d der auf gegenwärtige Bemühunge n 
der städtische n Repräsentante n hinwies, die kulturelle n Kontakt e mit Tschechie n zu 
erneuern . 

Di e vorgetragene n Beiträge werden , abgesehen von der Sammlun g Document a 
Pragensia , auch in deutsche r Version in einem Sammelban d erscheinen , den das 
Stadtarchi v Nürnber g vorbereitet . 

Pra g Martin a Maříkov á 
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D I E D E U T S C H S P R A C H I G E B E V Ö L K E R U N G S G R U P P E 
I N D E R T S C H E C H O S L O W A K E I N A C H 1945 

Vom 12. bis 14. Novembe r 2008 fand an der Philosophische n Fakultä t der Masaryk -
Universitä t in Brun n (Brno ) die international e wissenschaftlich e Konferen z „Di e 
deutschsprachig e Bevölkerungsgrupp e in der Tschechoslowake i nac h 1945" statt . An 
der Organisatio n waren gleich mehrer e Institutione n beteiligt : Nebe n dem Histo -
rische n Institu t der Masaryk-Universitä t auch das Forschungszentru m für Ge -
schicht e Mitteleuropa s (Výzkumn é středisko pro dějiny středn í Evropy) , das Insti -
tu t für Zeitgeschicht e der Akademi e der Wissenschafte n in Pra g (Üsta v pro sou-
dob é dějiny Akademi e věd České republiky) , der Mährisch e Kulturverei n (Matic e 
moravská ) un d von slowakischer Seite das Gesellschaftswissenschaftlich e Institu t 
der Slowakische n Akademi e der Wissenschafte n (Slovenská Akadémi a vied) in 
Košice (Kaschau) . 

Zie l der Tagun g war in erster Linie , ein Foru m für den interdisziplinäre n Aus-
tausc h zu bieten , auße r Historiker n beteiligten sich unte r andere m auch Juristen , 
Ethnologe n un d Museologen . Gemeinsa m sollten die bisherigen Erkenntniss e reka-
pitulier t un d Forschungsperspektive n erörter t werden ; ein eigenes Pane l war der 
Regionalforschun g gewidmet . Ein besondere s Anliegen der Organisatore n wird 
bereit s in der Formulierun g des Konferenztitel s deutlich , der die Deutsche n nich t als 
national e ode r ethnisch e Gruppe , sonder n unte r dem Merkma l der Sprach e fasst. 
Dami t sollte ein möglichs t objektives Kriteriu m angelegt werden , um nich t in die 
damal s geläufige Praxi s der autoritative n „Fremdbestimmung " zu verfallen. Es ging 
also stets auch darum , alternativ e terminologisch e un d interpretatorisch e Konzept e 
zu erproben . 

Di e Konferen z besaß in mehrfache r Hinsich t Pioniercharakter : Erstmal s seit der 
Wende wurde eine solch große Zah l von Experte n für dieses Them a an einem Or t 
versammelt ; auch wurde zum ersten Ma l seit Beginn der 1990er Jahr e eine For -
schungsbilan z versucht . Dabe i zeigte sich deutlich , wie groß die Desiderat e in der 
tschechische n un d slowakischen Forschun g - gerade im Vergleich mit Pole n -  imme r 
noc h sind. 

Da s erste Pane l bot einen Überblic k über die vorliegend e Forschung . In seinem 
einleitende n Vortrag ho b Tomá š Staně k (Opava ) in seinem kritische n Überblic k die 
allgemein vernachlässigt e regional e Geschichtsforschun g positiv hervor . Ferne r plä-
diert e er dafür, die international e Zusammenarbei t zu verbessern un d stärker kom -
parati v vorzugehen . Adrian von Arburg (Brno ) knüpft e dara n an, inde m er Desi -
derat e vor allem auf methodologische r un d thematische r Eben e zur Sprach e brach -
te. Bis jetzt gebe es noc h keine n Vergleich der Ergebnisse regionale r Studie n mit 
Untersuchunge n in gesamtstaatliche m Maßstab , wobei der umfangreich e Akten -
bestan d staatliche r Stellen in neuere n Forschunge n meist unbeachte t bleibe. 
Weiterhi n werde bislang die Analyse der Rechtspraxi s zugunste n einer rechtspositi -
vistischen Perspektiv e zurückgestellt . Ebens o würde n die Norme n unterhal b der 
Gesetzesebene , die für die Gestaltun g staatliche r Politi k jedoch maßgeblic h gewesen 
seien, zu wenig berücksichtigt . Explizit wandt e von Arburg sich gegen die nac h sei-
ner Auffassung in der tschechische n Forschun g verbreitet e Tendenz , die historische n 
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Vorgänge als zwangsläufig zu interpretiere n un d der Frag e nac h mögliche n alter -
native n Entwicklunge n auszuweichen . Insgesam t würde n theoretisch e Zugäng e zu-
gunsten eine r deskriptive n Herangehensweis e vernachlässigt , was auch die unkriti -
sche Übernahm e zeitgenössische r ethnische r Zuschreibunge n begünstige . 

Tomá š Dvořá k (Brno ) betonte , dass die Problemati k der Vertreibun g häufig nich t 
nu r in Fachstudien , sonder n auch im öffentliche n Diskur s marginalisier t worde n 
sei; meist sei es lediglich um die statistisch e Auflistung der Betroffene n gegangen. 
Dvořá k zufolge sei dies unte r andere m darau f zurückzuführen , dass die Dis -
kussione n darübe r häufig in oppositionelle n Kreisen un d im Exil geführt un d die 
Vertreibunge n hier in politische r Absicht als Anklage gegen das kommunistisch e 
Regim e instrumentalisier t worde n seien. Ferne r betont e der Referen t die Not -
wendigkeit , das Phänome n der Migratio n in einem weiteren Kontex t zu fassen, der 
nich t nu r die Migratio n der Deutschen , sonder n etwa auch die Umsiedlunge n un d 
verschiedene n Binnenwanderunge n berücksichtige . D a dieses Them a die Gesell -
schaft in ihre r Gesamthei t betreffe, sei ein interdisziplinäre r Zugan g vielverspre-
chend . 

Da s erste Pane l schloss Otfrie d Pustejovsky (Wakirchen/Obb. ) mit seinem Vor-
trag „Vertreibungsforschun g zwischen Politi k un d Wissenschaft", in dem er anhan d 
zahlreiche r Beispiele verdeutlichte , wie stark das Them a Vertreibun g seit jeher von 
politische n Interesse n beeinflusst wird. 

Di e folgende Sektio n widmet e sich konkrete n Beispielen empirische r Forschung , 
so den Regione n Zamber k (Senftenberg ; Václav Kaška) , Jindřichů v Hrade c (Neu -
haus ; David Kovařík) , Libere c (Reichenberg ; Kateřin a Lozoviuková ) un d den 
Städte n České Budějovice (Budweis; Jiř í Petráš ) un d Brun n (Tomá š Dvořák) . De r 
Vergleich der zahlreiche n Fallstudie n enthüllt e viele Gemeinsamkeiten , lenkt e den 
Blick aber auch auf die jeweiligen Besonderheite n der einzelne n Ort e -  zum Beispiel 
bei der Umsetzun g gesamtstaatliche r Norme n durc h die örtliche n Administratione n 
ode r bezüglich der Rolle der lokalen bzw. regionale n Organ e besonder s währen d der 
so genannte n •wilde n Vertreibun g 1945. 

Soňa Gabzdilov á (Košice ) wandt e sich in ihre m Beitra g der Slowakei zu un d ver-
glich die in vielerlei Hinsich t unterschiedlich e Situatio n der so genannte n Karpaten -
deutsche n mit derjenigen der deutschsprachige n Einwohne r in den böhmische n 
Ländern . Als charakteristische n Unterschie d ho b sie das fehlend e national e Grup -
penbewusstsei n der deutschsprachige n Bevölkerun g in der Slowakei hervor , die 
nich t als kompakt e Grupp e gesiedelt un d in der Zwischenkriegszei t keine politisch e 
Autonomi e angestreb t hätte . Ein Teil habe sich sogar eher der ungarische n Natio -
nalitä t zugehöri g gefühlt. 

Insgesam t neu n Beiträge widmete n sich in der folgenden Sektio n individuelle n 
Aspekten der Thematik . Auf die Lebenssituatio n der deutschsprachige n Bevölke-
run g der Slowakei in den ersten dre i Nachkriegsjahre n konzentriert e sich Mila n 
Olejník (Košice) . Matě j Spurn ý (Prag ) erörtert e in seinem thesenarti g formulierte n 
Vortrag die Stellun g der Menschen , die als Deutsch e galten un d nac h den Vertrei-
bunge n in der Tschechoslowake i verblieben waren . De r Foku s seiner Darstellun g lag 
auf der Haltun g des Regime s ihne n gegenüber vor un d nac h dem Februa r 1948, wel-
che zwischen offensichtliche m Opportunismu s un d ideologische m Dogmatismu s 
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gependel t habe . De r spezifischen rechtliche n Stellun g dieser Bevölkerungsgrupp e zu 
Beginn der kommunistische n Ära widmet e sich Ren é Petrá š (Prag) , der auf den para -
doxen Umstan d verwies, dass die Deutsche n von offizieller Seite zwar fast bis End e 
der 1960er Jahr e nich t als national e Grupp e anerkann t wurden , die staatlich e Politi k 
aber eindeuti g von ihre r Existen z ausgegangen sei. Mi t dem bisher völlig uner -
forschte n Proble m der „zu Unrech t vertriebene n Personen " un d ihre r Behandlun g 
durc h die Verwaltungsorgane , vor allem in den Jahre n 1946/47 , beschäftigt e sich 
Adrian von Arburg. Er schilderte , warum den so Klassifizierten die Repatriierun g in 
den meiste n Fälle n verwehrt wurde , obwoh l sie oft als Tscheche n angesehe n worde n 
seien. 

Auf ungewöhnlich e Art tra t Pet r Sedlák auf: Er versetzte sich in Emi l Beer, einen 
Fabrikbesitze r jüdische r Abstammun g hinein , dem nac h 1945 die Restitutio n seines 
Eigentum s aufgrun d massiven, von der KPTsc h un d der Gewerkschaf t initiierte n 
Druck s „de r Straße " gegen die Rückkeh r des angebliche n „Germanisators " verwei-
gert wurde . Auf der Basis von Quellenberichte n zeichnet e Sedlák Beers Schicksa l in 
der Ich-For m nac h un d ermöglicht e dami t einen persönliche n Zugan g zu dem 
Mensche n in seiner historische n Umgebung . Mi t seiner unkonventionelle n Prä -
sentatio n verdeutlicht e er, dass Popularisierun g nich t gleichbedeuten d mit Unwis -
senschaftlichkei t sein muss. 

Vladimír Čern ý (Brno ) präsentiert e vorläufige Ergebnisse seiner Langzeitstudi e 
über die Gestapo-Angehörigen , die zwischen 1945 unf 1948 in Brun n vor das Außer-
ordentlich e Volksgericht (Mimořádn ý lidový soud , MLS ) gestellt worde n waren , 
un d skizzierte die Hauptzüg e der Retributionsgerichtsbarkei t in der Tschecho -
slowakei. Čern ý wies darau f hin , dass die Beschäftigun g mit dem ML S in Mähre n bis 
heut e hinte r vergleichbare n Arbeiten zu Böhme n un d Schlesien zurückbleibe . 

Im abschließende n Pane l wurde n Forschungsprojekt e un d Initiative n präsentiert , 
die sich mit dem Gegenstan d der Konferen z befassen. Exemplarisc h seien hier die 
Ackermann-Gemeind e (Han s Korbel ) sowie das Museu m der Vertriebene n un d der 
historisch e Pfad in der Region Nov á Bystřice (Neu-Bistritz ) un d im Grenzgebie t 
des österreichische n Waldviertels (Monik a Horákov á un d Nikla s Perzi ) erwähnt . 
Darübe r hinau s wurde n einige laufend e Einzelprojekt e vorgestellt : so die 
„Dokumentac e osud ů aktivníc h odpůrc ů nacismu " (Dokumentatio n des Schicksal s 
der aktiven Gegne r des Nationalsozialismus ) von David Kovařík un d eine mehr -
bändige Quellenedition , die Dokument e aus meh r als fünfzig tschechische n Archi-
ven zur Siedlungs- un d Nationalitätenpoliti k in den böhmische n Länder n von 1945 
bis 1951 enthalte n soll, durc h Adrian von Arburg. 

In der Gesamtscha u könne n die Vorträge un d anschließende n Diskussione n als 
sehr produkti v bezeichne t werden . Wertvolle Anstöß e lassen sich insbesonder e in 
Bezug auf quellentheoretisch e Frage n feststellen , so wurde n die Möglichkeite n von 
Ora l Histor y für die Erforschun g einzelne r Personengruppe n (etwa der so genann -
ten staatlic h unzuverlässigen Personen , Persone n aus gemischte n Familien , In -
dustriefachkräfte n ode r Kriegsgefangenen ) ausgelotet . Zugleic h wurde aber das stel-
lenweise imme r noc h massive Defizi t an Selbstzeugnissen beklagt. U m diesem abzu-
helfen , wurde die Erstellun g eines Verzeichnisse s relevanter , in digitalisierte r For m 
öffentlich zugängliche r Ego-Zeugniss e vorgeschlagen . Auch die Popularisierun g des 
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Gegenstand s wurde thematisiert , wobei Staně k die mangelnd e Genauigkei t un d die 
unausgewogene n Interpretatione n einiger populärwissenschaftliche r Veröffent-
lichunge n kritisierte . 

Als Fazi t lässt sich festhalten , dass wesentlich e Ziele der Tagun g erreich t werden 
konnten ; bei solch einem breite n un d vielfältigen Them a kame n aber zwangsläufig 
auch einige Aspekte zu kurz , so die Betrachtun g des Gegenstand s auf einer inter -
nationale n Ebene . Hie r könnt e eine weitere Konferen z unte r der Beteiligun g von 
Wissenschaftler n aus andere n Ländern , namentlic h aus Polen , Abhilfe schaffen. Bei 
dieser Gelegenhei t wäre dan n eine weitere Erörterun g heuristische r un d methodi -
scher Frage n wünschenswert , ebenso wie die Thematisierun g geeignete r Forme n der 
Popularisierung , vor der die meiste n Fachleut e bislang zurückschrecken . 

Brn o Lenk a Šteflová 

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

S O Z I O L O G I E U N D E T H N O L O G I E / E T H N O G R A F I E 
I N O S T M I T T E L - U N D S Ü D O S T E U R O P A 1 9 4 5 - 1 9 8 9 

De r Themenkomple x „Wissenschaf t im Staatssozialismus " kan n von großem In -
teresse für eine Historiografi e der sozialistische n Systeme sein, wenn die vielfälti-
gen, für diese Systeme spezifischen Verschränkunge n von Politik , Gesellschaf t un d 
Wissenschaft in den Blick kommen . Besonder s aufschlussreic h ist dabe i eine Be-
schäftigun g mit der Geschicht e derjenigen Disziplinen , welche die historisch e un d 
gegenwartsorientiert e Selbstbeschreibun g einer Gesellschaf t leisten , allen voran der 
Soziologie , aber auch der Ethnografi e un d Ethnologie . Wie verständig t sich ein 
Sozium wissenschaftlich über seine kulturell e un d soziale Identität ? Un d wie leiste-
ten Sozialwissenschafte n gesellschaftliche Selbstbeschreibun g im Rahme n von auto -
ritäre n Systemen , die sich die grundlegend e Umgestaltun g sozialer Verhältniss e auf 
die Fahne n geschriebe n hatten ? In welchem Verhältni s stande n Sozialwissenschafte n 
zu eine r Ideologie , die sich selbst als „wissenschaftlich " verstand ? 

Di e hier skizzierten Fragestellunge n bildete n den inhaltliche n Rahme n der Jahres -
tagun g des Collegiu m Carolinu m 2008, die von Claudi a Kraft (Erfurt) , Ul f Brunn -
baue r (Regensburg ) un d Marti n Schulz e Wessel (München ) konzipier t worde n war 
un d vom 20. bis 23. Novembe r 2008 in Bad Wiessee Wissenschaftle r aus Mittel -  un d 
Osteuropa , Deutschlan d un d den US A zum wissenschaftliche n Austausch zusam -
menbrachte . 

In seinem Einstiegsrefera t gab Michae l Voříšek (Florenz , Prag) am Beispiel der 
Fachgeschicht e der Soziologie im sozialistische n Europ a wichtige konzeptionell e 
Anregunge n zum Umgan g mit der Tagungsthematik . Er kritisiert e ein in der Histo -
riografie verbreitete s Narrativ , das auf einer dichotome n Gegenüberstellun g von 
„Ideologie"/„Regime " einerseit s un d „Wissenschaft " andererseit s basiere. Zwar 
lasse sich ein solche r Antagonismu s teilweise tatsächlic h nachweisen , doc h gebe es 
auch Beispiele für ein Mit - un d Nebeneinander . Vielversprechende r als von einem 
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gegebenen Unterwerfungsverhältni s auszugehe n sei es, jeweils die spezifischen mod i 
vivendi, welche sich zwischen Wissenschaft un d Politi k einspielten , zu untersuchen . 
Ein e Überwindun g der herkömmliche n Narrativ e un d ihre r problematische n bi-
näre n Setzunge n (Wissenschaf t versus Ideologie , Wissenschaftle r versus Regime , 
Westen versus Osten ) könn e mithi n durc h einen Perspektivenwechse l gelingen: Stat t 
in eine Reproduktio n der -  oft den erwähnte n Narrative n folgenden - Selbst-
beschreibun g historische r Akteur e zu verfallen, sollte die Forschun g vermehr t die 
wissenschaftlich e Praxis im institutionelle n un d beruflich-persönliche n Alltag in den 
Blick nehmen . 

Mehrer e Referente n stellten länderspezifisch e Aspekte der Fachgeschicht e der 
Soziologie bzw. Ethnologie/Ethnografi e vor. Deutlic h wurde n dabei nich t nu r die 
jeweiligen wissenschaftliche n Traditione n un d Rezeptionsbedingunge n für das 
sowjetische Gesellschafts - un d Wissenschaftsmodell , sonder n auch , dass fachge-
schichtliche r Wande l nich t reflexartig auf gesellschaftliche Bedingunge n zurück -
geführt werden sollte, sonder n imme r auch als wissenschaftsimmanente r Prozes s 
gedach t werden muss. 

Micha l Buchowsk i (Poznaň/Posen , Frankfurt/O. ) skizzierte die theoretisch e un d 
methodisch e Entwicklun g der Ethnologi e in der polnische n Volksrepublik. In den 
ersten Nachkriegsjahrzehnte n habe hier ein positivistisch geprägtes, ethnografi -
sches Interess e für die bäuerlich e Welt dominiert : Angesicht s der ebenso unver -
meidliche n wie erwünschte n sozialistische n Modernisierun g sollte eine traditionale , 
dem Untergan g geweihte Lebenswel t dokumentarisc h erfasst werden . Doc h dieser 
Ansatz war auch von ideologische n Ambivalenze n geprägt: Zwar sollte das alte 
bäuerlich e Pole n mit seiner Volkskultur in der sozialistische n Transformatio n not -
wendigerweise verschwinden , doc h zugleich sah ma n in den bäuerliche n Traditione n 
auch die Wurzeln der Kultu r eines künftigen „Arbeitervolkes" . Di e zeitgenössisch e 
Ethnografi e versuchte , diese widersprüchliche n Vorgaben in Einklan g zu bringen , 
inde m sie einzeln e „rationale " Element e der traditionelle n Lebensweise als fort-
schrittlic h un d nützlic h darstellte , währen d andere , „rückständige " Bräuch e aus-
drücklic h nu r noc h im Sinn e einer Musealisierun g dokumentier t wurden . Diese 
Ambivalenze n bote n jedoch auch Rau m für alternative , weniger konform e Deu -
tungsweisen der Tradition : So schwangen in den ethnografische n Schrifte n der Zei t 
durchau s auch rückwärtsgewandt-romantisierend e un d national e Tön e mit , wenn 
auch meist nu r unterschwellig . 

In den 1970er Jahre n erfolgte dan n ein Paradigmenwechse l vom ethnografisch -
positivistische n Zugan g hin zu eine r kulturtheoretisc h informierte n Sozialanthro -
pologie . Lau t Buchowsk i ist dieser Wande l weniger mit einer Veränderun g politi -
scher Rahmenbedingunge n als mit innerakademische n Entwicklunge n (Generatio -
nenwechsel ) un d der Rezeptio n von Innovatione n aus dem westlichen Ausland 
zu erklären . Wichti g ist insbesonder e Buchowski s Befund , dass hier lange vor dem 
Zusammenbruc h des Staatssozialismu s eine innerwissenschaftlich e Entwicklun g 
möglich war un d insofern insbesonder e für den polnische n Fal l die These von eine r 
vollständi g dogmatisierte n un d erstarrte n Sozialwissenschaf t revidier t werden muss. 

Auch Klára Kut i (Pécs ) thematisiert e am ungarische n Beispiel Ambivalenze n im 
ethnografische n Diskurs . Sie zeigte, dass die historisierend e Darstellun g einer ver-



520 Bohemia Band 48 (2008) 

meintlic h dem Untergan g geweihten bäuerliche n Volkskultur offen für unterschied -
liche Lesarte n war un d sowohl als sozialistische Erzählun g von der ersehnte n un d 
historisc h notwendige n Modernisierun g als auch als Darstellun g eines nationale n 
Erbe s verstande n werden konnte . In letztere r Interpretatio n funktioniert e die 
Ethnografi e als Teil eines nationale n Gedächtnisses , welches in der Umbruchszei t 
End e der 1980er Jahr e ein großes gesellschaftliche s Mobilisierungspotentia l entfalte n 
sollte. 

Blanka Koffer (Berlin ) un d Gabriel a Kiliánov a (Bratislava) analysierte n die Ent -
wicklun g der Ethnografie/Ethnologi e in der ČS(S)R . Koffer macht e deutlich , dass 
die Periodisierun g der Fachgeschicht e hier ander s ausfallen muss als in andere n ost-
mitteleuropäische n Ländern . Markierte n etwa in Pole n die 1970er Jahr e eine metho -
dische Öffnun g gegenüber westlichen Ansätzen , wurd e in der ČSSR im Zeiche n der 
„Normalisierung " unte r Gusta v Husá k die Diszipli n auf einen linientreue n Kur s 
eingeschworen . Koffer argumentierte , dass aus fachgeschichtliche r Perspektiv e die 
Umbrüch e von 1948 un d 1970/7 1 unterschiedlic h bewerte t werden müssen . Zwar 
habe nac h 1948 zunächs t eine Orientierun g an sowjetischen Vorbildern vorge-
herrscht , zugleich aber sei es der tschechoslowakische n Ethnografi e währen d der 
1950er un d 1960er Jahr e möglich gewesen, sich für Impuls e aus dem nichtsozialisti -
schen Ausland zu öffnen . Nebe n einem intensive n blockinterne n Wissenstransfe r 
etabliert e sich auch hier eine Rezeptio n der angelsächsische n Sozial-  un d Kultur -
anthropologie . Di e blockübergreifen d international e Ausrichtun g der tschechoslo -
wakischen Ethnografi e lässt sich etwa an der Frequen z der Kongress - un d Tagungs-
reisen ins westliche Ausland un d an den ausgeprägte n Fremdsprachenkenntnisse n 
der Wissenschaftle r ablesen . 

Di e 1970/7 1 einsetzend e politisch e Repressio n der Wissenschaft hatt e -  ander s als 
die Zäsu r von 1948 - für die Volkskunde eine langfristige dogmatisch e Verhärtun g 
zur Folge , die sich in einem Verzicht auf theoretisch e un d methodisch e Experiment e 
un d eine r Dominan z des deskriptive n Paradigma s äußerte . Erst End e der 1980er 
Jahr e setzte hier ein Wande l ein. 

Jarosla v Otčenášek s (Prag ) Beitra g illustriert e die Entwicklun g der tschechoslo -
wakischen Ethnologi e am Beispiel des disziplinare n Umgang s mit einer belastende n 
Thematik : der nac h den Vertreibunge n der Nachkriegszei t in der Tschechoslowake i 
verbliebene n Deutschen . Nu r in der liberalere n Phas e in den späten 1960er Jahre n 
sowie gegen End e der sozialistische n Period e galt die deutsch e Minderhei t als legiti-
mer Gegenstan d für ethnografisch e Untersuchungen . Jan a Noskov á (Brno/Brünn ) 
ging auf die ethnografisch e Erforschun g des böhmische n Grenzlande s in den 1980er 
Jahre n ein. In der Beschreibun g dieser nac h 1945 - unte r andere m von remigrieren -
den Tscheche n aus Wolhynie n -  neu besiedelte n Gebiet e als „Laboratorium " sozia-
ler un d „ethnischer " Prozesse , die in Richtun g einer sozialistische n Gesellschaf t füh-
ren sollten , habe sich die enge un d durchau s gesucht e Anbindun g der tschechoslo -
wakischen Ethnologi e an die sozialistische Nationalitätenpoliti k Prags ausgedrückt . 
Ein e Näh e zur politische n Praxis kennzeichnet e laut Han a Havelkov á (Prag ) auch 
die tschechoslowakisch e Geschlechterforschung , dere n durchau s fortschrittlich e 
Vorgaben (Emanzipationsparadigma ) in eine paternalistisch-technokratisch e Ge -
schlechterpoliti k übersetz t wurden . 
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Zdeně k Nešpo r (Prag ) un d Ondře j Matějk a (Genf , Prag) widmete n sich in ihre n 
fachgeschichtliche n Beiträgen der Entwicklun g der Religionssoziologi e in der 
ČS(S)R . Dies e Diszipli n verdien t besonder e Beachtung , stand doc h aus sozialisti-
scher Perspektiv e die Legitimitä t ihre s Gegenstandsbereiche s ständi g in Zweifel. 
Nac h der kommunistische n Machtübernahm e 1948 wurde die Religionssoziologi e -
wie übrigen s die als „bourgeois " diffamiert e Soziologie als Ganze s -  als Fac h abge-
schafft. Als jedoch im Laufe der 1950er Jahr e zunehmen d deutlic h wurde , dass 
Religiositä t auch im tschechoslowakische n Sozialismu s ein relevante s gesellschaftli-
ches Phänome n war, ging ma n zu einer pragmatische n Duldun g religionssoziologi -
scher Forschun g über . Di e Religionssoziologi e sollte dabe i nich t zuletz t die 
Ursache n für die anhaltend e Attraktivitä t religiöser Lebensentwürf e offen legen, um 
so der staatliche n antireligiöse n Politi k Informatione n zu liefern. So entstan d in den 
1960er Jahre n run d um Erika Kadlecov á un d Ivan Sviták an der tschechoslowaki -
schen Akademi e der Wissenschafte n eine Grupp e von Religionssoziologen , die eng 
mit der Kommunistische n Parte i zusammenarbeitete . Matějk a thematisiert e die bio-
grafische Spannung , die aus der Stellun g dieser Forsche r „zwische n Praxis un d 
Wissenschaft " resultierte : Di e Eingebundenhei t in die Regimepoliti k einerseit s un d 
ein wissenschaftlich-kritische s Etho s andererseit s konnte n als konfligierend e Mo -
ment e erlebt werden . Di e Politi k der „Normalisierung " schließlic h bracht e die 
erneut e institutionell e Liquidierun g der tschechische n Religionssoziologie . 

Eingehende r mit der ideologische n Regulierun g der Sozialwissenschafte n in 
dieser repressiven Phas e beschäftigt e sich Libor a Oates-Indruchov á (Budapest) . 
Ausgehend von der These , dass währen d der „Normalisierung " der autoritativ e 
ideologisch e Diskur s dem wissenschaftliche n Spreche n un d Schreibe n enge Grenze n 
setzte , arbeitet e sie die persönliche n Strategie n heraus , mit dene n Wissenschaftle r in 
dieser Situatio n ihr berufliche s Überlebe n sicherten , sich aber auch Handlungs - un d 
Deutungsspielräum e schaffen konnten . Diese konnte n von der Beschäftigun g mit 
politisc h unverfängliche n Nischentheme n bis hin zur Selbstzensu r reichen . Viele 
Wissenschaftle r bewegten sich mit ihre m Schaffen charakteristischerweis e in eine r 
„Grauzone " zwischen Affirmation des Regime s un d Dissidenz . 

Auf die Entwicklun g der Soziologie im sozialistische n Rumänie n ging Calin 
Nicola e Coto i (Bukarest ) ein. E r betont e die fachliche n Kontinuitäten , die zur rumä -
nische n Soziologie der Zwischenkriegszei t -  un d dabei insbesonder e zum Werk 
Dimitri e Gusti s -  bestanden . Anknüpfen d an die Vorstellunge n Gusti s sollte die 
Soziologie den rumänischnationale n Weg in die Modern e mitsteuern , womi t seit 
den späten 1960er Jahre n imme r auch „Nationalkommunismus " gemein t war. 
Wissenschaftlich e Selbstbeschreibun g bedeutet e hier also die Objektivierun g eines 
rumänische n Sonderweg s innerhal b des sozialistische n Blocks. 

Zu einem ähnliche n Befund kam Mlade n Lazic (Belgrad) mit Bezug auf die jugo-
slawische Soziologie . Auch hier trugen die Sozialwissenschafte n zur Legitimierun g 
des Abweichen s vom sowjetischen Gesellschaftsmodel l bei. Dabe i bestan d unte r 
dem Deckmante l eines orthodoxe n Marxismu s durchau s ein gewisser Methoden -
pluralismus . So argumentiert e etwa eine „marxistisch-humanistische " Strömun g mit 
dem „junge n Marx" . Danebe n gab es auch eine funktionalistisch-positivistisch e 
Denkschul e in der Soziologie . 
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Dem transfergeschichtlichen Aspekt der Tagungsthematik widmeten sich Mihály 
Sárkány (Budapest) und Calin Goina (Los Angeles). Sárkány schilderte mit Bezug 
auf eigene berufliche Erfahrungen aus den 1970er und 1980er Jahren in Ungarn die 
wissenschaftlichen Kontakte zwischen einheimischen Ethnografen und westlichen 
Sozialanthropologen, die die ländliche Kultur Ungarns und ihre sozialistische 
Transformation erforschten. Er zeichnete ihre zum Teil enge und auch in Metho-
dentransfers resultierende Zusammenarbeit nach, wies aber andererseits auf Be-
grenzungen des Austausches hin, die sich etwa aus unterschiedlichen disziplinaren 
Hintergründen (Ethnografie versus Sozialanthropologie) ergaben. Die Prägekraft 
unterschiedlicher Fachkulturen betonte auch Calin Goina, der für das Rumänien der 
1970er Jahre zwar durchaus eine hohe Kontaktdichte zwischen rumänischen Ethno-
grafen und westlichen Gastwissenschaftlern nachwies, jedoch wenig Theorie- und 
Methodentransfers feststellen konnte. 

Stephane Voell (Marburg), Nikolai Vukov (Sofia) und Ilia Hiev (Sofia) fragten in 
ihren Beiträgen nach neuen Sichtweisen der „Tradition": Wie wurde kulturelles Erbe 
in sozialistischer Zeit wissenschaftlich beschrieben? Voell analysierte die albanische 
Ethnografie zum nordalbanischen Gewohnheitsrecht „Kanun" und konnte zeigen, 
wie sich im ethnografischen Diskurs nationale und sozialistische Argumentations-
muster verbanden. Daraus resultierte eine ambivalente Wertung des Kanun, der 
zuweilen als rückständig und primitiv verteufelt, zuweilen als Grundlage der sozia-
listischen Volkskultur Albaniens mythisiert wurde. Vukov befasste sich mit Kon-
zeptualisierungen des „Volkes" und der „Volkskultur" in der bulgarischen Ethno-
grafie und zeigte, wie ein ideologisch-diskursiver Rahmen das Beschreiben von 
Volkskultur leitend begrenzte, um zugleich gewisse Deutungsspielräume zu belas-
sen. Die Interpretation der Folklore als Ausdruck „jahrhundertealter demokrati-
scher Traditionen" macht die Einbettung dieser Ethnografie in den ideologischen 
Diskurs deutlich. Dass die Möglichkeit des Aushandelns von interpretativen Spiel-
räumen auch an die Stellung prominenter Einzelner im System gebunden sein konn-
te, demonstrierte Vukov am Beispiel des Ethnografen Todor Ivanov Zivkov, der wis-
senschaftlich relativ selbstbestimmte Wege gehen konnte, nachdem er Loyalitäts-
beweise erbracht hatte. 

Ebenfalls anhand Zivkovs Forschungen zur Volkskultur zeigte Ilia Hiev, wie in der 
bulgarischen Volkskunde in den 1970er und 1980er Jahren eine vorsichtige Um-
deutung des Kollektivbegriffs gegenüber dem sowjetischen Vorbild erfolgte. In 
Zivkovs Arbeiten wurde der Kollektivbegriff zunehmend pluralisiert, Führungs-
persönlichkeiten spielten - anders als in der zeitgleich gängigen sowjetischen For-
schungskonzeption - eine untergeordnete Rolle. Hiev stellte die These auf, dass diese 
semantischen Verschiebungen im wissenschaftlichen Kollektivbegriff in Bulgarien 
auch politisch ein vorsichtiges Abweichen vom sowjetischen Kurs widerspiegelten 
und insbesondere auf Dezentralisierungstendenzen in der bulgarischen Wirtschaft 
verwiesen. 

Das Collegium Carolinum hat mit dieser Tagung seine vor einigen Jahren begon-
nene Auseinandersetzung mit Wissenschaftsgeschichte als einem wichtigen Bereich 
einer erweiterten Sozialismusforschung fortgesetzt. Im übernationalen Vergleich 
wurden dabei einige Grundmuster „sozialistischer" Soziologie und Ethnologie/ 



Miszellen 523 

Ethnografie sehr deutlich - wie zum Beispiel das Bemühen um eine wissenschaft-
liche Konzeptualisierung des „Volkes", in der Elemente „traditioneller Lebens-
weise" und des „modernen Kollektivs" zu wirkungsmächtigen Vorstellungen von 
den Grundlagen sozialistischer Gesellschaften verschmolzen wurden. Sichtbar wurde 
auch das große Potential, das in akteursorientierten, etwa biografischen und alltags-
geschichtlichen Studien liegt: Eine ganze Reihe von Beiträgen zeigte Wissenschaft-
ler in ihrem beruflichen Alltag zwischen Theorie und (politischer) Praxis, deren 
Lebenswege ein Licht auf das spannungsreiche Neben-, Mit- und Gegeneinander 
von Wissenschaft und Politik im Staatssozialismus werfen. Gerade für den Vergleich 
hätten jedoch die Rezeptionsbedingungen, auf die das sowjetische Wissenschafts-
modell nach 1948 in den verschiedenen Ländern Ostmittel- und Südosteuropas 
stieß, noch schärfer herausgearbeitet werden können. In einem weiteren Schritt wäre 
es wünschenswert, auch die Bezüge zur westeuropäischen und angelsächsischen 
Forschung im Sinne einer vergleichenden Transfergeschichte länderspezifisch zu 
kontrastieren. 

München Jan Arend 
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Di e vorliegende n vier Bänd e stellen ein Mammutunternehme n dar, das zwischen 
einem Schulbuc h un d einer enzyklopädische n Darstellun g der Geschicht e Europa s 
liegt, in die die Geschicht e der böhmische n Lände r eingebette t wird. Leide r wird 
über die Verfasser der einzelne n Bänd e un d über die Gesamtkonzeptio n nicht s mit -
geteilt; aber die Gemeinsamkeite n aller Bänd e lassen auf eine intensiv e Kooperatio n 
der Autore n schließen . Alle Beiträger bediene n sich eine r nüchternen , faktenbezo -
genen Sprache , referiere n knap p die Ereignisse , charakterisiere n kurz die Persone n 
in ihre r Zei t un d bieten ein ausgewogenes Urteil . De r Text ist jeweils in kurze un d 
übersichtlich e Kapite l gegliedert; durc h Fettdruc k sind die wichtigsten Stichwort e 
hervorgehoben , die verwendete n Fachbegriff e werden knap p erläutert ; schließlic h ist 
die Darstellun g durc h Bilder angereichert . Ein Personen - un d ein Ortsnamenregiste r 
schließe n jeden Band ab. Allen Bände n gemein ist das Manko , dass es keine n Hin -
weis auf die verwendete n Vorlagen gibt (nu r die Herkunf t der in Band 4 benutzte n 
Tabellen ist belegt) un d weiterführend e Literaturangabe n fehlen . 

De r erste Band von Gabriel a Šarochov á beginn t mit der Krise des römische n 
Reiche s im 4. Jahrhunder t un d behandel t meh r als ein Jahrtausen d europäische r Ge -
schichte ; dabe i reich t die geografische Spannweit e von der irischen Inse l bis zur 
Mongolei , von Skandinavie n bis in die arabisch e Welt. Im Vordergrun d der Dar -
stellun g steh t die politisch e Geschichte , mit Dynastie n un d Herrscher n un d dere n 
Kriegen ; danebe n werden die wichtigsten geistesgeschichtliche n un d kulturelle n 
Strömunge n abgehandelt , die sowohl in der Religion als auch der Philosophi e un d 
der Baukuns t dargestell t werden . Mehrfac h im Text erwähn t un d dan n zum Schluss 
noc h sehr verdichtet , wird das Schicksa l der Jude n in Europ a bis hin zu der Ver-
nichtungswell e im 14. Jahrhunder t in die Darstellun g einbezogen . Wenn ma n an die 
erzwungen e Bedeutun g des Marxismu s für die tschechisch e Geschichtswissenschaf t 
in den zurückliegende n Jahrzehnte n denkt , ist es verwunderlich , wie stark die Wirt-
schafts- un d Gesellschaftsgeschicht e zurückgenomme n ist, so dass etwa die Lage der 
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Bauern , die Bedeutun g un d die Binnengliederun g der Städte , ja die Herrschafts -
verhältniss e im Lan d Böhme n kaum zureichen d geschilder t werden . Demgegenübe r 
sind die Stellun g Böhmen s in der europäische n Geschicht e un d die darau s folgenden 
Wechselbeziehunge n ausführlic h behandelt ; stellenweise überwiegt sogar die euro -
päisch e Komponent e die böhmische . In den dunkle n ersten Jahrhunderte n nac h der 
Christianisierun g Böhmen s ist der Überblic k nu r schwer zu wahren , weil die Ver-
fasserin Brudermor d un d Verbreche n manchma l nu r andeutet ; eine Liste der Herr -
scher wäre hier angemesse n gewesen. Korrek t weist Šarochov á auf die verschiedene n 
Wellen der Migratio n hin , stellt auch die Herkunf t un d Intentio n der Einwandere r 
differenzier t dar, aber der Antei l der deutschsprachige n Bevölkerun g etwa in den 
mittelalterliche n Städte n ode r ihre Ansiedlun g an den Ränder n des böhmische n 
Herrschaftsgebiet s bleiben schemenhaft . Zu den Defizite n gehör t auch , dass etwa die 
Sonderstellun g Mähren s un d die verwickelte Geschicht e Schlesien s kaum erwähn t 
werden ; die beiden Lausitze n finden keine Beachtung . 

Mi t spürbare m Engagemen t behandel t die Verfasserin die Zei t Karls IV., wobei die 
Verschränkun g von mittelalterliche r Denkweis e un d Modernitä t gut getroffen ist. 
De r Frühhumanismus , wie ihn Eduar d Winte r charakterisier t hat , erschein t jedoch 
nu r mit einigen Name n angedeutet . Nüchter n werden die Karrier e un d das Schicksa l 
von Jan Hu s dargestellt , ebenso die Zei t der Hussite n un d des König s Geor g von 
Poděbrad . Da s Fazi t für diesen Band kan n lauten , dass er erstaunlic h wenig „tsche -
chisch " ist, aber insgesamt auch nich t „böhmisch " genug, da die kompliziert e Bin-
nenstruktu r der böhmische n Lände r zu kurz kommt ; jedoch ist er sehr „euro -
päisch" , weil die Einbettun g insgesamt gelungen ist. 

Band I I (1492-1756 ) un d Band II I (1756-1918 ) stamme n von denselbe n Verfassern, 
besitzen die gleichen Schwerpunkt e un d dieselbe Anlage. De n Hauptantei l am Text 
trägt Pavel Bělina bei, der die geistesgeschichtliche n Grundlage n der jeweiligen Zei t 
un d den Ablauf der politische n Geschicht e schildert . Dari n finden sich Überschnei -
dunge n mit Jiř í Kaše, der die Kunstgeschicht e sowie die politisch e Philosophi e un d 
Bildun g behandelt ; klar davon abgegrenz t ist der Antei l von Jan P. Kučer a mi t der 
Bearbeitun g von Literatu r un d Musi k im böhmische n un d europäische n Umfeld . 
De r Einstie g ist sachlich anspruchsvoll , wobei im Unterschie d zum ersten Band eine 
Akzentverschiebun g festzustellen ist, den n hier •werde n zuerst die philosophische n 
un d weltpolitische n Problem e erörtert . Di e Darstellun g mit ihre r Hervorhebun g 
von Sozial-  un d Wirtschaftsgeschicht e erinner t an die Annales-Schul e un d beweist 
einen breite n Horizont , der zum einen sowohl die christlichen , muslimische n un d 
jüdische n Komponente n der Zei t erwähnt , zum andere n geografiseh von Portuga l 
bis Russlan d reicht , ferner das Osmanisch e Reic h un d schließlic h auch Chin a un d 
Indie n einbezieht . Nebe n eine r breite n Darstellun g des politische n Denken s un d sei-
ner Entwicklun g im europäische n Zusammenhan g besitzt die Kunstgeschichte , die 
bis ins Detai l ausgeführ t wird, Vorrang. Kritisc h kan n ma n sehen , dass in der böh -
mische n Kuns t nich t nac h Sprachgruppe n unterschiede n wird. Nu n kan n ma n zu-
stimmen , dass die Kultu r Böhmen s weitgehen d einheitlic h un d sprachübergreifen d 
war; es erschein t aber unzureichend , wenn etwa bei der Niederschlagun g des Stände -
aufstande s von 1620 zwar der Stand , nich t aber die Sprachzugehörigkei t der hin -
gerichtete n Aufständische n erwähn t wird. Dagegen wird der böhmisch e Horizon t 
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betont , wenn von der Einschmelzun g des fremde n Adels in den Landespatriotismu s 
die Red e ist. Bei der Darstellun g der Verwaltun g der Städt e durc h dere n Bewohne r 
un d in der Wirtschaftsgeschicht e wird zwar ein „německ á jazyčná oblast " (deutsche s 
Sprachgebiet ) im Land e erwähn t (S. 275), genauer e Angaben aber fehlen . Insgesam t 
ist die Wirtschaf t zu schwach berücksichtigt ; entsprechend e Erwähnunge n wirken 
manchma l wie nachträglic h eingeschoben . 

Band II I schließ t mit denselbe n Autore n nahtlo s dara n an . Di e Perspektiv e gilt 
jedoch der Weltpolitik : Di e Schilderun g des Aufstiegs der US A geht jener des 
Siebenjährige n Krieges der Kolonialmächt e Englan d un d Frankreic h voraus, dan n 
erst wird der Blick auf den europäische n Schauplat z gerichtet . Ein starker Akzent 
liegt auf der Aufklärung, der Entstehun g des moderne n Denken s sowie auf den 
Folge n des aufgeklärte n Absolutismus . Di e böhmisch e Kuns t wird wieder in die 
europäisch e eingebettet , aber auch hier suggerieren die Vorname n der böhmische n 
Künstle r in der tschechische n Variant e eine Einheit , die im 19. Jahrhunder t nich t 
meh r gegeben war. Di e Darstellun g der sozialen Verhältniss e dieser Zei t mit der 
Industrialisierun g un d dem Aufstieg des Bürgertums , der Entwicklun g des Ver-
kehrswesens , der Stadtkultur , der Bevölkerungsverdichtun g un d der Veränderun g 
der Landbevölkerun g geht jener der politische n Geschicht e voraus. Fü r die Zei t nac h 
Napoleo n wird die Gegenüberstellun g von Landespatriotismu s un d Reichsbewusst -
sein behandelt , ausgehen d von der ständische n Struktu r un d Bürokratie . Fü r die 
böhmische n Lände r wird der Gegensat z zwischen Sprachgrupp e un d Staat hervor -
gehoben , wobei das Strebe n nac h einem tschechische n Nationalstaa t eine Instru -
mentalisierun g der Geschicht e nac h sich zog, die sich in der Fälschun g von Quelle n 
aus patriotische n Motive n niederschlug . Seit dem Jahr e 1848 steh t Österreic h als 
Gesamtstaa t im Mittelpunk t der Darstellung , ohn e dass der politisch e Strei t um die 
böhmische n Lände r als Kamp f um die Vorherrschaf t zwischen dem tschechische n 
un d dem deutschsprachige n Elemen t auf den Punk t gebrach t wird. 

In einem neue n Ansatz wird ein großer Bogen geschlagen, inde m die Entstehun g 
der „euro-atlantische n Zivilisation " aus den Bedingunge n des 19. Jahrhundert s ge-
schilder t wird. Übe r die Philosophie , das wissenschaftlich e Denken , die Errungen -
schaften der Technik , die Erweiterun g der Naturwissenschafte n wird der europä -
ische Geis t in der Kultu r aufgezeigt. Dabe i geraten einzeln e Passagen des Textes zu 
schöne n Kabinettstücken , wie etwa die Darstellun g der Musikgeschichte . Di e Er -
rungenschafte n der tschechische n Wissenschaft finden Erwähnun g in ihre n Erfolgen 
(etwa die Entstehun g des „Ottů v slovník naučný" ) wie ihre n Fehlentwicklunge n 
(der Strei t um die Handschriften) . De r deutschböhmisch e Antei l erfähr t dagegen nu r 
zögerlich e Erwähnun g (S. 240), von einer deutsche n Universitä t in Pra g ist nu r bei-
läufig die Red e (S. 210); das „deutsch e Problem " erschein t als „peinlich" , als ob der 
Verfasser sich nich t traute , dies differenzier t zu schildern . Di e innertschechische n 
Querele n dieser Zeit , die Kleinlichkei t un d die Rivalitä t werden ebenso vernachläs -
sigt wie die Hinweis e auf die „klein e Nation " (mal ý národ) . Am End e des Jahr -
hundert s gilt -  gewissermaßen als Rahme n unte r dem Stichwor t der Entstehun g einer 
Zivilgesellschaft des freien Wettbewerb s -  das Interess e erneu t zunächs t den US A als 
Weltmacht , dan n erst werden die internationale n Konflikt e behandelt . In der Schil-
derun g der innerösterreichische n Entwicklun g vermisst ma n eine Präzisierung : Es 
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fehlen Zahle n zur Bevölkerungsschichtun g un d dem Sprachgebrauch , was aber für 
die Betrachtun g der ständisc h geprägten Parlament e un d dami t der politische n 
Mach t des deutschsprachige n Bevölkerungsteil s wichtig ist. De r Leser erfähr t meh r 
über die europäisch e Bevölkerungsentwicklun g um 1900 als über Böhmen . Fesseln d 
ist wieder die Darstellun g der Kunst , wobei die „Visualisierun g des nationale n Be-
wusstseins" ein Stichwor t ist, unte r das sich die Historienmalere i in den tschechi -
schen Prachtbaute n in Pra g einordnet . Aus der kunstgeschichtliche n Darstellun g lei-
tet der Band dan n zur Vorgeschicht e des Erste n Weltkriegs über . 

In diesem Zusammenhan g findet sich ein ausdrückliche s Lob für die traditionel -
len Landespatriote n un d zweisprachige n Bürger der böhmische n Länder : Bolzan o 
un d Gindel y werden genannt , aber das Phänome n selbst wird nich t diskutier t ode r 
gar als Vorbild dargestellt . Sehr sachlich werden die tschechische n Kontroverse n 
geschildert , etwa der Strei t zwischen Masary k un d Peka ř über die Geschichtsauf -
fassung un d die Instrumentalisierun g der Geschicht e im Sinn e der Nation ; Masaryk s 
„Nationalpädagogik " wird in diesem Zusammenhan g vorsichti g kritisiert . Dagegen 
tauch t der deutschböhmisch-tschechisch e Gegensatz , ja der Kamp f um das Land , 
nu r verschleier t in den Begriffen „Kernland " un d „Grenzland " auf, un d das verbin-
dend e Elemen t der Streusiedlunge n bleibt vollständi g auße n vor. De r Verfasser führ t 
Beispiele für die Militarisierun g der Sprach e an un d kritisier t die Einseitigkei t des 
nationale n Denkens , bezeichne t die Badeni-Gesetzgebun g als „vernünftige n Kom -
promiss " (S. 332), dessen Scheiter n er bedauere . Trot z aller Problem e qualifizier t er 
Österreic h als „stabile s System"; erst in diesem Zusammenhan g werden auch Zahle n 
über die Bevölkerungsverhältniss e angeführ t (S. 338), erscheine n Hinweis e auf das 
alltägliche Zusammenlebe n der Bürger beider Sprachen , finden die Ehe n über die 
Sprachgrenze n hinwe g un d die häufige Zweisprachigkei t der Mensche n Erwähnun g 
un d komm t der Unterschie d zwischen dem Lan d un d der Stad t Pra g zur Sprache . 

Bei der Schilderun g des Erste n Weltkriegs werden die Schuldfrage , aber auch alte 
Traumat a aufgegriffen. Nac h Meinun g des Verfassers wurde n die Desertione n tsche -
chische r Soldate n aus der österreichische n Armee aus nationalpolitische n Gründe n 
überbewertet . Fü r den Gegensat z zwischen Loyalitä t zum Kaisertu m un d dem 
Strebe n nac h dem Nationalstaa t erschein t symbolhaft , dass der Vater Masary k im 
Exil für einen tschechoslowakische n Staat kämpfte , eine r seiner Söhn e jedoch in 
der österreichische n Armee dient e (S. 379). Di e Slowaken werden in diesem ganzen 
Themenkomple x nu r kurz un d unzureichen d erwähnt ; angesicht s des spätere n ge-
meinsame n Staate s un d des großen Aufwands in der Begründun g dieser romanti -
schen Ide e einer Nationalverwandtschaf t komme n sie viel zu kurz , es scheint , als 
ob dem Historike r diese Traditionslini e heut e nich t geneh m sei. Da s End e des 
Habsburgerreiche s wird rech t unspektakulä r dargestellt ; es gibt kein Triumphgefüh l 
über den angebliche n „Völkerkerker" , die Rolle der Deutschböhme n wird nu r 
gestreift. 

Band IV weicht von den vorherige n in mehrfache r Hinsich t ab, nich t nur , weil der 
Antei l der zahlreiche n Bearbeite r am Text nu r schwer zu ermittel n ist, sonder n auch , 
weil das End e des Zweite n Weltkriegs eine deutlich e Zäsu r bildet . Fü r die Vorkriegs-
zeit verfasste Jarosla v Cuhr a die Gesamtübersichten , währen d Adéla Gjuričov á die 
Entwicklun g in der Tschechoslowake i un d dere n international e Stellun g behandelt ; 
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die Darstellun g des Zweite n Weltkriegs stamm t vollständi g von Cuhra . De r zweite 
Teil reich t bis zum Jahr e 1989, wobei Jiří Ellinger die europäisch e un d weltpolitisch e 
Thematik , Cuhr a die tschechoslowakisch e un d „sozialistische " Politi k darstellt . Da s 
Kapite l IV des Bande s teilen sich Ellinger un d Gjuričová , die die tschechoslowaki -
sche Themati k übernimmt , währen d wieder Cuhr a den Ausblick am Schluss gestal-
tet . Insgesam t überwiegt in diesem Band die politisch e Entwicklung , währen d die 
wirtschaftlich e Seite eindeuti g zu kurz komm t un d die Kultu r nu r sporadisc h ein-
geblende t wird. 

De r Band beginn t ganz traditionel l mit der politische n Geschicht e seit 1918, 
inde m die Ereignisse im internationale n Rahme n un d die Entstehun g der Tschecho -
slowakischen Republi k nüchter n erzähl t werden . Ein e leicht e Kriti k an der Staats -
struktu r schein t bei der Betrachtun g der Unterschied e zwischen Tscheche n un d 
Slowaken durch , die aus ideologische n Gründe n übertüncht , währen d die deutsch -
böhmisch-tschechische n Gemeinsamkeite n von den Zeitgenosse n zu wenig beachte t 
wurden . Di e ČSR wird dan n als Parteienstaa t geschilder t un d die Binnenstruktu r der 
Gesellschaf t erläutert ; zur Abschwächun g des Eindruck s eine r politische n Insta -
bilität infolge der vielen Regierungswechse l wird darau f verwiesen, dass nu r 1000 
Persone n im Staat wirksam waren (S. 47). Fü r die 1920er Jahr e komm t auch die 
deutschböhmisch-tschechisch e Zusammenarbei t im Alltag, etwa bei der Anlegun g 
von Wanderwegen , un d die vielen Ehe n über die Sprachgrenz e hinwe g zur Sprache . 
Fü r das folgende Jahrzehn t wird auf der internationale n Eben e die strukturell e Ähn-
lichkei t des deutsche n Nationalsozialismu s un d des Stalinismu s konstatier t (S.77) , 
aber nich t weiter problematisiert . Di e Aufnahm e von deutsche n Flüchtlinge n in der 
ČSR wird in eine Bildunterschrif t verbann t (S. 78, dor t werden die Brüde r Man n 
genannt) . Di e hoh e Zah l sudetendeutsche r Arbeitsloser erklär t der Verfasser aus den 
Grundbedingunge n der Wirtschaf t des Landes , sieht eine Teilschul d für die Radi -
kalisierun g der Sudetendeutsche n aber auch bei der Regierung , die den aktivistische n 
deutsche n Parteie n in ihre n nationale n Forderunge n zu wenig entgegen gekomme n 
sei. Dagegen fehlt eine Erwähnun g der Übereinkunf t von Hitle r un d Henlei n am 
End e des Jahre s 1937. 

Di e Ereignisse des Weltkriegs, an dessen Beginn bereit s slowakische Einheite n auf 
deutsche r Seite beteiligt waren (S. 103), werden breit geschildert . In der Dartellun g 
des tschechoslowakische n Exils fehlt so'wohl ein Hinwei s auf das autoritär e Vor-
gehen von Beneš wie auch auf die demokratisc h gesinnte n Sudetendeutsche n in 
London . Alltag un d Terro r im Protektorat , ebenso die Verfolgung der Jude n werden 
ausgewogen dargestellt . Cuhr a erläutert , wie der Gedank e zur Vertreibun g des deut -
schen Bevölkerungsteil s der ČSR („odsun" ) im Zusammenspie l von Beneš mit dem 
Heimatwiderstan d entstand , wobei die Übereinstimmun g mi t Pläne n Stalin s beton t 
wird; der Auto r deute t dabe i an, dass Beneš der Sowjetunio n seine Unterstützun g 
bei einem künftigen Krieg gegen die westlichen Alliierten angebote n habe (S. 140). 

Beginnen d mit dem Jah r 1945 übernimm t Ellinger als Autor . Di e Darstellun g 
bleibt weitgehen d im gleichen Stil, aber mit einem verstärkte n sozialgeschichtliche n 
Ansatz . Die s wird z.B. bei der Entstehun g des Marshall-Plans , der Entwicklun g 
England s zum Sozialstaa t ode r in der mühsame n Entkolonialisierun g Frankreich s 
deutlich ; hier ergänze n häufig Deutunge n das rein e Faktenreferat . Zu r Darstellun g 
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der innere n Entwicklun g der ČSR wurde n zwar offensichtlic h die Forschungs -
ergebnisse von Kare l Kapla n benutzt , aber seine markante n Formulierunge n un d 
Reizwörte r (die National e Fron t als „Panzerkammer" ) fehlen im Text. De r Um -
schwun g vom Februa r 1948 in Pra g wird nu r knap p dargestellt ; die Vorgeschicht e in 
der Slowakei gerät zu dürftig; die Darstellun g des Putsche s „schont " außerde m die 
beteiligten demokratische n Politiker , wie auch die Rolle von Beneš etwas ver-
schleier t erscheint . 

Währen d der Verfasser bis zum Jahr e 1989 durchgängi g den Begriff „Ostblock " 
verwende t un d dami t eine inner e Einhei t des „sozialistische n Lagers" suggeriert, 
schilder t er die Schritt e zur Einigun g Westeuropa s mit spürbare m Engagement . Di e 
Entwicklun g der einzelne n Lände r Europa s wird knap p behandelt , wobei die 
Spannweit e von Portuga l bis Russlan d reicht . De r Verfasser scheu t auch keine kriti -
schen Anmerkungen , wenn er z. B. die europäisch e Agrarordnun g der entstehende n 
Gemeinschaf t als versteckt e deutsch e Reparatio n zugunste n Frankreich s deute t 
(S. 220) ode r die Jugendprotest e von 1968 (mi t den Demonstratione n gegen den 
Krieg in Vietnam un d für China ) als „unverständlich " bezeichne t (S. 224). Un -
übersehba r ist die klare Ablehnun g des „Sozialismus" . Di e damal s gebräuchliche n 
Begriffe werden konsequen t gemieden . Di e Wirtschaf t un d die politisch e Struktu r 
werden zu knap p behandelt ; nu r durc h den Umstand , dass der Verfasser die Vor-
geschicht e des Jahre s 1968 fast ausschließlic h aus dem eingeschränkte n Blickwinkel 
der Kultu r un d der Stellun g der Intellektuelle n betrachtet , ist der Begriff „Golden e 
60er Jahre " verständlic h (S. 228). 

Di e Jahrzehnt e der „Normalisierun g un d Krisen " werden etwas schematisc h 
abgehandelt . De r Verfasser konzentrier t sich auf die gesellschaftlich e Entwicklung , 
auf die inner e Resignatio n der Bevölkerung , auf die „Datschenkultur" , den Ju-
gendprotest . De m steh t das Lo b für die Ostpoliti k von Willy Brand t entgegen , des-
sen Rücktrit t er bedauer t (S. 245). Zu m Hauptthem a wird die Entstehun g des west-
europäische n Zusammenschlusse s bis hin zur Europäische n Union , •wa s als positives 
Gegenbil d zum Ostbloc k ausgemal t wird. Ausführlich werden dagegen die Vor-
geschicht e der Konferen z von Helsink i un d dere n Folge n („Chart a 77") darge-
stellt. Daz u gehört e auch die „Samten e Revolution " in Prag , die aus der Schwäch e 
des Systems herau s begründe t •wird . Di e Bevölkerun g zeigte ihre Anteilnahm e an der 
„Transformation " in einem hohe n Gra d an Mobilisierun g (hoh e Wahlbeteiligung) , 
aber der rasch folgende Zerfal l der politische n Parteien , der Strei t der führende n 
Persone n um Richtungsentscheidunge n un d schließlic h die Korruptio n wirkten 
bremsend . De r Staa t setzte keine n Rahme n für die gesellschaftliche un d ökonomi -
sche Entwicklung , un d darin wird eine Kriti k an der Politi k von Václav Klaus deut -
lich, dessen Wiederaufstie g zum Staatspräsidente n nac h den vorherige n politische n 
Niederlage n als „überraschend " bezeichne t wird, währen d die grotesken Umständ e 
seiner Wahl 2003 unerwähn t bleiben . Di e Teilun g des Staate s zwischen Tscheche n 
un d Slowaken wird nüchter n geschildert , die Unterschied e zwischen beiden Völkern 
kurz erwähnt ; es fehlt jede Häm e über den dan n folgenden Niedergan g der politi -
schen Kultu r der Slowakei unte r Mečiar , vielmeh r wird mit Anerkennun g registriert , 
dass die Slowakei sich nac h dessen Abgang erholte , währen d die Tscheche n ihre 
Rolle als Primu s unte r den Transformationsstaate n eingebüß t haben . Als Schreck -
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gespenst einer solche n Trennun g steh t dem Verfasser das Beispiel des Zerfalls Jugo-
slawiens un d der Kriege der Nachfolgstaate n vor Augen; dies leitet über zu einer kri-
tische n Betrachtun g des Nationalismus . 

Als dessen Gegenbil d erschein t die Globalisierun g un d die Entstehun g suprana -
tionale r Organisatione n auf dem Weg der westeuropäische n Lände r zur Einigun g 
Europas . Diese r Teil über die Veränderunge n der tschechische n Kultu r im europä -
ischen Rahme n gerät zum eigenständige n kulturgeschichtliche n Essay. Di e „sudeten -
deutsch e Frage " wird in diesem Zusammenhan g nu r kurz gestreift, der Akzent liegt 
auf der innenpolitische n Instrumentalisierun g dieses Problem s in Tschechie n wie in 
Deutschland . Abschließen d mute t der Ausblick im Ton fast lyrisch an : Nac h den 
Katastrophe n des 20. Jahrhundert s warten nu n neu e Herausforderungen ; die Tsche -
che n stehe n gut mit allen ihre n Nachbar n un d sind mit ihre r Lage zufrieden ; die 
Fehle r der Vergangenhei t soll ma n reflektiere n un d die Zukunf t gewinnen . 

Selbstverständlic h kan n der Leser auch an diesem Teil Verkürzunge n ode r Aus-
lassungen kritisieren . So fehlt beispielsweise eine Betrachtun g des Massentourismu s 
un d seiner Folge n sowie die mühsam e ökonomisch e Einbindun g des Staate s in 
Europa ; die Problem e der Umgestaltun g der Arbeitswelt, die Entwicklun g des 
Transportwesens , die Wohnungssituatio n un d die Energiepolitik , schließlic h werden 
die Umweltproblem e nu r angedeutet . Zwar wird die Korruptio n im Text mehrfac h 
erwähnt , aber der mühevoll e Weg zur Rechtsstaatlichkeit , der Strei t um den Medien -
einfluss, die Durchsetzun g von Transparen z in Behördenentscheidungen , die Stel-
lun g der unabhängige n Justi z komme n nich t vor. Auffällig ist auch , dass die erschüt -
tert e tschechisch e Identitä t -  nac h der Niederlag e der politische n Romanti k („Tsche -
choslowakismus" ) un d der Einbettun g des Nationalstaat s in Europ a - nich t disku-
tier t wird. 

Insgesam t kan n ma n dieses Werk nu r begrüßen , da es der tschechische n Leser-
schaft einen fundierte n Eindruc k der eigenen Geschicht e im größere n Rahme n 
Europa s bietet . Kriti k an Einzelpunkte n ist vielfach angebracht , aber der 
Hauptkritikpunk t gilt der rein positivistische n Betrachtung . Di e Darstellun g ist oft 
„zu glatt", kontrovers e Deutunge n sind ausgeblendet , die Charakterisierun g von 
Persone n ist nu r dürftig, so dass manch e - wie Masaryk , Beneš, aber auch Dubče k 
un d Husá k - blass bleiben . Manchma l scheine n tschechisch e Akteure in ein zu gutes 
Lich t gerückt , ander e Ereignisse dagegen, wie die politische n Prozess e (Slánský) 
ode r die Begeisterun g von 1968, so knap p gefasst, als ob ma n sich ihre r heut e schä-
men musste . De n Rezensente n wunder t auch , dass den Slowaken in der Darstellun g 
ein solch geringer Plat z eingeräum t worde n ist un d das Verhältni s der beiden Völker 
nich t ausdrücklic h reflektier t wurde . Da s Proble m der deutschsprachige n Böhme n 
ist ebenfalls unzureichen d behandelt , aber es finden sich doc h Andeutunge n über die 
vergangene n großen Gemeinsamkeite n der beiden Sprachgruppe n in der Geschicht e 
der böhmische n Länder . 

Köln Manfre d Alexander 
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Nechutová,  Jana: Die lateinische Literatur des Mittelalters in Böhmen. 
Böhlau , Köln , Weimar, Wien 2007, 371 S. (Baustein e zur slavischen Philologie und Kultur -
geschichte . Reihe A: Slavistische Forschungen , N . F. 59). 

Bei dem vorliegende n Buch handel t es sich um die wesentlich ergänzt e Übertragun g 
des im Jah r 2000 unte r dem Tite l „Latinsk á literatur a českého středověk u do roku 
1400" (Di e lateinisch e Literatu r des böhmische n Mittelalter s bis 1400) ver-
öffentlichte n Kompendium s der mittellateinische n Literatu r in Böhme n ins Deutsche , 
das in der Tschechische n Republi k auf Grun d der präzisen un d lesbaren Darstellun g 
un d der übersichtliche n Gliederun g binne n kürzeste r Zei t zu dem einschlägigen 
Hand - un d Studienbuc h schlechthi n geworden ist.1 Di e Verfasserin ist Professori n 
für mittellateinisch e Studie n an der Philosophische n Fakultä t der Masaryk -
Universitä t in Brn o (Brunn) . Als Schüleri n un d Nachfolgeri n des hier seinerzei t wir-
kende n renommierte n Jarosla v Ludvíkovský (f 1984) ist sie dessen umfassende m 
un d interdisziplinäre m kulturgeschichtliche m Ansatz verpflichtet . Nebe n der tsche -
chische n Fassun g des Handbuch s un d der 2002 veröffentlichte n Monografi e „Stře -
dověká latina " (Mittellatein ) ha t Nechutov á zahlreich e Einzelbeiträg e un d -Studie n 
vor allem zu Methodenfrage n der Erforschun g der mittelalterliche n Literatur , zu 
Autoren , Grundlage n un d Probleme n der Literatu r zur kirchliche n Refor m in 
Böhme n in der zweiten Hälft e des 14. Jahrhundert s sowie zur literarische n Tätigkei t 
von Anhänger n un d Gegner n der hussitische n Revolutio n verfasst. Besonder e Her -
vorhebun g verdien t eine Reih e einschlägiger Editionen , darunte r von Werken des 
Nikolau s von Dresde n un d insbesonder e die zusamme n mit Helen a Krmíčkov á zu 
End e geführt e Editio n des Traktat s „D e corpor e Christi " des Matthia s von Janov. 2 

De r Plan zur Abfassung eines Handbuch s über die im Gegensat z zur alttsche -
chische n Literatu r lange Zei t vernachlässigt e lateinisch e Literatu r des Mittelalter s in 
Böhmen , den Jarosla v Ludvíkovský schon Anfang der 1960er Jahr e gefasst hatte , 
konnt e wegen der politische n un d gesellschaftliche n Verhältniss e in der ČSSR erst 
nac h der Wende von 1989/9 0 realisiert werden . Dabe i spielte die Absicht, die mittel -
alterliche n Texte eine r breitere n Öffentlichkei t zugänglich zu mache n un d etwas von 
dem ihne n innewohnende n Reiz zu vermitteln , eine gewichtige Rolle : „Mi t genauso 
gutem Gewissen, " schreib t Nechutová , 

mit dem ich die Lektür e von Werken der alttschechische n Literatu r empfehle , kann und muss 
ich hier die Lektür e der lateinisch geschriebene n Literatu r empfehle n -  natürlic h in den meis-

Der Impul s zur deutsche n Übersetzun g des Übersichtswerke s ging von dem Bonne r 
Slawisten Prof. Dr . Dr . h. c. Han s Roth e aus; erst mit der deutsche n Fassun g fühlt sich Frau 
Nechutov á nach ihren eigenen Worten der Erfüllun g der Absicht ihres Lehrer s nahe , „die 
Kenntni s über die böhmisch e mittellateinisch e Literatu r der ausländische n Fachöffentlich -
keit zu vermitteln " (S.13). Die Übersetzun g leisteten Doc . Dr . Hildegar d Boková (f 2005) 
und Prof. Dr . Václav Bok von der Südböhmische n Universitä t in České Budějovice (Bud-
weis). 
Nechutová,  Jana : Místo Mikuláše z Drážďa n v raném reformační m myšlení. Příspěvek k 
výkladu nauky [Die Stellung des Nikolau s von Dresde n im frühreformatorische n Denken . 
Ein Beitrag zur Auslegung der Lehre] . Prah a 1967 (Rozprav y Československé Akademie 
Věd. Rada společenských věd 77, 16). -  Nechutová,  ]ana/Krmíčková,  Helen a (Hgg.) : 
Matthia e de Jano v dicti Magistři Parisiensi s Regularu m Veteris et Noví testament i Liber V 
de Corpor e Christi . Münche n 1993 (VCC 69). 
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ten Fällen in Übersetzung . Die Anmut der Cosmas-Chroni k und die literarisch e Reife der 
Chroni k von Königsaal steht der Dalimil-Chroni k nich t nach , die apokalyptisch e Schilderun g 
der Zuständ e im Königreic h Böhme n nach dem Tod Přemysl Ottokar s IL in der zweiten 
Fortsetzun g der Cosmas-Chroni k ist ein ganz besondere s Leseerlebnis . Eine ästhetisch e und 
geistige Bereicherun g könne n auch für unsere Zeitgenosse n die Legenden über die böhmische n 
Heiligen sein oder die Hymne n von Domasla v oder Johann s von Jenstein ; wenn man die welt-
liche Poesie bevorzugt, dann ist die (tschechisc h und lateinisch geschriebene ) so genannt e 
Vagantenpoesi e der Müh e wert. (S. 16 f.) 

De r allgemeine n Einleitun g (S. 15-21) un d eine r Einführun g zum Begriff der böh -
misch-lateinische n Literatur , zu dere n Gattunge n un d Periodisierung , den spezifi-
schen Merkmale n lateinische r Literatu r sowie zu den Hauptvertreter n der Er -
forschun g der lateinische n Literatu r in Böhme n (S. 22-31) folgt der in zwei große 
Abschnitt e gegliederte Hauptteil : zur böhmisch-lateinische n Literatu r von den 
Anfängen bis zum End e des 13. Jahrhundert s (S. 32-136) un d in der Zei t der Luxem -
burger (S. 137-301) . Di e beiden Hauptabschnitt e sind jeweils nac h Gattunge n bzw. 
nac h bedeutende n Autore n in zahlreich e Unterkapite l gegliedert. Eine m knappe n 
Epilo g (S. 302 f.) schließe n sich eine Konkordanztabell e der böhmisch-lateinischen , 
altkirchenslawische n un d volkssprachliche n (tschechische n un d deutschen ) Literatu r 
(S. 304-310) , ein Verzeichni s der verwendete n Siglen, der abgekürz t zitierte n Quel -
len un d Literatu r (S. 311-314) , das umfangreich e Verzeichni s der zitierte n Literatu r 
(S. 315-359) sowie das Namenregiste r (S. 360-371) an . Di e Editione n der mittelalter -
lichen Quelle n werden jeweils am End e eines Unterabschnitt s im laufende n Text 
selbst zitiert . 

Di e Vorstellun g der einzelne n Gattunge n un d Werke versieht Nechutov á jeweils 
mit ausführliche n Hinweise n auf die maßgeblich e tschechisch e un d europäisch e 
Literatur . Scho n die Gliederun g mach t das Anschwellen der literarische n Tätigkei t in 
der Luxemburgerzei t deutlich . Zu den in den Abschnitte n I un d I I paralle l behan -
delte n Gattunge n - hagiografisch e un d historiografisch e Werke, weltliche un d geist-
liche Poesie , Liede r un d dramatisch e Texte , Homilien , Urkunden , Formular e un d 
rhetorisch e Werke trete n in Abschnit t I I neu e literarisch e Forme n wie „legendisti -
sche Biographien " (zu den Erzbischöfe n Erns t von Pardubit z un d Johan n von Jen -
stein sowie zu dem Predige r Jan Milíč von Kremsie r [Kroměříž]) , Reisebeschrei -
bungen , Parodie n auf biblische un d liturgisch e Texte , unterhaltend e un d moralisch e 
Literatu r sowie Betteldichtungen . 

De m literarische n Wirken Karl s IV. un d des Kanzler s Johan n von Neumarkt , den 
lexikografischen , terminologische n un d didaktische n Werken des Bartholomäu s von 
Chlume c (Claretus) , dem Schrifttu m der „böhmische n Spiritualität " un d der Lite -
ratu r der Prage r Universitä t in der zweiten Hälft e des 14. Jahrhundert s widme t die 
Verfasserin eigene ausführlich e Kapitel . In der Bohemisti k seit langem diskutiert e 
Frage n wie die nac h der Datierun g un d Verfasserschaft der Wenzels- un d Ludmila -
Legende n (S. 41-55) ode r nac h der literarische n Tätigkei t des hl. Adalber t (S. 66 f.) 
werden ebenso angesproche n wie die nac h dem so genannte n Protohumanismu s im 
Umkrei s Karl s IV. (S. 174-176) . Zu r Frag e nac h der Entstehun g der „Vita prior " 
Adalbert s kan n jetzt ergänzen d auf die in letzte r Zei t durc h die Wiederauffindun g 
einer Abschrift in einem Passional e des Aachene r Marienstift s ausgelöste Diskussio n 
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hingewiesen werden.3 Für die „Vita Guntheri eremite" diente die Legende des 
Niederaltaicher Abtes und Hildesheimer Bischofs (nicht: Hildesheimer Abtes) 
Godehard (Gotthard) als Vorlage (S. 72). Die Frage der Verfasserschaft des in den 
fünfziger Jahren des 14. Jahrhunderts am ehesten in Königsaal entstandenen, für die 
Kenntnis der damaligen geistigen Situation im Lande wichtigen „Malogranatum" 
wird ebenfalls erörtert: Nach neueren Vermutungen ist es vielleicht ein Werk des 
Peter von Königsaal (S. 244). Wichtig ist die von der Autorin vorgenommene Tren-
nung zwischen der monastischen Frömmigkeit als „Bestandteil des reformierenden 
Stromes innerhalb der Kirche" und dem zunächst nur andeutungsweise aufkeimen-
den „heterodoxen, eher laikalen Reformstrom" (S. 239). Möglicherweise lässt sich 
dem literarischen Werk Karls IV. (S. 169-173,146-148, 226, 297) wenigstens zum Teil 
auch das Brevieroffizium der Heiligen Lanze und der Nägel zurechnen, über dessen 
Verfasserschaft mehrere zeitgenössische Nachrichten vorliegen: Nach der am ehe-
sten zutreffenden Notiz in der offiziösen luxemburgischen „Chronik der Prager 
Kirche" von Beneš Krabice von Weitmühl wurde es von Karl in Zusammenarbeit 
mit mehreren Theologen verfasst, nach Matthias von Neuenburg wurde es auf Bitten 
Karls IV. durch Papst Innozenz VI. zusammengestellt, nach dem Eichstätter Bischof 
Berthold Burggraf von Nürnberg wurde es von Karls Hoftheologen verfasst.4 

Nechutová verweist auf eine in jüngster Zeit von Bernd-Ulrich Hergemöller vor-
gelegte Edition des Lanzenoffiziums (S. 179, Anm. 291). 

Die Problematik der Beziehung zwischen Reform und Reformation, Reform-
und Reformationsdenken, -theologie und -literatur sowie der Frage, ob Hus und das 
Hussitentum zusammen mit John Wyclif zur Reformation zu rechnen seien oder ob 
von einer so genannten ersten Reformation gesprochen werden kann, werden von 
Nechutová mit der Bemerkung ausgeklammert, dass es sich hierbei nicht um litera-
turhistorische Probleme handle (S. 255, Anm. 481). Zur Diskussion um den Begriff 
der so genannten Devotio moderna verweist die Autorin auf die reich vorhandene 
Literatur, bezeichnet den Begriff aber selbst ausdrücklich als problematisch (S. 140, 
237 f., 303).5 Aus der Reihe der längere Zeit an der Prager Universität wirkenden 

Hoffmann, Jürgen: Vita Adalberti. Früheste Textüberlieferungen der Lebensgeschichte 
Adalberts von Prag. Essen 2005 (Europäische Schriften der Adalbert-Stiftung Krefeld 2). 
Näheres zur Genese des Textes findet sich bei Machilek, Franz/'Schlager, Karlheinz/ 
Wohnhaas, Theodor: O felix lancea. Beiträge zum Fest der Heiligen Lanze und der Nägel. 
Mit Hymnen-Übertragungen von Friedrich Dörr. In: Jahrbuch des Historischen Vereins 
für Mittelfranken 92 (1984/85) 43-107, hier bes. 50-54. - Dazu auch Kühne, Hartmut: 
Ostensio reliquiarum. Untersuchungen über Entstehung, Ausbreitung, Gestalt und Funk-
tion der Heiltumsweisungen im römisch-deutschen Regnum. Berlin, New York 2000, 107, 
113 (Arbeiten zur Kirchengeschichte 75). - Zu prüfen wäre neben der Verfasserschaft des 
Brevieroffiziums jedenfalls auch noch die Frage der Verfasserschaft des Messoffiziums zum 
Lanzenfest. Dazu Machilek/Schlager/Wohnhaas: O felix lancea 54 f. 
Der Rezensent darf dazu auf seinen eigenen Versuch einer Begriffsklärung hinweisen: 
Machilek, Franz: Einführung. Beweggründe, Inhalte und Probleme kirchlicher Reformen 
des 14./15. Jahrhunderts (mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse im östlichen 
Mitteleuropa). In: Eberhard, Winfried/Machilek, Franz (Hgg.): Kirchliche Reformimpulse 
des 14./15. Jahrhunderts in Ostmitteleuropa. Köln, Weimar, Wien 2006, 1-121, hier 34-38 
(Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutschlands 36). 
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Theologe n heb t Nechutov á Matthäu s von Kraka u stärker als die gängige Forschun g 
hervor : De r wahrscheinlic h im Umkrei s des Matthäu s unte r seiner Beteiligun g ent -
standen e Trakta t „D e squaloribu s Roman e curie " hat nac h Nechutová s Auffassung 
auf die böhmisch e Reformbewegun g un d das hussitisch e Denke n in bedeutende m 
Maß e eingewirkt (S. 267). 

Besondere s Augenmer k widme t Nechutov á den Frage n der Literaturvermittlun g 
un d des internationale n kulturelle n Austauschs . An zahlreiche n Stellen trit t die 
Verknüpfun g der tschechische n un d deutsche n Kultu r in der Geschicht e des Lande s 
zu Tage. Unte r den vielen Schöpfunge n von deutschsprachige n Autore n heb t die 
Verfasserin das Werk des Zisterzienserabte s Pete r von Zittau , des Autor s des in den 
dreißiger Jahre n des 14. Jahrhundert s entstandene n „Chronico n Aulae Regiae", der 
wichtigsten un d aus gereif testen Chroni k der böhmisch-lateinische n Literatu r über -
haupt , hervor , so gleich einleiten d (S. 12) un d späte r nochmal s ausführlic h (S. 154-
158). Ein e deutsch e Übersetzun g des „Chronicon " durc h Josef Bujnoc h un d Pete r 
Hilsc h befinde t sich in Vorbereitung . Nachdrücklic h beton t Nechutov á die mit der 
kirchliche n Entwicklun g im 14. Jahrhunder t fortschreitend e Laisierun g un d Tsche -
chisierun g der Kultu r un d Literatu r in Böhme n un d sprich t in diesem Zusammen -
han g auch die Frag e nac h den Rezipiente n der Literatur , speziell der religiösen, an 
(S. 141). Fü r den Ausgang des 14. Jahrhunder t wird durc h Nechutová s Darstellun g 
die zuletz t auch von dem Prage r Mediäviste n Ivan Hlaváče k hervorgehoben e Fort -
daue r der kulturelle n Blüte in Böhme n unte r Köni g Wenzel IV, speziell von Buch -
kultu r un d Literatur , eindrucksvol l bestätigt . 

Im Epilo g begründe t die Autori n die Begrenzun g ihre r Überblicksdarstellun g auf 
die Zei t vor dem Auftrete n von Jan Hu s mit der Überzeugung , „das s das Werk von 
Hu s un d die Literatu r der Hussitenzei t in die Literaturgeschicht e des Mittelalter s 
gehören" , sich der Grundris s des literarische n Leben s durc h die Äußerunge n der 
böhmische n Reformatio n aber so sehr veränder t habe , dass diese „literarisch e 
Etappe " gegenüber der Literatu r der Zei t vorhe r auch mit einer neue n un d andere n 
Method e selbständi g abzuhandel n sei (S. 302). Sie ha t dami t zugleich eine „Art 
Periodisierungsgrenze " gezogen, „in vollem Bewusstsein der Tatsache , wie proble -
matisch , jedoch leider unerlässlich , Bemühunge n um eine Periodisierun g sind un d 
sein müssen " (S. 303). 

Auf das Ganz e gesehen biete t Nechutová s Werk eine durc h Vollständigkei t un d 
Dicht e des Material s bestechend e Zusammenscha u der böhmisch-lateinische n Lite -
ratu r des Mittelalters , die in souveräne r Weise sowohl die großen historische n un d 
literarische n Zusammenhäng e als auch den spezifischen Charakte r der behandelte n 
Einzelschrifte n hervortrete n lässt. 

Bamber g Fran z Machile k 
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Halas, František X.: Fenomén Vatikán.  Idea,  dějiny a současnost papežství. 
Diplomacie Svatého stolce. České země a Vatikán [Das Phänomen Vatikan.  Idee, 
Geschichte und Gegenwart des Papsttums. Die Diplomatie des heiligen Stuhls. Die 
böhmischen Länder und der Vatikan]. 
Centru m pro Studium demokraci e a kultur y (CDK) , Brno 2004, 759 S. 

Di e umfangreich e Analyse der Geschicht e des Papsttum s un d des Vatikanstaat s 
stellt den vorläufigen Höhepunk t der Publikationstätigkei t des Historiker s un d 
Diplomate n Františe k X. Hala s (1937), Sohn des bekannte n tschechische n Dichter s 
Františe k Hala s (1901-1949) , dar. In das Werk sind auch viele persönlich e Erfah -
runge n des Autor s eingeflossen, die er als erster tschechoslowakische r un d späte r 
tschechische r Gesandte r im Vatikan (1990-1999 ) nac h vierzigjähriger Unterbre -
chun g der wechselseitigen diplomatische n Beziehunge n währen d des kommunisti -
schen Regime s gewinnen konnte . Dan k dieser Positio n hatt e Hala s die Möglichkeit , 
in den Archiven un d Bibliotheke n des Vatikans zu forschen , zugleich besaß er einen 
Einblic k in das kompliziert e Geweb e der diplomatische n Beziehunge n un d den Funk -
tionsmechanismu s des Kirchenstaats . De r Verfasser versteh t sein Werk nich t nu r als 
interdisziplinä r angelegte Geschicht e des Papststaats , sonder n arbeite t auch dessen 
Einfluss auf die europäisch e un d die Weltpoliti k heraus . 

Da s Werk gliedert sich in vier Abschnitte . Im ersten Kapite l erörter t der Auto r 
grundlegend e Frage n zum Thema . Dabe i näher t er sich dem Papsttu m als eigenwil-
ligem Phänome n eng verknüpfte r religiöser un d politische r Mach t un d nimm t hier 
eine sehr ausführlich e Reflexion dieses Verhältnisse s in seiner historische n Ent -
wicklung vor, in die er auch theologisch e un d philosophisch e Überlegunge n einflie-
ßen lässt. Darübe r hinau s widme t er sich dem Dogm a der päpstliche n Unfehlbarkeit , 
der Beziehun g des Papste s zu andere n Konfessione n wie auch dem Zweite n Vatika-
nische n Konzi l (1962-1965) . 

Im nächste n Teil liefert Hala s einen knappe n Abriss der wichtigsten historische n 
Etappe n des Papststaats . Dabe i beleuchte t er unte r andere m den Aufstieg des Papst -
tum s zu eine r weltliche n Macht , die Teilun g der Westkirch e währen d der Reforma -
tion , die Auseinandersetzun g des Papststaat s mit den Herausforderunge n von 
Aufklärung, politische m Liberalismu s un d gesellschaftliche r Modern e im 18. un d 
19. Jahrhunder t un d seine Auflösung im Jah r 1870, als der Paps t für einige Jahr -
zehnt e „Gefangene r des Vatikan " wurde . Er erinner t hier auch an die von Johanne s 
Pau l IL im Mär z 2000 vorgetragen e Entschuldigun g für das von Angehörige n der 
katholische n Kirch e begangen e Unrecht . Teile des Kapitel s bieten darübe r hinau s 
Exkurse zur Entwicklun g der religiösen un d kirchliche n Verhältniss e in den böhmi -
schen Ländern , etwa dem Verhältni s des Papsttum s zum Wirken von Jan Hu s un d 
zur böhmische n Reformatio n ode r zur Rekatholisierun g nac h der Schlach t am 
Weißen Berg. 

Da s dritt e Kapite l behandel t die Zei t seit dem Abschluss der Lateranverträg e im 
Jahr e 1929, auf dere n Grundlag e der Vatikanstaa t entstand . De r Auto r konzentrier t 
sich darin auf die Analyse der Lösun g der Romfrag e -  also auf die Bemühunge n um 
eine erneut e Entstehun g des Papststaat s auf italienische m Bode n nac h seiner Auf-
lösun g 1870. Selbstverständlic h komme n auch die in den letzte n Jahre n in Fach -
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kreisen wie in den Medien intensiv diskutierten Fragen zum Verhältnis des Heiligen 
Stuhls zu totalitären Regimen, vor allem zum Nationalsozialismus, zur Sprache. An 
dieser Stelle äußert Halas Zweifel an der Zweckmäßigkeit des Konkordats mit der 
Reichsregierung im Juli 1933, wenn er daran erinnert, dass der „Heilige Stuhl erst zu 
spät verstand, dass das, was er von den Nationalsozialisten bekam, einen viel gerin-
geren Wert hatte als seine Gegenleistung" (S. 391). Die auf im Herbst 2006 freigege-
benem Archivmaterial aus dem Pontifikát Pius' XL (1922-1939) basierenden neues-
ten beziehungsgeschichtlichen Forschungen (z.B. des deutschen Kirchenhistorikers 
Dominik Burkard) konnten in Halas' Buch leider noch nicht einfließen. Der Ver-
fasser betont aber die Bemühungen von Pius XL, sich aktiver gegen den Antisemi-
tismus des Dritten Reiches zu stellen; ebenso macht er deutlich, dass der Vorwurf, 
dessen Nachfolger Pius XII. (1939-1958) habe dem Holocaust tatenlos zugesehen, 
nicht gerechtfertigt ist. Diese Kontroverse - in der sich in den letzten Jahren unter 
anderem John Cornwell, Michael F. Feldkamp, Daniel Goldhagen, Jose M. Sánchez, 
Gerhard Besier, Hubert Wolf und Klaus Kühlwein zu Wort gemeldet haben - rekon-
struiert Halas in seiner Arbeit allerdings nicht detailliert. Im abschließenden Über-
blick über die Geschichte des Papsttums erwähnt Halas die Aktivitäten weiterer 
großer Persönlichkeiten auf dem Heiligen Stuhl im 20. Jahrhundert, von Johan-
nes XXIII. über Paul VI. bis zum Pontifikát Johannes Pauls IL 

Der letzte Teil liefert einen historischen Abriss der Beziehungen des Papsttums zu 
den böhmischen Ländern. Der Autor knüpft dabei an seine Arbeit an, die sich dem 
tschechoslowakisch-vatikanischen Verhältnis in der Zwischenkriegszeit widmet,1 

•wobei sein Hauptaugenmerk auf der Entwicklung im 20. Jahrhundert liegt - vom 
schwierigen Aufbau diplomatischer Beziehungen zwischen dem neu etablierten 
tschechoslowakischen Staat und dem Vatikan in der antiklerikalen Stimmung der 
Nachkriegszeit über die Etablierung eines Modus vivendi bis hin zur Kooperation 
gegen den Aufstieg des Faschismus in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre. Weiterhin 
erörtert Halas die Position des Vatikans gegenüber der tschechoslowakischen Exil-
regierung und dem slowakischen Staat während des Krieges sowie die erneute Ent-
fremdung in der frühen Nachkriegszeit, die im Abbruch der Beziehungen im Jahre 
1950 gipfelte. Auch die Verhandlungen zwischen den Vertretern des Vatikans und 
den kommunistischen Repräsentanten seit den 1960er Jahren, die Formen antikirch-
licher Verfolgung in der kommunistischen Tschechoslowakei wie auch Widerstand 
und Kollaboration in den Reihen der katholischen Kirche werden thematisiert. 

Zu kurz kommt allerdings die Entwicklung des sudetendeutschen Katholizismus. 
Vor allem hätten die Konsequenzen des „Münchner Abkommens" für die sudeten-
deutschen Katholiken - z.B. die Einschränkung der materiellen Sicherheit des 
Klerus durch die Aufhebung des tschechoslowakischen Kongruarabkommens in 
den Sudetengebieten durch die Nationalsozialisten oder die eskalierende Verfolgung 
sudetendeutscher Geistlicher und Gläubigen - sowie die Reaktionen des Vatikans 
auf diese Entwicklungen eine nähere Betrachtung verdient. Bedauerlich ist auch, 
dass die Haltung des Vatikans zur Nachkriegsmigration, besonders zur Vertreibung 

Vgl. Halas, František X.: Neklidné vztahy [Unruhige Beziehungen]. Svitavy 1998 (Acca-
demia Cristiana, Roma. Studium 113). 
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der deutsche n Bevölkerun g aus der Tschechoslowakei , keine Erwähnun g findet . In 
den Passagen , die der Beziehun g von Vatikan un d Tschechoslowake i in der Zei t zwi-
schen 1938 un d 1948 gewidmet sind, stütz t sich Hala s außerde m in weiten Teilen auf 
die Erinnerunge n Jaromí r Machula s (1916-2002) , eines tschechische n Priesters , der 
währen d des Krieges als Mittle r zwischen der Exilregierun g Beneš un d dem Vatikan 
fungierte . Di e Quelle n im Archiv des Außenministeriums , die zweifellos eine ande -
re Facett e der Beziehunge n zwischen Vatikan un d Tschechoslowake i in dieser Zei t 
zu Tage geförder t hätten , wurde n hingegen überhaup t nich t berücksichtigt . 

Di e historiografisch e Interpretatio n der Geschicht e des Papsttum s wird durc h 
Beschreibunge n der Strukture n des Vatikanstaat s un d Passagen , die sich mit Frage n 
der praktische n Diplomati e beschäftigen , ergänzt . Allerdings gelingt es Hala s nicht , 
sich völlig vom apologetische n Blick auf die Politi k des Kirchenstaat s frei zu 
machen , wie etwa oben am Beispiel Pius ' XII . deutlic h wurde . Ander e Passagen 
geraten ihm zu kursorisch ; das ist vielleicht bei einem so umfangreiche n Gegenstan d 
unvermeidbar . Trot z dieser Kritikpunkt e gelingt dem Auto r eine dicht e Inter -
pretatio n der Geschicht e des Vatikans in einem breite n Kontext . Sein gehaltvolles 
Werk biete t zweifellos zahlreich e Impuls e für weitere Forschunge n zu dem Gegen -
stand . 

Pra g Jarosla v Šebek 

Durajová, Miroslava/Smíšek,  Rostislav (Hgg.): Hieronymus der Altere Schlick: Das 
Tagebuch. Eine Selbstdarstellung aus den Jahren 1580-1582. 

Historick ý ústav Filozofick é fakulty Jihočeské univerzit y v Českých Budějovicích , České 
Budějovice 2008, 486 S. (Document a res gestas Bohemica s saeculoru m XVI.-XVIII . illustran -
tia 2). 

Binne n weniger Jahr e ist es dem Historische n Institu t der Südböhmische n Univer -
sität dan k seines Gründer s Professo r Václav Bůžek gelungen , sich im Bereich der 
Frühe n Neuzei t un d der Geschicht e der Historiografi e einen Name n zu machen . 
Da s Institu t kan n auf eine beachtlich e Reih e von Symposie n zurückblicken ; hervor -
zuhebe n ist vor allem auch die Reih e „Oper a historica" . 

Gegenstan d dieser Rezensio n ist jedoch ein Band aus einer andere n Reihe , der 
„Document a res gestas Bohemica s saeculoru m XVI.-XVIII . illustrantia" , die sich 
der Editio n frühneuzeitliche r Quelle n widme t un d mit Fu g un d Rech t als Beitra g 
zur Grundlagenforschun g bezeichne t werden kann . Sie fußt auf den reiche n Quelle n 
der südböhmische n Archive, die breitere n Historikerkreise n gerade im Bereich der 
Frühe n Neuzei t bis dat o größtenteil s nich t präsen t sind. Beide bisher erschiene -
nen Tite l dieser Reih e gestatte n einen Einblic k in die Lebenswelte n der adligen 
Gesellschaft , so widme t sich der erste einem Ehepaa r des böhmische n Hochadels. 1 

Marek,  Pavel (Hg.) : Svědectví o ztrát ě starého světa: manželská korespondenc e Zdeňk a 
Vojtěcha Popel a z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejn a [Ein Zeugni s des Verlusts 
der alten Welt: die Korresponden z des Ehepaar s Zdenk o Adalbert Pope l von Lobkowitz 
und Polyxena Lobkowitz von Pernstein] . České Budějovice 2005 (Pramen y k českým ději-
nám 16.-18. století. Řada B 1). 
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Der zweite Band enthält Aufzeichnungen aus dem privaten Reisetagebuch von 
Hieronymus Schlick, Spross einer angesehenen Adelsfamilie, die schon in der ersten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts eine wichtige Rolle in Mitteleuropa spielte (erwähnt sei 
hier nur Kaspar Schlick, Kanzler unter drei römischen Kaisern). Auch wenn in der 
Frühen Neuzeit unter Adligen Bildungsreisen nahezu als Pflicht galten, Tagebücher 
dieser Art folglich keine Seltenheit darstellen, gebührt ihnen - von der prominenten 
Herkunft des Autors einmal abgesehen - große Aufmerksamkeit. Als subjektives 
Selbstzeugnis stellt jedes einzelne eine wertvolle Quelle dar, die unmittelbaren Ein-
druck von der persönlichen Lebenswelt des Verfassers vermittelt. 

Inhalt der edierten Texte ist Schlicks Reise nach Basel und Genf, die er unternahm, 
nachdem er schon andere bedeutende Hochschulen der damaligen Zeit wie Marburg 
und Oxford besucht hatte. Diese Tatsache und der Umfang der Dokumente, die 
einen Zeitraum von nur drei Jahren, nämlich vom 1. Januar 1580 bis zum 31. Dezem-
ber 1582 umfassen, deuten darauf hin, dass es sich nur um einen Ausschnitt aus 
einem größeren Ganzen handelt. Die Herausgeber äußern sich dazu nicht, sie kon-
statieren lediglich, dass die Überlieferungen der Quellen von zwei verschiedenen 
Personen stammen, die sich auch sprachlich unterscheiden. Der philologische As-
pekt wird ohnehin ausführlich beleuchtet. 

Die Eintragungen, aus denen im übrigen nicht klar hervorgeht, ob sie tatsächlich 
täglich vorgenommen wurden, sind meist karg und lassen deshalb kaum Schlüsse auf 
das intellektuelle Format ihres Urhebers zu. Überwiegend handeln sie von alltäg-
lichen Vorgängen aus seinem Tagesablauf wie der Anwendung von Arzneimitteln 
(Purgiermittel und Klistierspritze inbegriffen), der Einnahme von Speisen sowie von 
Gebeten und Predigten. Selten sind die Einträge ausführlicher (meist aber nicht län-
ger als fünf gedruckte Zeilen), geben aber auch dann lediglich Auskunft über er-
ledigte und empfangene Korrespondenz, gehörte Vorlesungen, Besuche bzw. 
Besucher in sehr gedrängter Form. An keiner Stelle berichten sie über den Inhalt von 
Gesprächen, auch wenn dies bei manchen Personen wie z.B. Bucer von großem 
Interesse wäre. 

Der ausführliche Kommentar der Herausgeber leistet eine umfassende Einfüh-
rung in Schlicks Familienverhältnisse sowie die zeitgenössischen Umstände, wobei 
•wir jedoch überraschenderweise für die Zeit nach 1583 so gut wie nichts über ihn 
erfahren, •weder, wann er Rat des württembergischen Herzogs wurde und deshalb 
nicht mehr ins böhmische Königreich zurückkehrte, noch den Zeitpunkt seines 
Todes. Sehr fundiert und umfassend ist dagegen die germanistische Analyse seiner 
Sprache (hierbei •wird auch auf die Verwendung des Tschechischen hingewiesen, das 
zum Teil durch einen seiner Diener eingetragen wurde). Das Namens- und Ortsver-
zeichnis ist sorgfältig recherchiert, wobei es ärgerlicherweise zu mehrfachen Wieder-
holungen auf einer einzigen Seite kommt, so bei der Erklärung dass „Prag (Praha) 
Hauptstadt des Königreichs Böhmen" (S. 275) oder der „Rhein ein Fluß in Basel" 
(ebd.) ist. Als „Rekord" erfahren wir auf den Seiten 320 f. gar fünfmal, dass „Olmütz 
(Olomouc), eine Stadt in Mittelmähren, Sitz des Bistums" ist. Auch sonst sind die 
Herausgeber sehr ausführlich, so dass man ein wenig überspitzt sagen könnte, dass 
ihre Ausführungen interessanter sind als der Text des Tagebuchs selbst. Der Edition 
werden mehrere Kapitel vorangestellt, die viele interessante und vergleichend ange-



Neue Literatur 539 

legte Informatione n über Hieronymu s präsentieren , in Bezug auf Tagesablauf, 
Predigertätigkeit , Studentenleben , Krankheiten , Bibliothek , Sprach e usw. 

Doc h muss auch auf mehrer e Fehler , oft in Bezug auf Ortsangaben , hingewiesen 
werden , die beinah e den Verdach t erwecken , hier seien bei der Korrektu r Verwechs-
lungen passiert . Ohn e diese nu n absolut setzen ode r sich in Aufzählunge n verlieren 
zu wollen, seien einige Beispiele angeführt : Lundenbur g (Břeclav) liegt nich t süd-
westlich, sonder n südöstlic h von Brun n (Brno , S. 313), Beifort befinde t sich in der 
Franche-Comt é un d nich t im Elsass (S. 469), Brtnic e heiß t Pirnit z (S. 470), unte r den 
heutige n Donauanrainerstaate n (wenn ihre Aufzählun g überhaup t notwendi g ist) 
fehlt Serbien , Rabenstei n (Rabštejn ) befinde t sich in West-  un d nich t in Ostböh -
men (S. 474), Pernstei n (Pernštejn ) wiederu m in Mähre n un d nich t in Westböhme n 
(S. 474), Prera u (Přerov ) eher in Mittel -  als in Südmähren , Wittenber g liegt in Sach -
sen-Anhal t (S. 476). Im Text wie auch in der Bibliografie werden Aufsätze der 
Brüde r Marti n un d Micha l Svatoš verwechselt (S. 209) usw. 

Solch e Unachtsamkeite n könne n jedoch den positiven Eindruc k von der Editio n 
dieser eher zweitrangigen Quell e nich t trüben ; den n auch solche Überrest e stellen 
einen wichtigen Beitra g zum Verständni s ihre r Zei t dar. 

Pra g Ivan Hlaváče k 

Schädel,  Erwin (Hg.): Johann Arnos Comenius - Vordenker eines kreativen Friedens. 
Deutsch-tschechisches Kolloquium anlässlich des 75. Geburtstages von Heinrich Beck 
(Universität Bamberg, 13.-16.  April 2004). 

Pete r Lang, Frankfurt/Mai n u. a. 2005, 610 S. (Schrifte n zur Triadik und Ontodynami k 24). 

Da s Them a „Comeniu s un d der Friede" , das bereit s auf zwei internationale n 
Tagunge n in Salzgitter-Steterbur g 1995 un d Berlin 2001 behandel t worde n war, er-
fuhr in Bamber g im Rahme n des von Heinric h Beck, Emeritu s für Philosophi e an 
der dortige n Universität , initiierte n Forschungsprojekt s „Kreative r Fried e durc h 
Begegnun g der Kulturen " eine überzeugend e Fortsetzun g un d Synthese . 

De r erste thematisch e Block des Sammelbands , der die anlässlich des Kolloquium s 
gehaltene n Vorträge versammelt , widme t sich der Erschließun g des Vor- un d Um -
feldes der Comenianische n Allreform. Arnulf Rieber s Eröffnungsvortra g galt der 
Schrift „D e pace fidei" des Nikolau s von Kues ' als Projek t zur Versöhnun g der 
Weltreligionen . Gegenstan d der folgenden Beiträge sind die Friedensidee n bei Eras -
mu s von Rotterda m (Hans-Rüdige r Schwab) , im deutsche n utopische n Denke n 
(Siegfried Wollgast), bei Johanne s Jessenius , dem nac h der Schlach t am Weißen Berg 
hingerichtete n frühere n Rekto r der Prage r utraquistische n Universitä t (Tomá š 
Nejeschleba) , sowie in der Theologi e der Brüderunitä t (Alena Nastoupilová) . Im 
Mittelpunk t der beiden folgenden Teile stehe n die pädagogische n Friedensansätz e 
un d konkrete n irenische n Bemühunge n des Comeniu s wie auch die theologische n 
Element e seiner Universalrefor m (Walte r Eykmann , Hans-Joachi m Müller , Jiří 
Beneš, Marti n Steiner , Regin e Froschaue r bzw. Pet r Zemek , Jan Blahoslav Lásek, 
Danie l Neval) . Di e folgenden Aufsätze beschäftigen sich sowohl mit den Grund -
zügen der interkulturel l konzipierte n Pansophi e des Comeniu s als auch mit der 
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philosophisch-metaphysische n Dimensio n seines pansophische n Friedensbegriffe s 
(Jürge n Beer, Kare l Floss , Jan Kumper a bzw. Pavel Floss, Matthia s Scherbaum , Jozef 
Matula , Věra Schifferová, Erwin Schädel , Uw e Voigt, Johanne s Rehm , Heinric h 
Beck) . Ein e stärker historisch e Ausrichtun g weisen nebe n den Aufsätzen des ersten 
Teils vor allem die Beiträge Hans-Joachi m Müller s über das Model l der Urteils -
findun g des Comeniu s in seiner Kontrovers e mit dem Kapuzine r Valerian Magn i 
un d Danie l Neval s über das Geschichtsverständni s der Brüderunitä t bei Comeniu s 
im Kontex t der Verfolgungen seiner Glaubensbrüde r un d -Schwester n auf. Spezi-
fisch ökumenisch e Aspekte komme n in den Aufsätzen von Pet r Zeme k un d Jan 
Blahoslav Lásek zur Sprache . 

Unte r dem „kreative n Frieden " der Völker un d Kulture n sei -  so das Fazi t des 
Kolloquium s - eine Ordnun g zu verstehen , „welch e nich t von ,außen ' ode r ,oben ' 
aufgeprägt wird, sonder n sich vielmeh r von ,innen ' her begründet , inde m sie der 
Grunddispositio n des menschliche n Seins entspricht" . Di e sowohl politisch e wie 
philosophisch e un d religiöse Komponente n umfassend e Allreform des Comeniu s 
halt e ein großes Potentia l für die Verwirklichun g einer solche n Ordnun g berei t (so 
der Klappentext) . In seiner Vision bedeutet e die Umsetzun g eines dauerhafte n 
Frieden s Jozef Matul a zufolge zugleich auch die (sittliche? ) Vervollkommun g des 
Menschen . Daz u sei es notwendig , Hass , Aggressivität un d Fanatismu s zu beseiti-
gen, um die Gesellschaf t vor partikulare n Interesse n zu schütze n (S. 388). 

De r einleitend e Teil enthäl t die einführende n Grußworte , der Anhan g die von Ar-
nulf Riebe r vorgetragen e Laudati o auf Heinric h Beck un d einen Pressespiegel . Ein 
Personen - un d ein Sachregiste r erleichter n die inhaltlich e Erschließun g des Bandes . 

Bamber g Fran z Machile k 

Wäntig, Wulf: Grenzerfahrungen. Böhmische Exulanten im 17. Jahrhundert. 

UVK Verlagsgesellschaft, Konstan z 2007, 662 S. (Konflikt e und Kultu r -  Historisch e 
Perspektive n 14). 

Di e Fluch t der protestantische n Gläubige n aus dem Königreic h Böhme n un d der 
Markgrafschaf t Mähre n nac h der Schlach t am Weißen Berg 1620 lässt sich in den 
Kontex t der frühneuzeitlichen , weite Teile Europa s erfassende n Konfessionsmigra -
tion einordnen . Di e Folge n der Glaubensfluch t waren gravierend : Nac h der für die 
Protestante n verlorene n Schlach t endete n einerseit s die politisch e Selbstständigkei t 
der böhmische n Lände r sowie die noc h wenige Jahr e zuvor im Majestätsbrie f 
Rudolf s IL gewährte Religionsfreiheit , andererseit s bedeutet e die Abwanderun g der 
Glaubensflüchtling e auch ein kulturelle s un d wirtschaftliche s Fiask o für Böhme n 
un d Mähren . Polen-Litauen , Oberungarn , das nah e Sachsen un d die Oberlausit z 
waren die bevorzugte n Zufluchtslände r für all jene Protestanten , die durc h ihre 
Fluch t der seit 1620 verstärkt einsetzende n Rekatholisierun g zu entkomme n ver-
suchten . Di e tschechisch e Nationalhistoriografi e des 19. Jahrhundert s prägte für die 
nu n einsetzend e Epoche , die durc h eine jahrhundertelang e „Fremdherrschaft " der 
Habsburge r gekennzeichne t war, den Begriff des „Temno " (Finsternis) . 

Di e Arbeit von Wulf Wänti g beschäftigt sich mit jenen Exulanten , die in den 
Grenzrau m Sachsen s un d in die Oberlausit z flohen . Am Beispiel des Böhmische n 
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Niederlands, genauer der Grundherrschaften Hainspach (Lipová), Schluckenau 
(Šluknov) und Rumburg (Rumburk), werden das Vordringen der Rekatholisierung, 
deren Auswirkungen auf das Fluchtgeschehen und die Aufnahmepraktiken in den 
sächsischen bzw. oberlausitzischen Zufluchtsorten untersucht. Hierbei nimmt 
Wäntig eine Trennung zwischen Zentrum (Prag bzw. Dresden) und Peripherie (böh-
misch-sächsischer Grenzraum) vor. Untersuchungsgegenstand sind des Weiteren die 
Selbst- und Fremdwahrnehmung der Migranten sowie Inhalt und Bedeutung des 
Exulantenmythos im 19. Jahrhundert. 

Der Verfasser kommt im Hauptteil seiner Arbeit (Kap. 4-7) zu dem Ergebnis, dass 
sich die Rekatholisierungsmaßnahmen auf dem Weg von Prag in die Peripherie 
abschwächten, so dass die Protestanten im Böhmischen Niederland sich nur noch 
von ihnen bedroht fühlten, wenn zentrale Bestandteile der eigenen religiösen 
Ordnung in Frage gestellt wurden. Im Kurfürstentum Sachsen handelten Zentrum 
und Peripherie ebenfalls unterschiedlich: Da eine zentral gesteuerte Aufnahme-
politik fehlte, bemühten sich die Grenzgemeinden alleinverantwortlich um die 
Aufnahme der Exulanten. Auch geschah es häufiger, dass sich Grundherren und 
Stadträte in der böhmisch-sächsischen Grenzregion über kurfürstlich angeordnete 
Aufnahmestopps oder Abschiebungen hinwegsetzten und die Glaubensflüchtlinge 
bereitwillig aufnahmen. Der Verfasser kann zeigen, dass sich die regionalen Obrig-
keiten hierbei weniger von ihrer Glaubensverwandtschaft als vielmehr von wirt-
schaftlichen Interessen leiten ließen. Durch den Zuzug größerer Personengruppen 
sollten sowohl die wirtschaftlichen Schäden als auch die Personenverluste minimiert 
werden, die der Ausbruch des Böhmisch-Pfälzischen Krieges verursacht hatte. Für 
die böhmischen Flüchtlinge war der Übertritt in sächsisches bzw. oberlausitzisches 
Gebiet, anders etwa als z.B. nach Polen-Litauen, in der Regel keine endgültige 
Entscheidung, weil durch die Nähe zur Heimat prinzipiell die Möglichkeit einer 
Rückkehr gegeben war. Hinzu kam, dass der böhmisch-sächsische Grenzraum 
einem Teil der Konfessionsmigranten bereits durch Erwerbswanderungen bekannt 
war. 

Obwohl für die Migration der böhmischen Exulanten nach Sachsen und in die 
Oberlausitz auch wirtschaftliche Gründe entscheidend waren, reduzierten nachfol-
gende Historiker die Motivlage allein auf den konfessionellen Aspekt und schufen 
auf diese Weise einen Exulantenmythos. Wäntig gelangt nach eingehender Analyse 
einschlägiger Quellen, •wie z.B. von Gutachten der Dresdner Hofgeistlichkeit oder 
Selbstdarstellungen der Glaubensflüchtlinge, zu der Feststellung, dieser Mythos sei 
nicht erst ein Produkt des 19. Jahrhunderts gewesen, sondern habe seine Wurzeln 
bereits im zeitgenössischen Exulantendiskurs. Die Ursachen hierfür waren mannig-
faltig: Die böhmischen Emigranten sahen sich als Opfer, die ihren Besitz und ihre 
Heimat verloren hatten. Für die protestantischen Grenzpfarrer auf sächsischer bzw. 
oberlausitzischer Seite waren sie Zeugen einer gewaltsamen und mit allen Mitteln 
zu bekämpfenden Rekatholisierung. Die Grundherren im böhmisch-sächsischen 
Grenzraum profitierten finanziell von den Exulanten, weil diese auf ihren 
Besitzungen angesiedelt werden konnten und im Gegensatz zu regulären Übersied-
lern nicht von einer Auslieferung an die böhmischen Behörden bedroht waren. Der 
Oberhofprediger in Dresden schließlich instrumentalisierte das Schicksal der böh-
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mische n Exulanten , um auf die christlich e Nächstenlieb e des sächsische n Kurfürste n 
verweisen un d dessen Positio n als Oberhaup t aller Protestante n im Alten Reic h stär-
ken zu können . 

Es kan n als Verdienst des Autor s bezeichne t werden , das Phänome n Glaubens -
flucht in mikrohistorische r Perspektiv e erforsch t und , entgegen der ältere n Historio -
grafie, eine scharfe Trennun g zwischen Zentru m un d Peripheri e vorgenomme n zu 
haben . Auf diese Weise komm t er schließlic h zu der sehr überzeugende n Fest -
stellung, dass Herrschaf t un d Alltag der Bewohne r im böhmisch-sächsische n Grenz -
rau m eigenen Gesetzmäßigkeite n unterlage n (S. 587). Di e angeneh m zu lesende 
Arbeit wird abgerunde t durc h diverse Karte n un d Tabellen sowie ein detaillierte s 
Orts - un d Personenregister . 

Leipzig Martin a Thomse n 

Řezník,  Miloš (Hg.): Grenzraum und Transfer. Perspektiven der Geschichtswissen-
schaft in Sachsen und Tschechien. 
Duncke r & Humblot , Berlin 2007, 217 S. (Chemnitze r Europastudie n 5). 

Nich t mit den historische n Beziehunge n Tschechien s un d Deutschlands , sonder n 
mit denjenige n Tschechien s un d Sachsen s beschäftigt sich der vorliegend e Band , 
der auf eine gleichnamig e Tagun g des Sächsisch-Tschechische n Hochschulzentrum s 
(STHZ ) an der Technische n Universitä t Chemnit z in Zusammenarbei t mit der eben -
falls dor t angesiedelte n Juniorprofessu r Europäisch e Regionalgeschicht e (mi t beson -
dere r Berücksichtigun g des sächsisch-böhmische n Grenzraums ) 2005 in Schwarzen -
berg zurückgeh t -  ein wahrhaf t innovative s Unterfange n von berufene r Hand , das 
den Blick endlic h einma l auf die so lange zugunste n der Nationalgeschicht e ver-
nachlässigt e Regionalgeschicht e richtet . Wie Natione n sind auch Regione n gedacht e 
Ordnungen , un d die Wahrnehmun g der Regionalgeschicht e wird von den politi -
schen Umstände n bestimmt . Ausgehend von diesen Überlegunge n erläuter t der 
Herausgebe r Milo š Řezní k in seiner Einführun g die neu e Relevan z der Regional -
geschicht e in vielen europäische n Ländern : Zu m einen rücke n ehemalig e Konflikt -
gebiete in den Foku s des regionalhistorische n Interesses , zum andere n könne n regio-
nale Identitäte n als nichtnational e Forme n des kollektiven Bewusstseins begriffen 
werden . Schließlic h seien „zweifellos die 1990er un d die folgenden Jahr e eine 
Epoch e der verstärkte n regionale n Bezüge in der mitteleuropäische n Kultu r un d 
Öffentlichkei t einschließlic h der politische n Legitimationsfiguren " (S. 17). Vor die-
sem Hintergrun d fragen Řezní k un d seine Kollegen in elf Einzelbeiträge n nac h der 
Plausibilitä t eines sächsisch-böhmische n Geschichtsraum s sowie nac h den Forme n 
des Transfer s über diese Grenz e hinweg. 

De r erste Teil des Tagungsbande s konzentrier t sich auf die Implikatione n der 
sächsisch-böhmische n Grenz e im Mittelalte r un d in der Frühe n Neuzeit . Uw e Tresp 
benenn t in seinem Beitra g „Nachbarschaf t zwischen Erbeinun g un d Hegemonie -
streben : Di e Wettine r un d Böhme n 1471-1482" die Erbeinun g von Eger (1459) als 
entscheidende n Wendepunk t in der Geschicht e der Beziehunge n zwischen Sachsen 
un d Böhme n im späten Mittelalte r un d schilder t das Strebe n der Wettine r nac h 
Hegemoni e über einzeln e Familie n des nord - un d westböhmische n Adels, das 
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meist in Konkurren z zu der für die wirtschaftlich e un d kulturell e Entwicklun g des 
Grenzraum s bedeutsame n Famili e Schlick/Šli k geschah . Wulf Wänti g charakterisier t 
in seinem Beitra g „Alltag, Religion un d Raumwahrnehmun g - der böhmisch-säch -
sische Grenzrau m in den Migratione n des 17. Jahrhunderts " das „Gebirge " als eine 
territorienübergreifend e Lebenswelt , die auf verschiedene n Ebene n vernetz t war, 
sowie als einen Raum , der eigenen Gesetze n unterla g un d sogar imstand e war, 
Einfluss auf die Politi k in Pra g un d Dresde n zu nehmen . Pet r Hlaváče k (De r böh -
misch-sächsisch e Grenzrau m im Spätmittelalte r un d in der Frühneuzei t zwischen 
Integratio n un d Desintegration ) erläutert , dass für die Integratio n bzw. Desinte -
gration der Grenzregio n die kirchenpolitische n Brüch e um 1420, 1520 un d 1620 
ausschlaggeben d waren un d die Grenz e im Laufe des 17. Jahrhundert s zunehmen d 
konfessionelle n Charakte r annahm , wodurc h der Integrationsprozes s der Region 
vorerst unterbroche n wurde . Mila n Svoboda veranschaulich t unte r dem Tite l „De r 
Fal l Haindor f -  Katholike n versus Protestanten : Konfessionalisierun g ode r Dis -
ziplinierung? " anhan d eines Konflikt s zwischen Lutheraner n un d Katholike n an der 
Grenz e des Königreich s Böhme n zur Oberlausit z um 1700 die komplex e Verflech-
tun g von europäische n Konfessionalisierungstendenze n un d sozialen Disziplinie -
rungsmaßname n der weltliche n Obrigkeit . 

De r zweite Teil des Buche s ist der Ethnografi e un d der Literatu r des sächsisch -
böhmische n Grenzraum s gewidmet . Pet r Lozoviu k (Grenzlan d als Zwischenwelt . 
Zu r Ethnographi e der sächsisch-böhmische n Grenze ) erörter t die Frag e nac h den 
durc h die Grenz e bewirkten identitätsstiftende n Abgrenzunge n un d Vorurteils -
strukturen . Hierz u behandel t er zunächs t die Geschicht e der Erforschun g der 
Grenz e in der sudetendeutsche n un d tschechische n Volkskunde , liefert dan n einfüh -
rend e Informatione n über ein aktuelle s Forschungsprojek t am Institu t für Sächsi-
sche Geschicht e un d Volkskunde in Dresde n un d analysier t schließlic h das Deut -
schenbil d der Tscheche n in der untersuchte n Grenzgemeind e Doln í Poustevna . Elke 
Mehner t (De r tschechisch-sächsisch e Grenzrau m als literarische r Ort ) verwahr t sich 
gegen das Vorurteil , dass das Erzgebirge in der Literatu r nu r Mundart-Idylle n ä la 
Anto n Günthe r zu inspiriere n vermoch t habe , un d gibt Leseempfehlunge n zu vier 
Sujets, die für die Grenzregio n un d ihre Bewohne r historisc h von besondere r 
Bedeutun g waren : Schmuggel , das nac h Kriegsend e vorübergehen d unbesetzt e 
Gebie t um Schwarzenberg , der Uranbergba u sowie der Einmarsc h der Truppe n des 
Warschaue r Pakte s 1968 in die ČSSR . 

De r dritt e Teil des Bande s informier t über den aktuelle n Umgan g mit dem 
Forschungsgegenstan d Regionalgeschicht e un d über laufend e Projekt e zu den säch-
sisch-böhmische n Beziehungen . Winfried Eberhar d umreiß t die Entwicklun g der 
moderne n Ostmitteleuropaforschun g aus der noc h von koloniale n Denkmuster n 
geprägten „Ostforschung " un d beschreib t die maßgebliche n Forschungseinrichtun -
gen in Sachsen , insbesonder e das Geisteswissenschaftlich e Zentru m Geschicht e un d 
Kultu r Ostmitteleuropa s an der Universitä t Leipzig e.V. (GWZO) . Ilon a Scher m 
berichte t ausführlic h über die mannigfaltige n Aktivitäten un d Projekt e des STHZ , 
das in enger Kooperatio n mit Universitäte n un d Hochschule n in Plze ň (Pilsen) , 
Libere c (Reichenberg) , Úst í nad Labem (Aussig), Brn o (Brunn) , České Budějovice 
(Budweis) un d Pra g nebe n Fachtagungen , Studenten - un d Dozentenaustausc h sowie 
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Fachexkursione n auch den Aufbau der Sächsisch-Tschechische n Fachbibliothe k 
(STFB ) betreibt . Ein facettenreiche s Forschungsprojek t zur mittelalterliche n Kuns t 
in Nord - bzw. Nordwestböhme n wird von Michael a Hrub á un d Jan Roy t in ihre m 
Beitra g „Nordböhmisch e Gotik . Neu e Erkenntniss e zur künstlerisch-historische n 
Entwicklung " vorgestellt: Basieren d auf den Arbeiten des Kunsthistoriker s Josef 
Opit z aus den 1920er Jahre n werden in den Regione n Üst i nad Labem , Libere c un d 
Che b mittelalterlich e Malerei , Bildhauerei , Architektu r un d Geschicht e dokumen -
tier t un d Exponat e für eine geplant e Ausstellung vorbereitet . Kristin a Kaiserová 
schließlic h runde t den Band mit knappe n „Überlegunge n zu Möglichkeite n der 
Regionalhistoriographi e bei Untersuchun g un d Präsentatio n der böhmisch-sächsi -
schen Geschichte . Von Üst i nad Labem/ Aussig gesehen " ab, in dene n sie die Zu -
sammenarbei t unterschiedliche r Institutione n in der Grenzregio n nac h 1989 reflek-
tier t un d auf das neu gegründet e Collegiu m Bohemicu m in Üst i nad Labem auf-
merksa m macht , das sich als zentral e Einrichtun g für die Erforschun g der Ge -
schicht e der Deutsche n in Böhme n un d der tschechisch-deutsche n Beziehunge n eta-
blieren soll. 

Insgesam t biete t das Buch ein breite s Spektru m an Denk - un d Forschungs -
anregunge n zur Geschicht e der sächsisch-böhmische n Grenzregio n un d ihre n histo -
rischen , politische n un d (sozio-)kulturelle n Beziehungen . Die s ist keine Selbst-
verständlichkeit : De r Herausgebe r weist in seiner Einführun g darau f hin , dass es 
noc h imme r fast unmöglic h sei, Wissenschaftle r zu finden , die „di e Problem e der 
böhmische n Geschicht e in der Geschichtswissenschaf t in Sachsen un d die Theme n 
der sächsische n Geschicht e in der tschechische n Historiographi e bespreche n wür-
den " (S. 31), un d zwar auf beiden Seiten der Grenze , in beiden Ländern . Mi t der 
Herausgab e des vorliegende n Tagungsbande s trägt Řezní k beträchtlic h dazu bei, 
diesem Mange l abzuhelfen . 

Dresde n Susann e Frit z 

Mat'a,  Petr/Winkelbauer,  Thomas (Hgg.): Die Habsburgermonarchie 1620 bis 1740. 
Leistungen und Grenzen des Absolutismusparadigmas. 

Fran z Steiner Verlag, Stuttgar t 2006, 474 S. (Forschunge n zur Geschicht e und Kultu r des öst-
lichen Mitteleurop a 24). 

Bislang ha t die Habsburgermonarchi e im Zusammenhan g mit der „Absolutismus -
debatte " in der Forschun g kaum Beachtun g gefunden . De r vorliegend e Band , der 
aus einer am GWZ O in Leipzig vom 12. bis 14. Februa r 2003 abgehaltene n Tagun g 
hervorging , näher t sich dieser Problemstellun g aus unterschiedliche n Perspektiven . 
Di e Beiträge kreisen um die Frage , wie un d mit welchen Wirkunge n das in letz-
ter Zei t kontrover s diskutiert e „Absolutismuskonzept " die wissenschaftlich e 
Forschun g über die Habsburgermonarchi e in der Frühe n Neuzei t beeinflusst hat . In 
der Zwischenzei t ist eine Reih e von Veröffentlichunge n dazu gekommen , die die 
Forschungslücke n teilweise schließe n konnte n -  die vorliegend e Publikatio n kan n 
dennoc h neu e Erkenntniss e bieten . In ihr wird nämlic h deutlich , welchen Einfluss 
die eingangs erwähnt e Debatt e hatt e un d welche Impuls e sie auslösen konnte . Auch 
werden von einzelne n Autor/inne n weitere Desiderat e aufgezeigt un d vorhanden e 
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Positionen klarer reflektiert. Das Ergebnis der Einzelstudien und Diskussions-
beiträge ist deshalb eine genauere Bestimmung der Möglichkeiten und Grenzen des 
Absolutismusparadigmas sowie eine Verortung der Forschungstendenzen. Dabei 
geht es den Autor/innen nicht nur darum, die Bedeutung der Absolutismusdebatte 
für die Habsburgerforschung aufzuzeigen, sondern auch um die Einbindung neuer 
Erkenntnisse in den Diskurs. Damit soll „eine kontextuelle Historisierung der inte-
grativen und desintegrativen Tendenzen in der habsburgischen Staatsbildung" (S. 9) 
erreicht werden, um so „das dynastische Imperium des Hauses Habsburg in seiner 
Komplexität und Widersprüchlichkeit und seinen Besonderheiten mit anderen kom-
plexen Fürstenstaaten Europas" vergleichbar zu machen. Dies geschieht nicht nur 
einseitig aus dem Blickwinkel der Zentrale, sondern berücksichtigt das komplexe 
Beziehungsgeflecht zwischen dem Zentrum und den Regionen. 

In der Einleitung des Bandes problematisieren die Herausgeber auch den Begriff 
„Absolutismus" und dessen schwieriges Erbe vor dem Hintergrund des Absolutis-
muskonzepts. Ihr Ziel ist es, unter Berücksichtigung neuerer Forschungen Perspek-
tiven für eine fruchtbare Weiterentwicklung zu entwerfen. Obgleich die Schwer-
punkte des Bandes, ebenso wie die Themen der einzelnen Beiträge, sehr breit ge-
fächert sind, konnten nicht alle wichtigen Aspekte und Problemfelder der Gesamt-
thematik berücksichtigt werden. Dennoch ist den Herausgebern eine weitgehend 
repräsentative Auswahl gelungen. Sie umfasst unter anderem den Vergleich zwischen 
der Habsburgermonarchie und Frankreich, die Formierung und Durchsetzung des 
dynastischen Regierungsprogramms der Habsburger im ostmitteleuropäischen 
Raum, Kontinuitäten in verschiedenen Bereichen des politischen Programms, das 
Modell des frühneuzeitlichen „koordinierenden Fürstenstaates", die Höfe der Habs-
burger, Frauen als Akteure der höfischen Welt der Kaiserresidenz, die konfessio-
nelle Disziplinierung, die Vermehrung der finanziellen Ressourcen der Monarchia 
Austriaca, die Bedeutung des Krieges und des Militärs für das Werden des Habs-
burgerstaates, die umstrittene Leistung der dynastischen Frömmigkeit für die Staats-
integration, die Zentralisierung und Lokalverwaltung in Ungarn, die sozialen und 
institutionellen Konfliktpartner der •werdenden Staatsgewalt. Im Gesamten gesehen 
bietet der Sammelband einen informativen und fundierten Überblick über diese 
Forschungsrichtung. 

Innsbruck Helmut Reinalter 

Dahlmann, Dittmar (Hg.): Unfreiwilliger Aufbruch. Migration und Revolution von 
der Französischen Revolution bis zum Prager Frühling. 
Klartext, Essen 2007, 200 S. (Migration in Geschichte und Gegenwart 2). 

Revolutionsgegner, -opfer oder -Verlierer können sich durch die veränderten Um-
stände in ihrem Land zur Migration gezwungen sehen. Dies ist vielleicht eine der 
allgemeinsten Aussagen, die sich über den Zusammenhang von Revolution und 
Migration treffen lässt. Der Band hingegen widmet sich diesem Verhältnis ausführ-
licher und beleuchtet es in acht Beiträgen aus unterschiedlichsten Perspektiven. 
Geografiseh wird dabei ein weiter Bogen gespannt, denn die verschiedenen, zeit-
lich zwischen der Französischen Revolution und dem „Prager Frühling" liegenden 
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Wanderungsprozess e reiche n von Großbritannie n über Deutschlan d bis nac h Russ-
land un d auf den Balkan . Eingeschränk t wurde der Gegenstan d allerding s auf „poli -
tische Revolutione n in einem sehr weit gefaßten Sinn " (S. 8), dessen konkret e 
Dimensione n sich anhan d der Beiträge jedoch nu r erahne n lassen. 

In seinen kurz gehaltene n einleitende n Worte n charakterisier t der Herausgebe r 
die Neuerungen , die sich für die Migrationsproblemati k in den Zeite n der Revolu -
tion un d des Nationalstaat s ergeben hätten . Es seien seithe r überwiegen d politisch e 
Motiv e gewesen, welche die Betroffene n zu ihre m „unfreiwillige n Aufbruch " bewo-
gen hätte n un d die Trennun g vom national-kulturelle n Umfel d habe dan n in einigen 
Fälle n zur Formierun g der „Natio n in der Fremde " geführt . Zude m ermöglich e ein 
Blick auf Emigratio n un d Emigrantenpoliti k nich t nu r Urteil e über das politisch e 
Klim a der „Revolutionsländer" , sonder n auch Einsichte n in die politisch e Kultu r der 
Aufnahmeländer . 

Diese in der Tat wichtigen Kernaspekt e des Zusammenhang s von Revolutio n un d 
Migratio n seit 1789 finden sich in den Beiträgen des Bande s in unterschiedliche r 
Gewichtun g un d Tiefenschärf e wieder un d veranschauliche n dami t den Facetten -
reichtu m des Thema s un d seiner wissenschaftliche n Behandlung . So widme t sich 
beispielsweise Dittma r Dahlman n selbst der russischen Emigratio n nac h der Okto -
berrevolutio n un d zeigt dabe i das Fortbestehe n politische r Kämpf e zwischen den 
einzelne n antibolschewistisc h orientierte n Parteie n un d Gruppierunge n in ihre m 
Berline r Exil zwischen 1917 un d 1923. Dabe i wird unte r andere m auch deutlich , wie 
sich in diesem Fal l politisch e gegenüber nationale r Identitä t durchsetzte . Den n der 
gemeinsam e national-kulturell e Ursprun g un d die Exilsituatio n als solche besaßen 
weniger Bindungskraf t unte r den Akteure n als der Wunsch , sich mit politisc h 
Gleichgesinnte n deutsche r Herkunf t zu verbünden . Politisch e Aktivität im Ausland 
mit Blick auf die Situatio n in der Heima t spielt auch im Beitra g von Jiří Perne s über 
das tschechoslowakisch e Exil nac h 1968 eine Rolle . Zu r Behandlun g dieses Thema s 
greift er etwas weiter aus un d schilder t Emigratio n un d Exil als festen Bestandtei l der 
tschechoslowakische n Geschicht e im 20. Jahrhundert , inde m er insbesonder e die 
Exilwellen nac h dem Februa r 1948 un d nac h 1968 charakterisier t un d vergleichen d 
zueinande r ins Verhältni s setzt . Obgleich der Ursprun g beider Exile in der Ableh-
nun g kommunistische r Totalitä t gelegen habe , sei das 48er-Exi l in seinen Strukture n 
un d Zielen wesentlich stärker auf die direkt e Beseitigun g des Regime s in der Heima t 
ausgerichte t gewesen. Da s 68er-Exi l habe dagegen den Schwerpunk t seiner politi -
schen Arbeit vor allem auf die Unterstützun g der innertschechoslowakische n Oppo -
sition gelegt. 

Erstaunlic h ist in Hinblic k auf die Themati k des Bandes , dass Pernes ' Beitra g der 
einzige ist, der die Frag e nac h der Migrationsterminologi e gezielt aufwirft, auch 
wenn er sie für seinen Untersuchungsgegenstan d nich t abschließen d klärt . Di e 
Verwendun g der Termin i „Flucht " un d „Flüchtling" , „Emigration " un d „Emi -
grant" , „Exil " un d „Exilant " bzw. „Exulant " unterlieg t in der Publikatio n eine r ge-
wissen Beliebigkeit. Auch innerhal b der Einzelbeiträg e herrsch t nich t imme r eine 
einheitlich e Begriffsverwendung. Dabe i schein t doc h genau hier ein Schlüssel für die 
näher e Spezifizierun g un d Systematisierun g der eingangs hervorgehobene n politi -
schen Motiv e des „unfreiwillige n Aufbruchs " seit 1789 zu liegen. Ma n hätt e sich von 
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einem Buch, das sich gezielt dem Zusammenhang von politischer Umwälzung und 
Migration widmet, zumindest einige Lösungsvorschläge dazu gewünscht. 

Erfreulich hingegen ist, dass der Band auch eine Reihe von Beiträgen enthält, wel-
che Migration und ihre Effekte im Umfeld von Revolutionen anhand von Ein-
wanderungs- und Einbürgerungspolitik betrachten. So zeigt zum Beispiel Margrit 
Schulte Beerbühl in ihrem Beitrag zu Großbritannien zwischen 1789 und 1818, 
wie es beim Versuch, revolutionäre Einflüsse vom eigenen Land fernzuhalten, zum 
Erlass des ersten britischen Einwanderungsgesetzes überhaupt kam und es dennoch 
gelang, Großbritanniens Tradition als bevorzugtes Asylland fortzuführen. Von Ab-
schottungstendenzen, die einer gefährlichen Rassenpolitik den Weg ebneten, handelt 
hingegen der Text von Regine Just über die Einbürgerungsrichtlinien der Weimarer 
Republik. Sie kann zeigen, wie bei dem Versuch, zwischen 1913 und 1933 reichs-
weite Richtlinien für die Handhabung der Einbürgerungsfrage zu entwickeln, direkt 
nach der Novemberrevolution die Chance einer liberalen Ausrichtung vertan wurde. 
Bereits ab 1920 habe sich die Tendenz, besonders restriktiv gegenüber „fremdstäm-
migen Ostausländern" (und dabei besonders Ostjuden) zu verfahren und die beste-
henden ambivalenten Regelungen in diesem Sinne auszulegen, kontinuierlich verfe-
stigt. Dies habe die Installation der Rassengesetzgebung ab 1933 langfristig begün-
stigt. 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass der Band viele wichtige Aspekte zum Zu-
sammenhang von Revolution und Migration seit 1789 anspricht und dabei zentrale 
Fragen aufwirft. Von einer systematischen Bearbeitung des Themas trennt die Publi-
kation aber das Nichtvorhandensein eines diese Vielfalt stärker reflektierenden und 
zusammenfassenden Beitrags, welcher die in den Einzelstudien angesprochenen 
Perspektiven auf das Problem hätte bündeln und für zukünftige Forschungsvorha-
ben in diesem Bereich effektiver nutzbar machen können. 

Berlin Katja Hoyer 

Fischer, Erik (Hg.): Musik-Sammlungen - Speicher interkultureller Prozesse. 
Steiner, Stuttgart 2007, 668 S. (Berichte des interkulturellen Forschungsprojekts „Deutsche 
Musikkultur im östlichen Europa" 2). 

„Deutsche Musikkultur im östlichen Europa" - so lautet der Titel des an der Abtei-
lung für Musikwissenschaft der Universität Bonn angesiedelten Forschungsprojekts, 
in dessen Rahmen der zu besprechende Band erschienen ist. Geht es hier, so mag 
manch einer zunächst misstrauisch fragen, wieder einmal um die pseudowissen-
schaftlich verbrämte Behauptung einer deutschen kulturellen Hegemonie, diesmal 
auf dem Gebiet der Musik? Darauf, dass das ganz und gar nicht der Fall ist, verweist 
schon die Kennzeichnung des Vorhabens als „Interkulturelles Musikprojekt". 
Dieses Projekt hat es sich zur Aufgabe gemacht, Grundlagen für eine wissenschaft-
liche Beschreibung der deutschen Musikkultur im östlichen Europa zu legen. Dass 
diese bislang fehlen, mag überraschen, ist es doch Allgemeingut, dass sich die Musik-
kulturen des östlichen Europa in engem Kontakt mit der deutschen entwickelt 
haben. Allerdings steht diese Interpretation in der Tradition eines im 19. Jahrhundert 
verhafteten Musikverständnisses, demzufolge die Entwicklung der großen musika-
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lischen Gattungen eine rein deutsche Angelegenheit gewesen sei, der alle anderen 
Kulturen im östlichen Europa mit unterschiedlichem Erfolg nachgeeifert hätten. 
Noch 1901 sprach Hugo Riemann mit herablassender Gönnerhaftigkeit von den ost-
europäischen Musiknationen als „den Kleinen", die seiner Ansicht nach angesichts 
der „Erscheinung Beethovens mit ihrer imposanten Größe [...] in liebliche und 
anmutige Seitentäler gedrängt" worden seien.1 Auch wenn solche Ansichten heutzu-
tage nicht mehr vertreten werden, wirkten sie im deutschsprachigen Musikdenken 
und -Schrifttum doch bis weit in das 20. Jahrhundert hinein.2 

Vor diesem Hintergrund gewinnt der Ansatz des Projekts „Deutsche Musikkultur 
im östlichen Europa" eine ganz neue Dimension: Es handelt sich hier um ein für die 
weitere Entwicklung des Faches Musikwissenschaft, in dem ja seit einiger Zeit eine 
intensive Suche nach theoretisch-methodischer Fundierung zu beobachten ist, sehr 
wichtiges Unternehmen. Denn hier wird der Versuch unternommen, den Blick auf 
die deutsche Musikkultur im östlichen Europa auf eine methodische Grundlage zu 
stellen, in der kulturelle Hegemoniediskurse keine Rolle mehr spielen, dafür aber die 
Bedeutung von Musik als interkulturellem Kommunikationsmedium sichtbar ge-
macht werden kann. 

Der zu besprechende zweite Band des Forschungsprojekts zeigt dieses Anliegen 
in besonderer Deutlichkeit. Er widmet sich „Musik-Sammlungen" und versteht dar-
unter nicht nur Notenarchive und -bibliotheken, sondern Tonträgersammlungen 
und Nachlässe aller Art bis hin zu Museen und Gedenkstätten für Komponisten. 
Ausgangspunkt des Forschungsprojekts ist das Verständnis der Gesamtheit dieser 
„Musik-Sammlungen" als riesenhafter, dezentral organisierter Speicher, als kulturel-
les, hier sogar kulturenumgreifendes Gedächtnis. Dieser Blick ist auch deshalb neu, 
•weil er vor der Öffnung der Archive im ehemaligen Ostblock kaum möglich war. 

Der vorliegende Band ist der Versuch einer Bestandsaufnahme bzw. metaphorisch 
gesprochen einer Vermessung des Speichers, den die Gesamtheit der „Musik-Samm-
lungen" im östlichen Europa darstellt. Der beeindruckende Umfang des Bandes ist 
die logische Folge dieses Ansatzes: Auf fast 700 Seiten werden Sammlungen in der 
Tschechischen Republik, Lettland, Litauen, Italien, Österreich, Slowenien, Serbien, 
der Ukraine, Russland, Polen, der Slowakischen Republik, den USA und Deutsch-
land abgehandelt. Die Beiträge verfolgen zwei Ziele: Zum einen sollen katalogartig 
die wichtigsten Charakteristika der Sammlungen vorgestellt, zum anderen aber auch 
die Funktion der jeweiligen Sammlung als Teil eines kulturumfassenden Gedächt-
nisses dargelegt werden. Dieser Spagat gelingt nicht jedem Autor, sodass es mitunter 
bei der - freilich trotzdem beeindruckenden - Auflistung von Einzelheiten (bis hin 
zu Konkordanzen alter und neuer Bibliothekssignaturen eines ausgelagerten Be-
standes) bleibt. 

Riemann, Hugo: Geschichte der Musik seit Beethoven. Leipzig 1901, 499. 
Vgl. Loos, Helmut: Probleme der Musikgeschichtsschreibung zwischen Ost- und West-
europa. In: Niemöller, Klaus Wolfgang/Ders. (Hgg.): Die Musik der Deutschen im Osten 
und ihre Wechselwirkung mit den Nachbarn. Ostseeraum - Schlesien - Böhmen/Mähren -
Donauraum vom 23. bis 26. September 1992 in Köln. Bonn 1994, 1-17 (Deutsche Musik im 
Osten 6). 
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Manchmal wird durch mehrere aufeinander bezogene Beiträge erkennbar, dass 
verschiedene, an unterschiedlichen Orten gelegene Sammlungen zu einem über-
nationalen Kulturraum gehören, der mit Hilfe der Spezifika dieser Archive dann auf 
unerwartete, aber überzeugende Weise greifbar wird. Am deutlichsten ist das am 
Beispiel Königsberg/Kaliningrad zu sehen, das hier eben nicht nur als ehemals deut-
sche Stadt in Ostpreußen und dann sowjetische Stadt in der Kaliningrader oblast' 
situiert, sondern in Beziehung zu den umliegenden litauischen, polnischen und 
weißrussischen Kulturzentren mit ihren Musiksammlungen gesetzt wird - etwa 
dann, wenn es um die Verlagerung der Königsberger Bibliotheksbestände in litaui-
sche Archive und Bibliotheken geht. Es gehört zu den interessantesten Erkennt-
nissen des Bandes, dass nicht nur politische Faktoren, sondern auch Musik-Samm-
lungen kulturelle Großräume konstituieren - ein Aspekt, der weder in der Musik-
noch in der allgemeinen Geschichtsschreibung bislang die ihm gebührende 
Aufmerksamkeit gefunden hat. 

Der hier vorliegende Band stellt die erweiterte Dokumentation eines Kongresses 
aus dem Jahre 2005 dar, der wiederum das Ergebnis teilweise jahrelanger For-
schungskontakte des Projektteams zu Wissenschaftlern und Archivaren der bespro-
chenen Sammlungen ist. Dieser Entstehungsgeschichte sind auch die thematischen 
Lücken geschuldet: So werden zwar Sammlungen in Lettland und Litauen, nicht 
aber in Estland vorgestellt, ebenso bleiben Ungarn und Rumänien ausgespart, ob-
wohl das Fehlen von Musiksammlungen nicht der Grund sein kann. 

Der theoretische Unterbau des Bandes wird durch die beiden einführenden Bei-
träge von Axel E. Walter und Sven Trakulhun geliefert. Walter zeigt die Bedeutung 
von Bibliotheken und Archiven für die allgemeine Kulturgeschichte aus Sicht der 
Bibliothekswissenschaft auf und illustriert seine Thesen am Beispiel der Auslagerung 
und Vernichtung der Bestände der Königsberger Bibliotheken •während des Zweiten 
Weltkriegs, während Trakulhun ein problemorientiertes und konzises Referat über 
grundlegende Begriffe der Kulturtransferforschung gibt. Dass die Zerstörung von 
Information auch unabhängig von Kriegen gerade im digitalen Zeitalter ein oft 
unterschätztes Problem darstellt, belegt Martin Warnke so schlagend, dass man nach 
der Lektüre seines Beitrags aus Furcht vor Datenverlust sofort seine gesamte Fest-
platte ausdrucken möchte. Was dem Band allerdings fehlt, ist ein reflektierender Text 
über die Rolle der deutschen Musikkultur - und so muss man die oben skizzierte 
Anlage des Gesamtprojekts kennen, um dieses Desiderat selbständig füllen zu kön-
nen. 

Beeindruckend ist die editorische Leistung des Herausgebers und seiner Mitarbei-
ter: Alle Texte sind auf Deutsch verfasst, den Beschreibungen der Sammlungen ist 
eine Zusammenfassung in der jeweiligen Landessprache und auf Englisch beige-
geben. Der Band erfüllt damit auch den Zweck eines europaweit nutzbaren 
Handbuchs bedeutender Musik-Sammlungen im östlichen Europa und stellt inso-
fern ein wichtiges Novum für die Erforschung der interkulturellen Kommunikation 
auf dem Gebiet der Musikwissenschaft dar. 

Bremerhaven Rüdiger Ritter 
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Trvdík,  Milan/Wiesmüller,  Wolfgang (Hgg.): Stifter und Böhmen. 

Stifter-Haus , Linz 2007, 106 S., 10 Abb. (Jahrbuc h des Adalbert-Stifter-Institut s des Lande s 
Oberösterreic h 14/2007) . 

Ein schmales , aber gewichtiges Bändche n ha t das Adalbert-Stifter-Institu t in Lin z 
mit seinem neueste n Jahrbuc h vorgelegt, welches die Beiträge eines Kolloquium s aus 
dem Jah r 2005 zum Them a „Stifte r un d Böhmen " versammelt . Nu n ist dieses Them a 
imme r wieder in der Forschun g behandel t worden , dennoc h gelingen den Beiträgen 
durchau s neu e Sichtweisen insbesonder e auf Frage n der Rezeptio n un d Wirkung. 1 

Wolfgang Wiesmüller s Vergleich der beiden Stifter-Ausgaben , der noc h von 
August Sauer begonnene n „Prag-Reichenberger " un d der neue n „Historisch-Kriti -
schen" , biete t einen überzeugende n Beleg für die wissenschafts- , aber auch kulturhis -
torische n Kontexte , von dene n Editione n determinier t werden . Wiesmüller gelingt 
mit Hilfe bisher unbekannte r Materialie n am Beispiel des „Witiko " der Nachwei s 
von Stifters landespatriotische r bzw. bohemistische r Einstellung , scho n die Wid-
mun g des Roman s an die Stad t Pra g dürfe als Ausdruc k von Stifters Lokalpatriotis -
mu s verstande n werden (S.9) . De r Auto r weist aber auch auf den schwierigen Ent -
stehungsprozes s des Textes hin , auf das Tauziehe n zwischen Verleger un d Auto r um 
die Manuskriptabgabe , un d wirft ferner einen Blick auf den Prozes s der Vorberei-
tung , in dem sich Stifter schließlic h für einen böhmische n Stoff entschie d (S. 13). 

Eine m weiteren Text Stifters, dem „Margarita"-Kapite l in den vier verschiedene n 
Fassunge n der „Mapp e meine s Urgroßvaters" , näher t sich Johanne s John , der 
Frage n der Textkonstitutio n unte r editionsphilologische n Aspekten behandelt . Joh n 
arbeite t anhan d der unterschiedliche n Versionen von Stifters literarische n Vermes-
sungen unte r andere m hinsichtlic h der Topografi e eine kulturhistorische , gewisser-
maße n realistisch e Dimensio n heraus , durc h die der Text zugleich vom Etiket t des 
Biedermeierliche n befreit wird. Di e Perspektive , Stifter im Kontex t des sich ent -
wickelnde n bürgerliche n Realismu s zu positionieren , dürft e durchau s neu e Erkennt -
nisse für die Werkrezeptio n bieten . 

Unte r dem Tite l „Stifter s .Witiko ' aus der Sicht eines Historikers " knüpf t Jiří 
Kořalk a an Stifters Landespatriotismu s an . Als zentrale s Merkma l stellt er die 
völlige Absenz der Sprachenfrag e im „Witiko " herau s (S. 50). Stifters konservative 
Utopi e erweist sich als ein hierarchisc h abgestuftes Mitspracherech t (S. 51), wodurc h 
die Ordnun g vor der Anarchi e bewahr t werden solle. 

Stifters Dichtun g bedeute , so Johan n Lachinge r in seinem Refera t „Adalber t 
Stifter in Böhmen . Biographisch-literarisch e Wechselwirkungen" , imme r auch eine 
Heimkeh r nac h Böhmen , sie sei geradezu eine Korrektu r des eigenen , gescheiterte n 

Zur Rezeptio n in Böhme n siehe vor allem Maidl,  Václav: Stifters Rezeptio n in den böhmi -
schen Ländern . In : Laufhütte,  Hartmut IMöseneder, Karl (Hgg.) : Adalbert Stifter. Dichte r 
und Maler , Denkmalpflege r und Schulmann . Neu e Zugänge zu seinem Werk. Tübingen 
1996, 527-537. -  Zum „Witiko " zuletzt Becher, Peter : Adalbert Stifters Witiko -  ein 
Wirkungsdefizit als Ausdruck gescheiterte r Integration ? In : Höhne,  Steffen/ 'Ohme, 
Andreas (Hgg.) : Prozesse kulturelle r Integratio n und Desintegration . Deutsche , Tschechen , 
Böhme n im 19. Jahrhundert . Münche n 2005, 219-230 (VCC 103). -  Ebenso Müller-Funk, 
Wolfgang: Integratio n und Integrität : Die böhmische n Lände r und die „reichische " Idee in 
Adalbert Stifters „Witiko". In : Bohemi a 37 (1996) 2, 341-352. 
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Lebenslauf s -  des abgebrochene n Studiums , der erfolglosen Laufbah n als Künstler , 
der diffizilen Liebesbeziehungen . Stifters bukolisch e Landschafte n erscheine n vor 
diesem Hintergrun d als Sehnsuchtsort e eine r heilen Welt. 

Roma n Prah l befasst sich mit Stifter als „Male r aus böhmische r Perspektive" , der 
in seinem Werk einen „Einklan g zwischen den Landschaftselemente n wie Wasser, 
Felsen , Vegetation un d nebelhafte r Luftatmosphäre " (S. 82) suche un d dabei aus den 
zeitgenössische n un d traditionelle n Methode n der Landschaftsmalere i schöpfe . 

Di e Rolle August Sauer s für die Wiederaneignun g Stifters nimm t Pete r Beche r in 
den Blick. Sauer gelingt die Modernisierun g der Werkrezeption , die Legend e von der 
„leidenschaftslose n Natur " Adalber t Stifters, vom „Fanatike r der Ruhe " wird dami t 
destruiert . Sauer erweist sich als ein Literaturhistoriker , „de r sich vehemen t für eine 
Neubewertun g Stifters einsetz t un d die Doppelbödigkei t seines Werkes aufzeigt" 
(S. 36). Paralle l hierz u analysier t Mila n Trvdik Stifters Rezeptio n in der böhmische n 
akademische n Welt: Dies e nah m den Weg vom Sauer-Schüle r Pavel Eisne r über 
Vojtěch Jirát , der Stifter im Rahme n der in der deutsche n Germanisti k verlaufende n 
Biedermeier-Debatt e verortete , zu Stanisla v Sahánek . Pau l Kluckhohn , der 1927 in 
Wien den Begriff des Biedermeie r im Kontex t eine r konservative n Aneignun g der 
Dichtun g nac h Goeth e (im Muste r der Klassiker) un d gegen die Jungdeutsche n ent -
wickelte, transferiert e ihn in der Traditio n der neue n Geistesgeschichte , die den 
Positivismu s ablöste , aus der Kunst - in die Literaturgeschichte . 

Eine n Überblic k über die Übersetzunge n Stifters ins Tschechisch e mit Schwer -
punk t auf den neueste n Erscheinunge n liefert Jiří Munzar , währen d Gerhar d Trap p 
Bezüge zu Johanne s Urzidi l herausarbeitet . Han a Šmahelov á schließlic h untersuch t 
in ihre m Aufsatz „Adalber t Stifter un d das Proble m der .Andersartigkeit ' in der 
Literaturgeschichte " die Gründ e für die verspätet e Rezeptio n Stifters, wobei sie mit 
Hinwei s auf die Semioti k zwischen den Positione n Bolzano s un d Stifters eine 
Transponierun g zweier universalistische r Kommunikationsmodell e erkennt . Hiera n 
schließ t sich auch der letzt e Beitra g des Bande s zum Einfluss Bolzano s auf Stifter 
von Alfred Dopple r an. Diese r arbeite t zunächs t einige der Quelle n des „Sanfte n 
Gesetzes " heraus , untersuch t dabe i die Einflüsse auf Stifter währen d der Studienzei t 
in Wien, so durc h Andrea s von Baumgarte n un d Car l von Rotteck , um sich dan n der 
These eines Einflusses Bernar d Bolzano s auf Stifter zuzuwenden . Allerdings wusste 
ma n an dieser Stelle gerne etwas meh r über den assoziierte n „Einfluss" , schließlic h 
stande n auch , um ein Beispiel aus dem böhmische n Vormär z anzuführen , Morit z 
Hartman n un d Alfred Meißne r auf der einen , Václav Hank a un d Josef Jungman n auf 
der andere n Seite in einem zeitweise engen intellektuelle n Austausch , •wa s die eine 
Seite nich t dara n hinderte , zeitweise großdeutsch e Idee n zu propagieren , währen d 
die ander e sich in den Diens t der tschechische n nationale n Emanzipatio n stellte . 
Dopple r vergleicht dan n auf einer argumentationslogische n Eben e Bolzano s Sitten -
gesetz mit Stifters „Sanfte m Gesetz" , bei beiden komm e es „zu einer Verschmelzun g 
von induktive r un d deduktive r Beweisführung " (S. 88), was für sich genomme n 
natürlic h nich t allzu viel besagt. Zumindes t überraschen d ist die These , dass sich 
Stifter, wo er sich „au f das Sittengeset z beruft", „im Gedankenkrei s Bolzanos " 
bewege (S. 88). Weitaus weniger als in der Literatu r angenommen , sei er von Kant s 
kategorische m Imperati v beeinflusst : „Nu r weil das Sittengeset z bei Stifter nich t auf 
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den kategorische n Imperati v bezogen ist, lässt es sich mit der Vorstellun g eines .sanf-
ten Gesetzes ' vereinbaren " (S. 89). Mi t dieser Method e der Andeutun g lassen sich 
dan n gar „indirekte " Einflüsse Bolzano s auf den „Witiko " postulieren , zuma l der 
„Hauptgewährsman n Stifters für die Geschicht e Böhmen s der Bolzanis t [sie!] Fran z 
Palack y ist, zum andren , weil Stifter den sprachliche n Unterschie d zwischen Tsche -
che n un d Deutsche n völlig auße r Acht lässt" (S. 89). Letztere s trifft zwar auf den 
„Witiko " zu, nich t aber auf Bolzan o un d Palacký , die sehr wohl die sprachliche n 
Unterschied e un d die darau s resultierende n Konflikte , wenngleic h mit unterschied -
lichen Attributionen , zur Kenntni s genomme n habe n un d die eine Lösun g der 
Sprachenfrag e nich t durc h Negierun g des Problem s der sprachliche n Divergen z zu 
erreiche n hofften . Es verwunder t dahe r nicht , am End e auch eine Kolportierun g der 
Thes e Eduar d Winter s von einer dichterische n Gestaltun g Bolzano s in der Erzäh -
lun g „Kalkstein " vorzufinden . 

An dieser Stelle sei auf die detailliert e Auseinandersetzun g mit den in der Stifter-
Literatu r imme r wieder vorzufindende n Andeutunge n verzichtet ; es möge ein Ver-
weis auf eine bereit s 1995 erschienen e Polemi k mit den „geistes- un d literaturwis -
senschaftliche n Fiktionen" , die auch um die Beziehun g zwischen Bolzan o un d 
Stifter kursieren , genügen . Dere n Lektür e sei all dene n empfohlen , die am Konstruk t 
des „Bolzaniste n Stifter" weiterbaue n möchten! 2 

Weimar Steffen Höhn e 

Hanuš,  Jiří/  Vlček, Radomír (Hgg.): Historik v proměnách doby a prostředí 19. sto-
letí [Der Historiker im Wandel  der Zeit und des Milieus im 19. Jahrhundert]. 

Matic e moravská pro Historick ý Ústav AV ČR, Brno 2007, 216 S. (Zem ě a kultur a ve středn í 
Evropě 7). 

In seinem Anliegen, die Verwissenschaftlichun g der Geschichtsschreibun g im 
19. Jahrhunder t zu beleuchten , wirkt der vorliegend e Band etwas heterogen ; dassel-
be trifft auch auf das Nivea u seiner Beiträge zu. Di e Herausgebe r habe n sich natür -
lich nich t die Aufgabe gestellt, die Geschichtsschreibun g des 19. Jahrhundert s auch 
nu r ansatzweise vollständi g zu erfassen; dass die in dieser Zei t führend e deutsch e 
Historiografi e vollkomme n ausgespart wird, mach t die Auswahl aber ausgesproche n 
zufällig. Es fehlt auch eine einheitlich e Struktur : Nebe n ausführlichen , rein informa -
tiven Zusammenfassunge n (etwa Vlčeks Aufsatz über den Moskaue r Staatsrechts -
historike r Kavelin ode r Havlíková s Berich t über den frühe n Slavisten Šafařík) stehe n 
beiläufige Kurzessays (Horá k über Croc e un d Ferrero , Hanu š über Lor d Acton 
ode r Veber über Ključevskij etc.) . 

Di e Beliebigkeit der Zusammenstellun g wird nu r teilweise aufgewogen durc h 
einen glänzende n längere n Aufsatz des führende n mährische n Historiker s Josef 
Válka (S. 15-47) , der sich jedoch keineswegs auf das 19. Jahrhunder t konzentriert , 
sonder n eine breit e Skizze der Aufgaben, Problem e un d Geschicht e der Geschichts -
schreibun g seit der Antike liefert, mit unsystematische n Ausführunge n über Cos -

Morscher, EdgarIStrasser, Kurt : Fakte n über fingierte Fiktione n oder Bolzano als angeblich 
literarische s Sujet. Eine kleine Lichtung . In : Euphorio n 89 (1995) 3, 322-330. 
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mas, den Humanismus , Mabillon , Voltaire, Masary k un d Goll . Bei Válka ist die 
„französische " Ausrichtun g sehr deutlich ; noc h stärker ist diese beim methodologi -
schen Hintergrun d von Daniel a Tinková , dere n ungemei n kenntnisreich e Unter -
suchun g dem Werk Hippolyt e Taine s gilt. Desse n widersprüchliche s Program m 
einer psychologische n Fundierun g der Geschicht e wird kritisch geprüft un d nich t 
zuletz t seine nich t unerheblich e zeitgenössisch e Rezeptio n im tschechische n Milieu 
(Mirosla v Tyrš) verfolgt. Ein ähnliche s Nivea u erreich t nu r noc h die gegenwärtige 
Direktori n des Historische n Institut s in Prag , Svatava Raková , mit ihre m sehr 
lesenswerte n Aufsatz über die Professionalisierun g der US-Geschichtsschreibun g 
um die Wende zum 20. Jahrhundert . An ihn knüpf t eine gleichfalls stark literatur -
gesättigte interessant e Analyse des Brünne r Doktorande n Vít Klepární k über 
Frederic k Jackso n Turner s These von der Grenz e als formative r Kraft der amerika -
nische n Geschicht e an. 

Leide r fehlen andere n Beiträgen vielfach methodologisch e Beschlagenheit , Inno -
vation un d eine eigene kritisch e Fragestellung . Insbesonder e die Prage r Slawistin 
Lubomír a Havlíková begnügt sich mit ermüdende n selbstzufriedene n Wieder-
holunge n altbekannte r Tatsache n un d überholte r Positionen . Obwoh l der Brünne r 
Sammelban d durchau s Wissenswertes enthäl t (etwa über den Einfluss William 
Robertson s auf den jungen Františe k Palack ý ode r die Leistun g Konstanti n Jireček s 
bei der Entstehun g der Balkanisti k etc.) , hätt e das übergreifend e Them a der Ver-
wissenschaftlichun g der Geschichtsschreibun g meh r Distan z un d methodologisch e 
Klärung , nich t zuletz t des Problem s „Idiographi e versus Nomothetik " bedurft . 

Berlin Bedřic h Loewenstei n 

Lorenz,  Torsten (Hg.): Cooperatives in Ethnic Conflicts. Eastern Europe in the 19l 

and early 20' Century. 
Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2006, 384 S. (Frankfurte r Studien zur Wirtschafts- und 
Sozialgeschicht e Ostmitteleuropa s 15). 

Diese r Sammelban d ist aus der Konferen z „Cooperative s and Nation-Buildin g in 
East Centra l Europ e (19£ -201 Centuries)" hervorgegangen, welche im März 2004 an 
der Europa-Universität Viadrina im Rahmen der fünften „European Social Science 
History Conference" (Humboldt-Universität Berlin) abgehalten wurde. 

Dreizehn Beiträge vermitteln einen Überblick über die wechselseitigen Bezie-
hungen zwischen Genossenschafts- und Nationalbewegung bei den Nationen Ost-
mittel- und Osteuropas. Der Titel ist ein wenig irreführend, da sich die Mehrzahl der 
Länderbeiträge mit Gebieten beschäftigt, die traditionsgemäß nicht Osteuropa zuge-
rechnet werden (böhmische Länder, Slowenien, preußische Ostprovinzen, Baltikum, 
Siebenbürgen); lediglich zwei Autoren behandeln Russland und die Ukraine. Er-
gänzt werden die Abhandlungen durch eine ausführliche Einleitung von Torsten 
Lorenz sowie eine fünfzehnseitige Auswahlbibliografie, welche ausschließlich eng-
lisch-, französisch- und deutschsprachige Titel enthält. 

Der Schwerpunkt des vorliegenden Bandes liegt auf dem Zeitraum vor 1914, als 
multinationale (Groß-)Reiche den Handlungsrahmen für Genossenschaften und 
Nationalbewegungen konstituierten. Drei Beiträge analysieren die Rolle von Genos-
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senschaften angesichts sich wandelnder Machtverhältnisse zwischen Mehrheit und 
Minderheit in der Zwischenkriegszeit. Vier Artikel behandeln unter den Aspekten 
Kontinuität und Wandel die Entwicklung in diesen beiden Zeitabschnitten. Mit den 
böhmischen Ländern beschäftigen sich zwei Beiträge: Catherine Albrecht schreibt 
zur Rolle des Nationalismus in der Gewerkschaftsbewegung der böhmischen 
Länder vor 1914 (S. 215-229), während Andreas Reich sich den Beziehungen tsche-
chischer und deutscher Konsumvereine in der Tschechoslowakei zwischen 1918 und 
1938 widmet (S. 263-283). 

Der Band reagiert auf ein Forschungsdesiderat: Zwischen Genossenschaften 
(Kooperativen) und Nationalbewegungen bestand in Ost(mittel)europa eine enge, 
geradezu symbiotische Beziehung. Bereits ihre Position an einer Schnittstelle 
zwischen individueller (ökonomischer) und kollektiver (nationaler) Befreiung macht 
Kooperativen zu einem aufschlussreichen Untersuchungsgegenstand für die 
Nationalismusforschung, den diese trotzdem lange Zeit übersah. Andererseits nah-
men auch historische Untersuchungen zu Genossenschaften und der Genossen-
schaftsbewegung kaum Notiz von den Erkenntnissen der zeitgenössischen Natio-
nalismusforschung. 

Lorenz nimmt eine Periodisierung der Entwicklung der Genossenschafts-
bewegungen in Ost(mittel)europa vor, wobei er deutliche Parallelen zu der Phasen-
abfolge in Miroslav Hrochs Modell der Entstehung europäischer Nationalbewe-
gungen konstatiert. Er unterscheidet eine Phase A der Transition, in der sich die 
Organisationen von genossenschaftsähnlichen Institutionen mit traditionellen 
Strukturen zu modernen, marktorientierten Genossenschaften entwickelten; eine 
Phase B, in der sich unter der Losung der (nationalen) Segregation die in Entstehung 
begriffene Genossenschaftsbewegung nach dem sprachnationalen Kriterium aufspal-
tete; Phase C, die als Anfangsphase der (ethnischen) Mobilisierung umschrieben 
•werden kann; und Phase D, die durch eine fortgesetzte Mobilisierung der genossen-
schaftlichen Organisationen und staatliche Interventionen (durch die 1918 errichte-
ten Nationalstaaten) gekennzeichnet war (S. 19 ff.). 

Die ersten modernen marktorientierten Kooperativen in Ostmitteleuropa (Böh-
men, preußische Provinz Posen) entstanden um 1850, inspiriert von den in Deutsch-
land von Hermann Schulze-Delitzsch und Friedrich-Wilhelm Raiffeisen gegründe-
ten Genossenschaftsvereinen. Insbesondere für die nichtdominanten Ethnien waren 
Genossenschaften ein geeignetes Instrument des nationbuilding: Sie ermöglichten 
eine rasche Entwicklung der nationalen Infrastruktur und konstituierten einen 
selbstverwalteten Bereich jenseits der Kontrolle durch den Staat oder die herrschen-
de Nation. Torsten Lorenz und Uwe Müller zeigen dies anschaulich am Beispiel der 
polnischen Genossenschaften in der Provinz Posen vor dem Ersten Weltkrieg 
(S. 183-200). 

Eine führende Rolle bei der Gründung von Genossenschaften übernahm die 
Intelligenz (insbesondere der niedere Klerus), in geringerem Maße auch das Bürger-
tum. Diese beiden Gesellschaftsgruppen vertraten dezidiert nationale Positionen 
und propagierten den Nationalgedanken innerhalb der eigenen Ethnie. Die Genos-
senschaftsbewegung war die erste wirtschaftliche Massenbewegung, welche ihre 
Mitglieder in einer spezifisch nationalen Weise beeinflusste und politisch mobili-
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sierte. In der Zwischenkriegszei t wurde n die Genossenschafte n von den zahlreiche n 
autoritäre n Regime n Ost(mittel)europa s vereinnahmt ; staatlich e Interventione n 
wurde n zu einem Kennzeiche n dieser Periode . Entscheidungsträge r der neue n 
Titularnatione n sahen Kooperative n als ein Mitte l zur Vollendun g der nationale n 
Unabhängigkeit , mit dem sie die Kontroll e über alle Zweige der Wirtschaf t un d ins-
besonder e den Hande l zu erlangen hofften . 

Genossenschaftlich e Strukturen , die aus (nationalitäten)politische n Erwägunge n 
implementier t worde n waren , konnte n in der Gemeinschaft , in dere n Diens t sie 
standen , Konflikt e auch erst entstehe n lassen, wie der Beitra g von Rolan d Spicker -
man n zeigt. Er analysier t die staatliche n Bestrebungen , im Kontex t des Nationa -
litätenkonflikt s das von Raiffeisen entwickelt e Model l der Kreditgenossenschaf t 
unte r deutsche n Siedlern in der preußische n Provin z Pose n zu etabliere n (S. 201-
215). Di e Solidaritä t unte r den Siedlern sollte auf diese Weise geförder t un d die 
„organisch e Einheit " des Dorfe s gestärkt werden . Ein e entscheidend e Rolle bei die-
sem Projek t spielte Alfred Hugenber g (de r späte r als nationalistische r Presseza r 
maßgeblic h zur Errichtun g der nationalsozialistische n Diktatu r beitrug) , Funktionä r 
sowohl der „Königliche n Ansiedlungskommission " als auch des Raiffeisenverban -
des in der Provin z Posen . Di e von ihm beabsichtigt e Instrumentalisierun g des 
Raiffeisen-Netzwerke s für die Germanisierungspoliti k scheitert e letztlic h am 
Widerstan d sowohl lokaler Kaufleut e un d Handwerke r als auch des Vorstande s des 
deutsche n Raiffeisen-Verbandes , der die Selbstverpflichtun g der Organisatio n zu 
politische r Neutralitä t verletzt sah. Hugenber g musst e schließlic h von seinem 
Poste n als Funktionä r des Raiffeisenverbande s der Provin z Pose n zurücktreten . 

Fü r die polnisch e Bevölkerungsmehrhei t indessen war die Genossenschaf t ein 
wichtiger Or t der Pflege des nationale n Zusammengehörigkeitsgefühls . Aufgrund 
der komplementäre n Entwicklun g in Stad t un d Lan d blieben gruppenintern e 
Konflikt e hier weitgehen d aus. Dagege n hatt e sich das Raiffeisen-Model l als staat -
liches Instrumen t der nationale n Mobilisierun g als ungeeigne t erwiesen. 

Andrea s Reic h erörter t in seinem Beitra g das Wechselverhältni s zwischen •wirt -
schaftliche n Interesse n un d Nationalitätenkonflikte n anhan d der Konsumgenossen -
schaften in der Erste n Tschechoslowakische n Republi k (S. 263-283) . In der ČSR 
waren die Mechanisme n zur Lösun g gesellschaftliche r Konflikt e durc h die demo -
kratisch e Staatsordnun g gegeben, das Lan d war hoc h industrialisiert , die Genossen -
schaftsbewegun g stark entwickelt , wenn auch seit 1908 nationa l gespalten : Zu Be-
ginn der 1920er Jahr e waren circa 600 000 tschechischsprachig e un d 300 000 deutsch -
sprachige Staatsbürge r Mitgliede r von Konsumgenossenschaften . Auf tschechische r 
Seite war ma n seit der Staatsgründun g vor allem aus wirtschaftspolitische n Gründe n 
bestrebt , zumindes t einen gesamtstaatliche n Dachverban d zu gründen , welcher 
sowohl den deutsche n als auch den tschechische n Konsumgenossenschaftsverban d 
umfassen sollte. In den von starken nationalitätenpolitische n Spannunge n gekenn -
zeichnete n Anfangsjahren der Republi k lehnte n die Leite r der deutsche n Orga-
nisatio n ein derartige s Zusammengehe n aus Furch t vor eine r tschechische n Do -
minan z ab. Auch wollte ma n sich nich t dem Vorwurf des „nationale n Verrats" aus-
setzen . Erst End e der 1920er Jahre , als die nationale n Emotione n abebbte n un d die 
deutsche n Entscheidungsträge r pragmatische r handelten , wurde n die organisatori -
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sehen Grundlage n für eine dauerhaft e Kooperatio n geschaffen. Da s ermöglicht e den 
Genossenschaftsverbände n eine wirkungsvollere Ausübun g ihre r Funktio n als 
selbsternannt e Vertrete r der Verbraucher . Di e deutsche n Konsumgenossenschafte n 
bekannte n sich End e der 1930er Jahr e ausdrücklic h zur tschechoslowakische n 
Republik ; auf regionale r Eben e blieben im Genossenschaftswese n national e Aus-
einandersetzunge n aber an der Tagesordnung . 

Di e jenseits der Grenze n der Doppelmonarchi e gelegenen Gebiet e Südosteuropa s 
bleiben - mit Ausnahm e eines Beitrags von Marian a Hausleitne r über jüdische 
Genossenschafte n in Bessarabien -  leider auße n vor. Dies e Lück e ist insbesonder e im 
Falle Bulgarien s bedauerlich , fand doc h die Agrarpoliti k des „Bauernzaren " Alek-
sanda r Stambolijsk i international e Beachtung . In der Auswahlbibliografie sind die 
genannte n Lände r sowie Griechenlan d jedoch vertreten . 

Zumindes t hinterfragenswer t erschein t die von Loren z in der Einleitun g (S. 16 f.) 
vorgenommen e Kontrastierun g eines west-  un d eines osteuropäische n Typus des 
nationbuilding . In Westeuropa , so Lorenz , sei dieser Prozes s auf dem Wege kultu -
reller, politische r un d wirtschaftliche r Homogenisierun g innerhal b staatliche r 
Strukture n un d durc h diese erfolgt. „Osteuropäische s nation-building " hingegen sei 
durc h den Ausbau einer Gesellschaf t hin zu einer vollständigen Sozialstruktu r ge-
kennzeichne t (insbesonder e durc h Ausbildun g eines Bürgertum s un d eines wohl-
habende n Bauernstandes ) gewesen. Betrachte t ma n aber zum Beispiel die flämische 
Bewegung in Belgien, die seit der Mitt e des 19. Jahrhundert s die Begriffe „Flandern " 
(Viaanderen ) un d „Flamen " (Viamingen ) prägte , welche in diesem Sinn e zuvor nich t 
existiert hatten , so wird deutlich , dass die „Vlaamse Beweging" dem „osteuropä -
ischen " un d nich t dem „westeuropäischen " Typus entspricht . Ein niederländisch -
sprachige s (Groß-)Bürgertu m ode r ein wohlhabende r niederländischsprachige r 
Bauernstan d musste n von ihr erst in einem langwierigen Prozes s geschaffen werden . 
Es empfiehl t sich also hinsichtlic h der Terminologie , das geografische Attribu t durc h 
ein passendere s zu ersetzen . 

Diese r Band der „Frankfurte r Studien " setzt trot z einiger Defizit e wichtige neu e 
Akzent e in der Nationalismusforschun g un d regt hoffentlic h zu weiteren For -
schunge n aus komparatistische m Blickwinkel an . Gerad e bezüglich des Phänomen s 
des Wirtschaftsnationalismu s in Ost - un d Ostmitteleurop a besteh t an Forschungs -
desiderate n kein Mangel . Un d vielleicht lässt auch eine vergleichend e Studi e über das 
Wechselverhältni s zwischen Nationalismu s un d Genossenschaftsbewegung , die über 
den ost(mittel)europäische n Rahme n hinausreicht , nich t meh r lange auf sich warten . 

Münche n Tim Mathia s Schmid t 

Triendl-Zadoff,  Mirjam: Nächstes Jahr in Marienbad. Gegenwelten jüdischer 
Kulturen der Moderne. 

Vandenhoec k & Ruprecht , Göttinge n 2007, 245 S. (Jüdisch e Religion, Geschicht e und Kultu r 
6). 

Gleic h vorweg: Wen der Tite l des Buche s an Alain Resnais ' so berühmte n wie 
umstrittene n Film „L'Anne e derniěr e ä Marienbad " erinnert , der kan n sich beruhig t 
an die Lektür e von Mirjam Triendl-Zadoff s „Nächste s Jah r in Marienbad " machen . 
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Sie stellt un s nich t vor derartig e interpretatorisch e Schwierigkeite n wie einst Resnai s 
un d sein Drehbuchauto r Alain Robbe-Grillet , sonder n führ t mit einer klaren Struk -
tur , gut verständlic h un d inhaltsreic h durc h „di e vergangene n Landschafte n der 
böhmische n Bäder " (S. 9). 

Triendl-Zadof f betrachte t in ihre r Arbeit, die als Dissertatio n an der Universitä t 
Münche n entstande n ist, die Kurort e Karlsba d (Karlov y Vary), Marienba d 
(Mariánsk é Lázně ) un d Franzensba d (Františkov é Lázně ) in ihre r Funktio n als 
„jüdisch e Orte" . Vor allem dere n Lage in Mitteleuropa , ihre Größ e un d Internatio -
nalität , ihr Charakte r als „Weltkurort " begründete n ihre Beliebthei t bei jüdische n 
Kurgästen , sodass sich die dre i Bäder der Autori n zufolge im Zentru m eine r „jüdi -
sche[n ] Kurortetopographi e Mittel -  un d Osteuropa s zur Zei t des Fi n de siěcle" 
befande n (S. 14). Freilic h bildete n die jüdische n Kurgäst e eine gesellschaftlich , natio -
nal , kulturel l un d nich t zuletz t auch religiös heterogen e Gruppe : 
Doch  in der leichtlebigen Atmosphär e der zeitliche n und räumliche n Begrenzthei t des Auf-
enthalte s entwickelte n sie einen kommunikative n Raum der Beobachtun g und Begegnung, der 
den Kurorte n nich t nur das Image, sonder n auch die Realitä t jüdischer Orte verlieh. (S. 16) 

U m das Wesen der „Gegenwelte n jüdische r Kulturen" , wie es im Tite l heißt , 
anschaulic h darstelle n zu können , werden die Kurort e bzw. konkrete r die „jüdische n 
Orte " Karlsbad , Marienba d un d Franzensba d von der Verfasserin in Anlehnun g an 
Miche l Foucaul t als Heterotopien , als Negativ e der realen Welt beschrieben . Di e 
westböhmische n Kurort e diente n den jüdische n Gäste n als Rückzugs - un d gewis-
sermaße n exterritorial e Schutzräume , bote n ihne n idealisiert e Gegenwelte n des 
Alltags, eine geordnet e un d paradiesisch e Idylle . Sie waren jedoch auch temporär e 
Ort e eines kulturelle n Aufbruch s un d Übergangs , Ort e der kulturelle n Begegnun g 
un d Rau m für (zionistische ) Utopien . 

Triendl-Zadof f spann t einen weiten zeitliche n Bogen von der Entstehun g über die 
Transformation(en ) bis hin zur Auflösung dieser jüdische n Orte , das heiß t vom letz-
ten Dritte l des 19. Jahrhundert s bis zum Spätsomme r 1938. Dabe i wählt sie zwar 
nich t den Weg eine r stren g chronologische n Erzählweise , dennoc h wird der histori -
sche Wande l dieser Epoch e gut nachvollziehbar : Am Anfang stehe n die allgemein e 
Modernisierung , Urbanisierun g un d Verbürgerlichun g der Kurort e in der zweiten 
Hälft e des 19. Jahrhunderts , in dere n Verlauf dor t auch die spezifisch jüdische 
Infrastruktu r auf- un d ausgebau t wurde . Karlsbad , Marienba d un d Franzensba d 
beschreib t die Autori n dan n unte r andere m als Professionalisierungsräum e jüdische r 
Ärzte, welche sich nich t zuletz t der Balneologi e un d der physikalische n Medizi n 
zuwandten , weil sie in den klassischen Bereiche n der Medizi n diskriminier t wurden . 
Dabe i komm t sie auch auf die „jüdisch e Krankheit " Diabetes , den „jüdische n Kör -
per " un d den Biologismu s in der Medizi n zu sprechen . Di e Ambivalenz der Kurort e 
im Spannungsfel d von Genesung , bürgerliche r Erholung , luxuriöse m Urlau b - un d 
also letztlic h auch als Rau m gesellschaftliche r Repräsentatio n -  wurde durc h die 
wachsend e Attraktivitä t bei einem Massenpubliku m (als Kurgäste , Mitreisende , 
Passante n ode r Touristen ) imme r deutlicher . 

Weniger aus medizinische r als vielmeh r aus sozialer un d kulturelle r Perspektiv e 
werden dahe r die westböhmische n Badeort e im Folgende n als spezifisch jüdische 
Kommunikationsräum e betrachtet , in dene n auch unterschiedlich e Verbindunge n 
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zwischen den einzelnen jüdischen Gruppen geknüpft wurden - zwischen den tem-
porär und permanent ansässigen, zwischen religiösen und nicht-religiösen, zwischen 
Juden aus Ost und West. In dieser „imagined Community", in dieser „Vielfalt mög-
lichen jüdischen Lebens", führten ständige „Selbstpositionierungen ebenso wie 
Selbstentfremdungen" (S. 95) einerseits zur Bestätigung von Identitäten, andererseits 
aber auch zu deren Aufweichung und Veränderung. Außerdem trat spätestens um 
die Jahrhundertwende zur Frage nach der kulturellen und religiösen Identität auch 
jene nach einer jüdischen Nationalität. Im Kontext des deutsch-tschechischen 
Nationalitätenkonflikts, in welchem den Juden gewissermaßen die Rolle der dritten 
Nationalität zukam, vollzog sich die interpretatorische Verschiebung der Kurstädte 
von einem als dekadent empfundenen Ort des bürgerlichen Rückzugs zu einem 
„jüdisch-nationalen" Raum. Dieser Wandel könne, so die Autorin, auch als Genera-
tionenkonflikt verstanden werden, welcher darin zutage trat, dass vor allem jüdische 
Jugendliche die westböhmischen Kurorte als Raum für zionistische Utopien verein-
nahmten - während die Bäder zeitgleich und vor allem in den 1930er Jahren wieder 
exterritoriale Schutzräume vor einer erstarkenden antisemitischen Umwelt boten. In 
diesen Schutzräumen wurden zwar nationale und internationale Entwicklungen (wie 
der Ausbruch des Ersten Weltkriegs oder der Antisemitismus in seiner aggressiven 
Form) weniger intensiv wahrgenommen, dennoch boten sie letztlich keine absolute 
Sicherheit. Dies wird etwa in der Behandlung des „Winterantisemitismus" in den 
Kurorten deutlich, der seine Spuren zunehmend auch im Sommer hinterließ, oder in 
dem Beispiel der Ermordung des jüdischen Emigranten Theodor Lessing im Jahre 
1933 in Marienbad. 

Obwohl sie ihre Untersuchung mit dem Jahr 1938 abschließt, gibt die Autorin 
noch einen knappen Ausblick auf die Zeit nach 1945, als manche Zionisten oder jü-
dischen Ärzte sich danach sehnten, Kurorte in Palästina bzw. Israel so auszubauen, 
dass diese die westböhmischen Bäder in den Schatten stellen könnten. Die allge-
meine Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg wies jedoch in eine andere Rich-
tung: Sowohl aus medizinischer als auch in gesellschaftlicher und politischer Hin-
sicht verloren die Kurorte ihre einstige Bedeutung. Doch im Gedächtnis vieler jüdi-
scher Familien ist die Erinnerung an (das habsburgische) Karlsbad, Marienbad oder 
Franzensbad, diese Erinnerung „an vergangene und verlorene Möglichkeitsräume" 
(S. 215) oft auch heute noch lebendig - und voll von Nostalgie. 

Triendl-Zadoff vermittelt in ihrem fast in literarischem Stil geschriebenen Buch 
die „jüdischen Orte" Karlsbad, Marienbad und Franzensbad auf sehr lebendige 
Weise. Sie verzichtet auf eine faktenlastige Einleitung oder einen ereignisgeschicht-
lichen Überblick und verliert dennoch an keiner Stelle den historischen Kontext aus 
den Augen. Für Laien auf dem Gebiet der jüdischen Geschichte erweisen sich zudem 
die Erklärungen hebräischer oder jiddischer Ausdrücke als hilfreich. Gerade für eine 
Dissertation wohl ungewöhnlich ist die Kürze der Einleitung, in der die Methoden 
und Theorien, auf denen die Arbeit basiert, knapp abgehandelt werden. Details zu 
dem „relationalen Raum von Mikrohistorie und Diskursanalyse", in dem sich die 
methodologische Herangehensweise verortet, erfahren wir nicht (S. 16); eine expli-
zite Einbettung in bisherige, verwandte Forschungen unterbleibt. Bestechend jedoch 
ist die umfassende Quellen- und Literaturgrundlage, die aus verschiedensten Be-
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reiche n schöpft , etwa aus der Belletristik , der Publizistik , persönliche n Erinnerun -
gen, aus Dokumente n der lokalen Administratio n sowie von jüdische n Vereinen un d 
Institutione n usw. Quas i als Nebenproduk t der Abhandlun g ist auch ein „Wh o is 
who " der prominente n Gäst e der westböhmische n Kurort e entstande n - von den 
vielen Vertreter n der kulturelle n Elit e der Zei t seien hier nu r Kar l Marx , Theodo r 
Herz l un d Fran z Kafka genannt , wobei besonder s unte r diesem Aspekt die Unvoll -
ständigkei t des Personenregister s ein kleines Mank o darstellt . 

Mi t „Nächste s Jah r in Marienbad " legt Mirjam Triendl-Zadof f nich t nu r ein span-
nen d zu lesende s Buch vor, sonder n auch eine Studie , die auf dem breite n Fel d von 
Kulturgeschichte , jüdische r Geschichte , Literaturwissenschaf t un d Geschicht e der 
Medizi n allen wissenschaftliche n Anforderunge n genügt un d die schließlic h auch 
mit dem Promotionsprei s der Münchne r Universitätsgesellschaf t 2007 un d dem 
Prei s der Peregrinus-Stiftun g der Bayerische n Akademi e der Wissenschafte n 2007 
ausgezeichne t wurde . 

Münche n Pete r Hailam a 

Frankl, Michal: „Emancipace od židů". Český antisemitismus na konci 19. století 
[„Die Emanzipation von den Juden". Der tschechische Antisemitismus am Ende des 
19. Jahrhunderts]. 
Paseka, Prah a 2007, 403 S., zahlreich e Abbildungen . 

De r beachtliche n Zah l von Publikatione n zur Entwicklun g des moderne n Antisemi -
tismu s innerhal b der großen europäische n Staate n stehe n nu r sehr wenige Studie n zu 
kleinere n Staate n ode r Volksgruppen gegenüber . Einzelstudien , die durc h die geziel-
te un d detailliert e Betrachtun g eines ausgewählte n un d überschaubare n geografi-
schen und/ode r politische n Raume s zu einem differenzierte n Bild dieses gesamt-
europäische n Phänomen s beitragen könnten , liegen bislang kaum vor. Die s gilt ins-
besonder e für die in diesem Zusammenhan g ohnehi n vernachlässigt e Zei t vor dem 
Erste n Weltkrieg. 

So schließ t der Prage r Historike r Micha l Frank l mit seiner Studi e über den tsche -
chische n Antisemitismu s am End e des 19. Jahrhundert s gleich in mehrfache r Hin -
sicht eine Forschungslücke . Auf eine r breite n Materialbasi s rekonstruier t er die 
schwierige Situatio n der Jude n in den böhmische n Länder n der nachemanzipato -
rische n Ära, die von mitunte r fließende n Übergänge n zwischen nationalistische n 
Bestrebunge n un d expliziter Judenfeindlichkei t gekennzeichne t war. In dieser Zei t 
war die Wahrnehmun g der jüdische n Gemeinschaf t primä r durc h von auße n heran -
getragen e Zuschreibunge n geprägt. Da s Spannungsverhältni s zwischen Selbst-  un d 
Fremdbil d wirft zahlreich e Frage n auf, besonder s im Hinblic k auf antisemitisch e 
Einstellunge n der christliche n Bevölkerun g ode r auch die Erscheinungsforme n jüdi-
scher Identität . In seiner ausführliche n Betrachtun g der Ausgangslage des Judentum s 
in den böhmische n Länder n im letzte n Dritte l des 19. Jahrhundert s geht Frank l auf 
ausgewählte Aspekte dieser Problemati k ein (S. 5-20) . Dabe i mach t er gleich zu 
Beginn auf die kompliziert e definitorisch e Situatio n aufmerksam , die eine Beschäf-
tigun g mit dem Judentu m respektive dessen Gegner n in dem von ihm betrachtete n 
Gebie t mit sich bringt . Scho n die zunächs t bana l erscheinende , tatsächlic h aber 
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hochkompliziert e Frag e nac h der richtige n Schreibweise des Worte s „Jude " -  tsche -
chisch „Zid " ode r „žid " - , verdeutlicht , dass es nu r schwer möglich ist, zu einer ein-
heitliche n Definitio n dessen zu gelangen , was die jüdische Identitä t zum End e des 
19. Jahrhundert s ausmacht e un d durc h welche (wenigen ) gemeinsame n Haupt -
bezugspunkt e sie sich terminologisc h fassen lässt. Den n die Groß - ode r Klein -
schreibun g entscheide t im Tschechische n ganz erheblic h über Sinnzusammenhäng e 
un d Gruppenidentität , wobei Frank l an dieser Stelle Selbst-  un d Fremdwahrneh -
mun g nu r kurz umreißt : Währen d die Schreibun g mit kleinem „ž " das Judentu m als 
Religion auffasse, bezieh e sich die Großschreibun g auf ethnisch e Kategorie n und / 
ode r Nationalitäten . Die s hieß e also, die Jude n als eigene Nationalitä t zu betrachte n 
(S. 21). Frank l verweist auf die Probleme , die beide Schreibweise n - bis hin zu ras-
sistischer Auslegung der letztere n -  mit sich bringen können , hält jedoch beide für 
legitim. 

An diese terminologische n Erörterunge n anknüpfen d analysier t das nächst e Kapi -
tel den Zusammenhan g von „Jüdische r Frage " un d Nationalitätenkonflikte n (S. 25-
53). Sowoh l in der tschechische n als auch in der deutsche n Gesellschaf t spielte die 
jüdische Minderhei t End e des 19. Jahrhundert s eine bedeutend e Rolle , mitunte r auch 
im Bereich der Lokalpolitik . Antijüdisch e Kampagne n zeichnete n jedoch bereit s zu 
diesem Zeitpunk t ein eindeutige s Feindbild , das „de n Juden " zu eine r Bedrohun g für 
das tschechisch e Volk erklärte . Obwoh l die zahlreiche n Zitat e aus der zeitgenössi -
schen Presse , die hier präsentier t werden , gegen das „deutschsozialisierte " un d am 
(Wiener ) Deutschtu m orientiert e Judentu m gerichte t sind, gibt Frank l sich nich t 
dami t zufrieden , die Ursache n für den tschechische n Antisemitismu s allein im 
Konfliktfel d zwischen Deutsche n un d Tscheche n zu suchen . 

Nebe n einer umfassende n Analyse verschiedene r Erscheinungsforme n des Anti -
semitismus , wie etwa Boykottaufrufe n führende r antisemitische r Gruppierunge n 
gegen jüdische s Gewerbe , untersuch t Frank l in einem eigenen Kapite l Forme n des 
so genannte n katholische n Antisemitismu s in den böhmische n Länder n (S. 111-150) . 
Auch hier spielte die Konstruktio n eines jüdische n Widerpart s zum Tschechentu m 
eine zentral e Rolle . Gerad e die katholische n politische n Vereinigungen , die in den 
frühe n 1870er Jahre n gegründe t •worde n waren , gewanne n durc h ihre Publikatione n 
zunehmen d an Einfluss. Als populäre s Beispiel führ t Frank l die Broschür e „Zkáz a 
s tebe Izraeli ! Aneb na kněze se všechno sveze" (Dei n Nam e ist Untergang , Israel ! 
Ode r Prieste r müssen imme r herhalten ) an, die die Jude n als Grupp e charakterisiert , 
„de[r]e n Has s auf Got t dem des Teufels gleich ist" (S. 138). 

In seiner Darstellun g der Entwicklun g des politische n Katholizismu s - insbeson -
dere im letzte n Jahrzehn t des 19. Jahrhundert s -  zeichne t Frank l ein vielschichtige s 
Bild von Ursach e un d Wirkun g des Antisemitismu s innerhal b der katholische n 
Ideologie . So zeichne t er die Tätigkei t einzelne r Protagoniste n wie beispielsweise 
von Rudol f Horsk ý ode r Rudol f Vrba - auch un d gerade im Spannungsfel d zwi-
schen traditionel l verwurzelte r Judenfeindschaf t un d dem Antisemitismu s als politi -
schem Instrumen t -  nach . 

In den Jahre n von 1897 bis 1899 erreicht e die antisemitisch e Propagand a in den 
böhmische n Länder n einen Höhepunkt . Frank l rekonstruier t in diesem Zusam -
menhan g unte r andere m die so genannt e Hilsner-Affäre , den Fal l eines angebliche n 
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Ritualmords eines Juden an einem christlichen Mädchen, bei dem tief sitzende tra-
ditionelle Vorurteile gegen Juden in der tschechischen Öffentlichkeit deutlich zu-
tage traten (S. 281-303). 

Frankl entwirft ein detailliertes Bild einzelner Entwicklungsstufen des tschechi-
schen Antisemitismus. Dabei gelangt er zu dem Schluss, dass sich die von Shulamit 
Volkov am Beispiel Deutschlands vor dem Ersten Weltkrieg entwickelte Deutung 
des Antisemitismus als eines „kulturellen Codes", in dem sich unterschiedlichste 
„Spektren des Nationalismus, des Antiliberalismus und des Antisozialismus" ver-
einigten (S. 244) und so eine Art Grundkonsens fanden, durchaus auch auf die tsche-
chische Situation zum Ende der neunziger Jahre des 19. Jahrhunderts übertragen 
lässt (S. 245). 

Die 400seitige, mit zahlreichen Abbildungen von Dokumenten und historischen 
Karikaturen versehene Studie bietet einen hervorragenden Einblick in die verschie-
denen Erscheinungsformen des tschechischen Antisemitismus mit all seinen unter-
schiedlichen Stoßrichtungen und Motivationen. Es gelingt dem Autor, ein differen-
ziertes und zugleich anschauliches Bild der Fremdzuschreibungen zu entwerfen, mit 
dem sich das Judentum in den böhmischen Ländern vom ausgehenden 19. Jahr-
hundert bis hin zum Vorabend des Ersten Weltkriegs konfrontiert sah. Darüber hin-
aus ist Frankls Studie erfreulich gut lesbar und sehr systematisch strukturiert und 
dürfte eine breitere Leserschaft über das Fachpublikum hinaus ansprechen. Eine 
deutsche Fassung ist bereits in Vorbereitung. 

Rostock/Prag Anke Zimmermann 

Judson, Pieter M.: Guardians of the Nation. Activists on the Language Frontiers of 
Imperial Austria. 
Harvard University Press, Cambridge/Mass., London 2006, 313 S. 

In sieben Kapiteln erzählt Pieter Judson Geschichten aus sprachlichen Grenzregio-
nen Österreich-Ungarns, welche die Kämpfe nationalistischer Aktivisten in den 
Jahren 1880 bis 1914 zum Gegenstand haben. Die wichtigsten Instrumente des 
Nationalismus und damit Judsons Themen sind dabei folgende: Sprache und Sprach-
politik, Schulen bzw. Schulgebäude, Ansiedlung bzw. „Kolonisierung", Tourismus 
als Geldquelle und Imagepflege. Südböhmen, die südliche Steiermark und Südtirol 
bilden den geografischen Rahmen der Untersuchung. Judson schildert die Be-
mühungen um den Bau von Schulen und das von ihm so genannte sich anschlie-
ßende „schoolhouse drama" als die wieder und wieder beschworene Geschichte von 
gewaltsamen Angriffen auf diese „Festungen des Nationalen". Er berichtet von den 
Bemühungen zugereister Nationalisten, die zentralen Positionen in der dörflichen 
Struktur einzunehmen und auf diese Weise die Politik der ländlichen Gemeinden 
zu verändern. Es folgt eine Analyse der Politik des Südmark-Vereins, der die 
von einer slowenisch sprechenden Bevölkerung besiedelten Gebiete der Steiermark 
deutsch kolonisieren wollte. Kapitel fünf beschreibt die Hoffnungen, die mit einem 
aufkeimenden Tourismus verbunden wurden, und das sechste Kapitel greift noch-
mals ein zentrales Thema der ersten Begebenheit auf, indem die mediale Ausnutzung 
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oder sogar Erfindung von gewaltsamen, national motivierten Zwischenfällen darge-
stellt wird. 

Die Geschichte, die hinter den geschilderten Episoden steht, ist mit hohen An-
sprüchen verbunden: Der Autor will ausdrücklichs nichts Geringeres als das Bild des 
alten Österreich und vor allem unsere Vorstellungen von Nationen und Nationali-
täten grundlegend umkehren. Nationen sind Konstruktionen. Grenzen sind ebenso 
konstruiert und bilden keine gegebenen Realitäten ab. So sehr Judson mit diesen 
Aussagen den Punkt trifft und so interessant seine Forschungsergebnisse im Ein-
zelnen sind - der Anspruch, auf diese Weise die historische Betrachtung des Habs-
burgerreiches zu revolutionieren, scheint überzogen. Judson wendet sich wieder-
holt gegen eine diffus bleibende, weil nicht durch Anmerkungen konkretisierte 
Gemeinschaft von Historikern, die angeblich bis heute der nationalistischen Be-
trachtung der Welt auf den Leim gehen. Zwar räumt er an einer Stelle ein, dass der 
Konstruktionscharakter der Nation seit langem zum Proseminar-, um nicht zu sagen 
Feuilletonwissen gehört, doch postuliert er, „they have not yet found a convincing 
way to relate nationalized outcomes to nonnational origins" (S. 6). Es sei bisher 
generell versäumt worden, die Strategien von Nationalisten zu analysieren. Diese 
Klage erscheint angesichts der großen Zahl von Schriften, die seit Jahrzehnten natio-
nalistisches Denken und Wirken unter der Prämisse der Konstruiertheit analysieren, 
unberechtigt. Ähnlich wenig revolutionär ist auch Judsons - lobenswerte und mög-
licherweise konsequenter als andernorts durchgeführte - sprachliche Lösung: Er 
nennt seine Akteure niemals „Deutsche" oder „Slowenen", sondern schreibt stets 
von „Czech, German, Italian, or Slovené Speakers". Ebenso nennt er stets beide 
Ortsbezeichnungen wie Maribor/Marburg oder Prachatice/Prachatitz. Dies ist 
zweifellos korrekt, aber nicht wirklich neu. 

Judsons Buch steht in der Tradition US-amerikanischer Forschung, die aufbauend 
auf István Deak Nation und Nationalismus nicht als die entscheidenden Kräfte 
Österreich-Ungarns sieht. In diesem Rahmen ist auch der mitteleuropäische Zweig 
des modischen imperial turn entstanden. Historiker •wie Tara Zahra, eine Schülerin 
Judsons, setzen das Habsburgerreich als Raum ihrer Analyse voraus und können so 
das anachronistische Dilemma der Nationalismusforschung im nationalen Rahmen 
umgehen. Dieser Perspektivenwechsel ist sicherlich zu begrüßen, erlaubt er doch 
einen neuen Blick, der nicht von Zentrum und Grenzen der - späteren - Natio-
nalstaaten bestimmt ist. Darüber hinaus wird so zumindest potentiell das teleolo-
gische Moment aus dem Spiel genommen; der Nationalstaat ist nicht der implizite 
Endpunkt der erzählten Geschichte. An dieser Stelle unterscheidet sich dann Jud-
sons Erzählung tatsächlich von den Erzählungen seiner Vorgänger Weber, King und 
vieler anderer, die vor ihm den Weg des nationbuilding als Konstruktion und politi-
schen Kampf nachvollzogen haben: Er postuliert in erster Linie einen Misserfolg der 
Nationalisten, die möglicherweise Politiker und Historiker beeindruckt hätten, aber 
nur sehr begrenzt wirklich „Nationen" schaffen konnten. Aber auch hier gilt: 
Judson mag in der Schärfe seiner Formulierungen weiter gehen als andere, doch die 
Grenzen des Erfolges nationalistischer Agitation und Modernisierung, das Be-
harrungsvermögen überkommener Strukturen und vor allem der Pragmatismus, mit 
dem Menschen sich zu einer, mehreren oder auch gar keiner Nationalität bekennen, 



Neue Literatur 563 

sind schon häufiger beschriebe n worde n - wenn auch , das sei zugegeben , wohl sel-
tene r in Bezug auf die spätere n Staatsnatione n Ostmitteleuropa s als mit Blick auf 
Südosteuropa , das Russländisch e Reic h ode r die Jude n in der Tschechoslowakei . 

Auch an dieser Stelle ist es eher eine Formulierungsfrag e als ein wirklich über -
raschende s Forschungsergebnis , die als bedeutsame s Resulta t herausgestell t werden 
muss: Judso n besteh t zu Rech t darauf , dass die Red e von „nationa l indifference " nu r 
verrät , wie sehr unse r Denke n von der Nor m der Natio n bestimm t ist. Was in die 
Ordnun g der Natione n nich t hineinpasst , gilt als ander s un d kaum zuordenbar . 
Dabe i handel t es sich hier , so Judson , um den Normalfall . 

Insgesam t also ein zweifellos lohnende s Buch , das die Nationalismusforschun g 
bereicher t un d verschieden e bereit s an andere r Stelle entwickelt e Aspekte zuspitz t 
un d treffend auf den Punk t bringt . De n von Judso n behauptete n un d von Kollegen 
gelobten grundlegende n Paradigmenwechse l allerding s kan n ich darin nich t erken -
nen . 

Berlin Martin a Winkler 

Michel, Bernard: Prague, Belle Epoque. 

Aubier, Paris 2008, 493 S., 19 Abb. (Aubier Collectio n historique) . 

Mi t seiner neueste n Publikatio n legt der emeritiert e Sorbonne-Professo r Bernar d 
Miche l eine breit angelegte Untersuchun g zur Kulturgeschicht e Prags zwischen 1895 
un d 1928 vor. Besondere s Augenmer k gilt dabe i der lokalen , vom spezifischen sozio-
historische n un d sprachliche n Kontex t Prags geprägten Literatu r un d Kuns t sowie 
dere n Plat z in der internationale n Moderne . 

Di e Begrenzun g des Untersuchungszeitraum s mit dem Erscheine n des so genann -
ten „Manifest s der tschechische n Moderne " un d dem zehnjährige n Jubiläu m der 
ČSR ist keine zufällige Wahl, legt der Auto r doc h dar, dass sich diese Period e mit 
zwei wichtigen Phase n der Wirtschafts - un d Kulturgeschicht e deckt : der künstle -
rischen un d literarische n Vorkriegs- un d Nachkriegsmodern e un d der wirtschaft -
lichen Prosperitä t Prags nac h 1900 un d in den 1920er Jahren . Diese zwei Phase n sieht 
Miche l als Einheit , als „belle époque" , die sich durc h einen Aufschwung neuartige n 
künstlerische n Schaffens auszeichnet . Er beton t die starken Kontinuitäten , die über 
den Erste n Weltkrieg hinwe g bestanden , wie auch die vielfältigen Parallele n un d 
Beziehunge n der oft getrenn t wahrgenommene n tschechisch - un d deutschsprachi -
gen Kultur . 

Das s gerade das spezifische Mit - un d Gegeneinande r dieser Sphäre n ein wesentli-
ches Identitätsmerkma l der Prage r Modern e ausmacht , ist eine der Hauptthesen , die 
Miche l mit zahlreiche n Fallbeispiele n untermauert . Er berücksichtig t dabe i vor allem 
die Literatur - un d Kunstgeschichte , aber auch sozial-  un d wirtschaftsgeschichtliche , 
städtebaulich e un d kommunalpolitisch e Aspekte. Ein ganzes Kapite l ist den 
„Orten " dieser „belle époque " gewidmet -  das heiß t Vergesellschaftungsforme n wie 
Kaffeehäusern , Theatern , Vereinen ode r Studentenverbindunge n - , ander e befassen 
sich mit der Literatu r der Décadenc e un d des Poetismus , den zeittypische n Gene -
rationen - un d Geschlechterkonflikten , dem Einfluss des Erste n Weltkriegs ode r der 
Situatio n der deutschsprachige n Gesellschaf t un d Kultu r nac h 1918. Übe r mehrer e 
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Kapitel hinweg wird der Wandel der Ästhetik der literarischen und künstlerischen 
Moderne während des Ersten Weltkriegs nachgezeichnet, wobei Michel den franzö-
sischen Einfluss hervorhebt und dem Generationenwechsel für diesen Wandel grö-
ßere Bedeutung beimisst als dem direkten Einfluss des Krieges. Bemerkenswert sind 
auch die Darstellung der Ereignisse in den von Michel in vielerlei Hinsicht als ent-
scheidend bewerteten Jahren 1919-1920 sowie Ausführungen zur Rolle der religiö-
sen Institutionen oder der Freimaurer. 

Michels Studie zeichnet sich durch zwei gewichtige Vorzüge aus: Zum einen 
handelt es sich um eine Überblicksdarstellung von faszinierender Vielfalt, die Er-
kenntnisse verschiedener Fachdisziplinen souverän zu einem Ganzen fügt. Ange-
sichts der Fülle einschlägiger Studien ist ein solches Unterfangen ebenso riskant wie 
verdienstvoll. Einige Ungenauigkeiten im Detail fallen dabei kaum ins Gewicht. Der 
andere Vorzug besteht in der konsequenten und mühelos wirkenden gleichzeitigen 
Berücksichtigung des tschechischen und deutschsprachigen Kontexts, was auch in 
der neueren Fachliteratur leider noch immer nicht die Regel darstellt. Die stetige 
Aufmerksamkeit auf beide sprachlichen Milieus vergegenwärtigt Parallelen (so z.B. 
zwischen Kafka und dem von ihm sehr geschätzten František Bílek) und erlaubt die 
Revision herkömmlicher Positionen der Literaturwissenschaft vor allem bezüglich 
der so genannten Prager deutschen Literatur. Das gilt auch für den deutschsprachi-
gen Forschungskontext, denn obwohl hier bereits zahlreiche Teilstudien in diese 
Richtung gewiesen haben, so fehlen doch zusammenfassende Darstellungen bisher 
weitgehend. 

Die zu Beginn aufgeworfene, in der englisch- und deutschsprachigen Forschung 
öfter gestellte Frage, wie das Mit- und Gegeneinander zweier Sprachgemeinschaften 
kulturelle Innovation befördert, wird jedoch insgesamt eher vage beantwortet. 
Vielleicht hätte sich eine vertiefte Beschäftigung mit lokalspezifischen Phänomenen 
des Kontakts und Austauschs angeboten, wie z.B. mit den Übersetzern, welche 
bereits vor dem Ersten Weltkrieg oft leidenschaftlich zwischen den sprachlich ge-
trennten Sphären der Prager Kultur vermittelten und sich weit über ihre Arbeit hin-
aus kulturpolitisch engagierten. Dass Personen wie Otto Pick, Paul Eisner, Otokar 
Fischer u.a. - und eine ihrer wichtigsten Tribünen nach 1921, die „Prager Presse" - , 
in Michels Studie, welche gerade die gemeinsamen Aspekte der Prager Kulturwelten 
hervorheben will, nur beiläufige Erwähnung finden, ist bedauerlich. 

Die Konzeption des Bandes wird dort zum Problem, wo Michel die heikle Grenze 
zwischen notwendiger inhaltlicher Verknappung und argumentativer Verkürzung 
überschreitet und generelle Thesen unbefriedigend belegt oder ausdifferenziert. 
Zwei Beispiele seien herausgegriffen: Michel betont, dass Antisemitismus in den 
Institutionen Prags zu Beginn des 20. Jahrhunderts kaum eine Rolle spielte, und kri-
tisiert insbesondere die deutsche Kafka-Forschung, die seine Bedeutung überschät-
ze. Die Absenz einer konsistenten antisemitischen Politik ist indes kein Beleg da-
für, dass das gesellschaftliche Klima und der politische Diskurs von antisemitischen 
Denk- und Handlungsmustern frei gewesen wären. Hier hätte eine Differenzierung 
diskursiver Ebenen Not getan, wie auch bei der Sprachenfrage: Das relativ problem-
lose Funktionieren einer alltäglich praktizierten Zweisprachigkeit sollte nicht unter-
schätzt werden, wie Michel zu Recht argumentiert, was jedoch das symbolische und 
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politische Gewicht der Sprachwahl nicht schmälert und keineswegs ausschließt, dass 
Sprache zugleich in anderen Diskurszusammenhängen zu nationalistischer Abgren-
zungspolitik instrumentalisiert werden konnte. 

Im Umgang mit Quellentexten fällt stellenweise eine ungenügende Einbettung in 
ihren zeitbedingten Kontext auf. So dient etwa F. X. Šaldas problematische, rheto-
risch im Nationalismus verhaftete Kritik an den Prager deutschsprachigen Autoren 
unkommentiert als Beleg für die Schwierigkeiten einer deutschsprachigen Schrift-
stellerexistenz in Prag. Ebenfalls einem zeitgenössischen Klischee verpflichtet ist der 
angeführte Gegensatz einer von Prosa geprägten deutschsprachigen und einer vor-
wiegend lyrischen tschechischen Literatur; er schließt wichtige tschechische Pro-
saisten wie Richard Weiner a priori aus der Betrachtung aus. 

Schließlich kann ein formaler Mangel, der wohl dem Verlag bzw. dem Lektorat 
anzulasten ist, nicht unerwähnt bleiben: Die zahlreichen Fehler in Eigennamen (z.B. 
Dick statt Pick, Hass statt Haas, Werych statt Werich; Verwechslungen von Ludwig 
und Willy Haas, Ladislav und Alois Rašín) und die praktisch durchgängig falsche 
Wiedergabe der tschechischen Diakritik werden bei der Lektüre nachgerade zum 
Ärgernis. 

Insbesondere als Einführungslektüre zum Thema ist der Band trotzdem zu emp-
fehlen, da er einen interdisziplinär angelegten Überblick bietet und auch zahlreiche 
Anregungen zur vertieften Beschäftigung mit Teilaspekten vermittelt. 

Basel/Zürich Georg Escher 

Nekula, Marek/Fleischmann, Ingrid/Greule, Albrecht (Hgg.): Franz Kafka im 
sprachnationalen Kontext seiner Zeit. Sprache und nationale Identität in öffentlichen 
Institutionen der böhmischen Länder. 
Böhlau, Köln u. a. 2007, 266 S. 

Die letzte Portraitaufnahme Franz Kafkas ziert die Umschläge etlicher Produk-
tionen der Kafka-Forschung der letzten Jahre. Zwei dieser Bücher sind einander 
optisch zum Verwechseln ähnlich: der hier zu besprechende Tagungsband und die 
Monografie von Oliver Jahraus „Kafka. Leben, Schreiben, Machtapparate".1 

Während bei letzterem Titel, der eine Interpretation der großen Werke Kafkas in der 
Zusammenschau von dessen Leben und Schreiben bietet, das Bildnis thematisch 
passend erscheint, kann man sich bei dem Titel „Franz Kafka im sprachnationalen 
Kontext seiner Zeit" nicht ganz des Eindrucks erwehren, dass hier das Porträt vor 
allem Werbezwecken dienen soll. Vier der insgesamt zwölf Beiträge des Bandes 
beschäftigen sich mit Fragen der Sprachproblematik und der nationalen Identität bei 
Franz Kafka. Insofern ist auch der Haupttitel etwas irreführend, denn das dominie-
rende Thema des Bandes ist die Beziehung zwischen der im Untertitel erwähnten 
„Sprache und nationalefn] Identität in öffentlichen Institutionen der böhmischen 
Länder" der Kafka-Zeit. 

Der Band ist das Resultat eines Symposiums, das 2005 in Regensburg im Kontext 
des groß angelegten Projekts „Sprache und Identität - Franz Kafka im mitteleuro-

Jahraus, Oliver: Kafka. Leben, Schreiben, Machtapparate. Stuttgart 2006. 
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päischen sprachlichen und kulturellen Kontext" veranstaltet wurde. So werden hier 
auch zwei der in diesem von der Fritz Thyssen Stiftung geförderten Projekt reali-
sierten Promotionsvorhaben vorgestellt (Simona Švingrová, Ingrid Fleischmann). 

Den Einstieg in die Problematik bildet Georg Lüdis Untersuchung über 
Sprachverhalten, Sprachpolitik und sprachideologische Diskurse, wobei hier be-
sonders auf die einsprachigen bzw. homoglossischen Ideologien und ihr Verhältnis 
zum Nationalitätenkonflikt in den böhmischen Ländern eingegangen wird. Lüdi 
zeigt, dass die Ideologie der „Nationalsprache", die andere Landessprachen zu 
„Minderheitensprachen" herabstuft, ein Produkt der europäischen Geschichte seit 
Ende des 18.Jahrhunderts ist. Dieser sprachpolitische Diskurs sei aber auch im 
„Vielvölkerstaat" Europa des 21. Jahrhunderts alles andere als obsolet, weshalb Lüdi 
seinen Beitrag mit einer praxisnahen Darstellung möglicher sprachpolitischer 
Regelungen in den Institutionen der Europäischen Union und der daraus resultie-
renden Folgen für die europäische Bildungspolitik beschließt. Dieser Ausblick ist 
der einzige Abstecher auf das Gebiet zeitgenössischer Debatten, alle anderen Texte 
wenden sich dem historischen Kontext der so genannten Kafka-Zeit zu, die hier auf 
die Zeitspanne 1867 bis 1938 erweitert wird. Die wichtige Übersicht von Andreas 
Kilcher über die Sprachendiskurse im jüdischen Prag um 1900 bildet die Basis für die 
anschließenden Beiträge aus unterschiedlichen Disziplinen. 

Hannelore Burger analysiert das Unterrichtswesen der „Verfassungszeit" von 
1867 bis 1918, wobei sie auch Franz Kafkas schulischen Werdegang berücksichtigt. 
Im Mittelpunkt ihres Beitrags stehen jedoch die Auswirkungen des so genannten 
Sprachenzwangsverbots, das jeder „Nationalität" in Cisleithanien das Recht auf 
Unterricht in der eigenen Sprache garantierte. Mit dieser Regelung wurde die Mehr-
sprachigkeit, die vor allem in Kronländern wie Galizien oder der Bukowina selbst-
verständlich gewesen war, allmählich durch den aufkommenden Nationalismus ver-
drängt. 

Mit der Lage des Unterrichtswesens in den böhmischen Ländern befasst sich die 
amerikanische Historikerin Tara Zahra in einem sehr aufschlussreichen Beitrag, der 
an etlichen Fallbeispielen die Konsequenzen der so genannten Lex Perek, einer nach 
dem Politiker und Juristen Václav Perek (1859-1940) benannten Gesetzesregelung 
von 1905, darstellt. Dieses Gesetz förderte die Segregation von Schulkindern nach 
dem Nationalitätsprinzip und blieb in Mähren auch nach 1918 rechtskräftig. In der 
Zwischenkriegszeit spitzte sich die Lage noch dadurch zu, dass die Zuordnung der 
Kinder in die jeweilige Schule in erster Linie nicht von deren Sprachkompetenz, 
sondern von deren Nationalität abhing, die zu bestimmen den zuständigen Schul-
ausschüssen und den Nationalvereinen (Národní jednoty) oblag. Zahra zeigt am 
Beispiel teilweise bizarrer Reklamationsverfahren, dass diese nationalistische 
Ideologie, die dem kollektiven Recht des Volkes den Vorrang vor den Rechten des 
Individuums einräumte, zum Alltag der tschechoslowakischen Demokratie der 
Zwischenkriegszeit gehörte. Im Schlussteil ihres Aufsatzes weist Zahra jedoch aus-
drücklich darauf hin, dass der „Kampf um die Kinder" nicht aus heutiger Per-
spektive beurteilt werden dürfe: 
Yet the actions of Czech nationalists need not be seen as a strike against Czech democracy. 
They are contradictory or hypocritical only if we measure Czechoslovakia against an ahistori-
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cal ideal type [...] . At the level of populä r politics and everyday life, nationalis t claims on chil-
dren and reclamation s of childre n were at the hear t of both Czech and Germa n understanding s 
and expectation s of minorit y rights and of democracy . (S. 242) 

De m Schulwesen ist der größt e Teil der Beiträge gewidmet . An Zahr a schließ t the -
matisc h Mire k Něme c mit seinem Aufsatz über das Mittelschulwese n un d die 
Sprachenfrag e in den böhmische n Länder n der Zwischenkriegszei t an ; seine 
Aufmerksamkei t gilt vor allem dem Unterrich t der jeweils „fremden " Landes -
sprach e un d der Verwendun g der Lehrbücher . In seinem Fazi t kan n er aber keine 
eindeutig e Antwor t auf die Frag e geben, ob das Erlerne n der Nachbarsprach e in sei-
ner konkrete n Umsetzun g tatsächlic h wesentlich „zu r Überwindun g der bestehen -
den Isolatio n zwischen beiden Landesethnien " (S. 259) beitragen konnte . 

Auch die auf der Auswertun g von Statistike n beruhende n Beiträge von Ingri d 
Fleischman n un d Jiří Pešek gelten dem Them a Bildung . Fleischman n untersuch t die 
Schulkatalog e der deutsche n Prage r Volksschulen un d Volksschulstatistike n aus den 
Jahre n 1890 un d 1900 un d beschreib t auf dieser Basis das Sprachverhalte n der böh -
mische n Bevölkerun g unte r besondere r Berücksichtigun g der deutsch-tschechische n 
Zweisprachigkeit . Pešek befasst sich mit jüdische n Studente n zwischen 1882 un d 
1939, wobei er hervorhebt , dass bereit s die Bestimmun g bzw. Eingrenzun g der jüdi-
schen Studentenschaf t im gegebenen Zeitrau m problematisc h sei, da die Kategorie n 
von Nationalitä t un d Religion keineswegs eindeuti g un d dauerhaf t festgelegt waren , 
sonder n den politische n Umschwünge n un d den dami t zusammenhängende n Inte -
grationsprozesse n unterlagen . 

Zu den historisc h ausgerichtete n Beiträgen zähl t auch Simon a Švingrovás Unter -
suchun g über das Verhältni s der beiden Landessprache n in der Prage r Arbeiter -
Unfall-Versicherungs-Anstal t zu der Zeit , als Kafka dor t angestell t war (1908-1922) . 
Anhan d von Archivdokumente n aus den Akten der Beamte n Rudol f Lan g un d 
Fran z Kafka beschreib t Švingrová den „Weg von Konkurren z zu Dominanz" , also 
den Umschwun g von der nich t unbedingte n Erforderni s zur Notwendigkei t von 
Tschechischkenntnisse n für den weiteren Verbleib in der Anstalt . Ein beachtenswer -
ter geschichtlich-linguistische r Aufsatz stamm t von Tilma n Berger, der sich mit den 
konkurrierende n Begriffen „böhmisch " un d „tschechisch " befasst. 

Friedric h Schmidt , Mare k Nekul a un d Benn o Wagner betrachte n Sprach e un d 
national e Identitä t aus literaturwissenschaftliche r Perspektive , wobei sie Fran z 
Kafkas Werk in den Mittelpunk t ihre r Ausführunge n stellen . Schmid t konzentrier t 
sich auf Kafkas Zweifel an der Möglichkei t sprachliche r Verständigun g un d verorte t 
dessen Sprachskepsi s sehr überzeugen d im breitere n sprachphilosophische n Kontex t 
seiner Zei t (Hofmannsthal , Mauthner , Musil , Nietzsch e ode r Proust) . Besonder e 
Aufmerksamkei t schenk t Schmid t Kafkas Verhältni s zu moderne n Medie n un d spür t 
dessen „mi t schaudernde r Bewunderun g gemischte[m ] Unbehagen " (S. 45) an diesen 
auch in den literarische n Werken nach . Mare k Nekul a thematisier t den Kamp f der 
nationale n Ideologie n anhan d der sich verändernde n Wahrnehmun g des öffentliche n 
Raume s in Prag . Vor diesem Hintergrun d interpretier t er sowohl die Denkmäler , 
die den öffentliche n Rau m prägten , als auch Kafkas Verarbeitun g der nationale n 
Diskurs e in seinem Werk un d in private n Äußerungen . Nekula s Interpretatio n steh t 
un d fällt mit der Überzeugungskraf t seiner These , dass Pra g in Kafkas Texten einen 
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besonderen sozialen und semiotischen Raum darstelle: „This space and the semiotics 
of Prague's monuments are one of the foundations of Kafka's writing" (S. 90). Ferner 
stützt Nekula seine Auslegungen über Kafkas Wahrnehmung von Prag auf eine 
Erinnerung Friedrich Thiebergers: 
Als wir einmal vom Fenster auf den Ringplatz hinunterschauten, sagte er, auf die Gebäude hin-
weisend: „Hier war mein Gymnasium, dort in dem Gebäude, das herübersieht, die Universität 
und ein Stückchen weiter links hin mein Büro. In diesem kleinen Kreis" - und mit seinem 
Finger zog er ein paar kleine Kreise - „ist mein ganzes Leben eingeschlossen". (S. 91 f.) 

sowie auf die bekannte Stelle aus Kafkas Brief an Oskar Pollak (1902) über die 
Krallen des Mütterchens Prag. Nekula sieht darin einen Schlüssel zum Verständnis 
von Kafkas Einstellung gegenüber seiner Heimatstadt. Ob man Franz Kafka beim 
Wort nehmen kann oder soll, bleibt eine offene Frage - ebenso wie sein Werk ver-
schiedenste Interpretationen zulässt. 

Der vorliegende Tagungsband bietet einen interdisziplinären Ansatz und ist für 
Philologen, Historiker oder Soziolinguisten gleichermaßen interessant. Bis auf eini-
ge Passagen (z.B. bei Schmidt oder Wagner) sind die Texte auch gut zugänglich und 
nicht nur für hartgesottene Kafka-Forscher verständlich. Die üblichen Nachteile von 
Tagungsbänden, auf die Ines Koeltzsch vor einiger Zeit hinwiesen hat, „wie man-
gelnde inhaltliche Kohärenz und Recycling bereits veröffentlichter Texte und Text-
teile",2 trifft gewiss auch auf „Franz Kafka im sprachnationalen Kontext seiner Zeit" 
zu. Man kann diese Tatsache aber auch als Chance begreifen, die etwa ein breites 
Spektrum von Gesichtspunkten und theoretischen Ansätzen, einen Zugang zu For-
schungsergebnissen, die ansonsten vielen Interessenten verborgen geblieben wären, 
und nicht zuletzt den erfrischenden Austausch von Forschern unterschiedlicher 
Generationen ermöglicht - all das macht diesen Tagungsband zu einer vielschich-
tigen und lohnenden Lektüre. 

Prag Barbora Šrámková 

Binder, Hartmut: Kafkas Welt. Eine Lebenschronik in Bildern. 
Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 656 S., 1214 Abb. 

Wagenbach, Klaus: Franz Kafka. Bilder aus seinem Leben. Dritte erweiterte und ver-
änderte Neuausgabe. 
Wagenbach, Berlin 2008, 356 S., zahlreiche Abb. 

Ungeachtet der Textlastigkeit der Germanistik nicht nur in ihrer philologischen 
Tradition zeigt sich, bedingt durch diverse „turns", in den letzten Jahren ein stärke-
res Interesse am Visuellen. Dieser Trend macht auch vor Franz Kafka nicht halt, wie 
die beiden vorliegenden Bildbände beweisen. 

Klaus Wagenbach gilt nach Max Brod als einer der Wegbereiter der biografischen 
Kafka-Forschung. Er hat zudem als erster ab den 1950ern systematisch nach Lebens-

Koeltzsch, Ines: Nekula, Marek/Koschmal, Walter (Hgg.): Juden zwischen Deutschen und 
Tschechen. Sprachliche und kulturelle Identitäten in Böhmen 1800-1945. In: Osteuropa 56 
(2006) 10, 150 f. 
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spuren und -Zeugnissen in der sozialistischen Tschechoslowakei gesucht, und zwar 
aus - wie das Vorwort vermerkt -
Unzufriedenheit mit der Fülle der Interpretationen, die sich um so spekulativer gebärden 
konnten, je unbekannter die historischen, sprachlichen und persönlichen Umstände blieben, 
unter denen Kafkas Werk entstand. (S. 7) 

Intendiert ist also eine Überwindung der Heimatlosigkeit von Franz Kafka, die 
jedoch maßgeblich aus dem Abstraktionsgrad seiner Dichtung resultiert. Für den 
neu aufgelegten und erweiterten Bildband empfiehlt der Herausgeber zwei Vor-
gehensweisen bei der Lektüre: diesen entweder als Aneignung von Einzelheiten aus 
dem Leben Kafkas oder als einen Blick auf die Distanz zwischen den biografischen 
Fakten und deren literarischer Formulierung zu verstehen. Aufgenommen wurden 
Fotografien, die Wendepunkte im Leben des Dichters dokumentieren, so beispiels-
weise Bilder von Prag als schwieriger Heimat oder solche der Wende von 1912. 
Außerdem findet man Fotos, die Aufschluss über die Entstehung einer Werke liefern 
oder den Autor in seiner Zeit zeigen. 

Das Material umfasst dabei nicht nur Bilder mit unmittelbarem Bezug zu Kafka, 
sondern auch solche zum jeweiligen sozialhistorischen Kontext. Man findet Auf-
nahmen von der Einweihung des Palacký-Denkmals 1912 (S. 96) oder eine Foto-
grafie, die eine Demonstration für das allgemeine Wahlrecht 1905 zeigt (S.91). Ferner 
versammelt der Band Bilder aus der Arbeitswelt, mit der Kafka durch seine Tätigkeit 
bei der Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt (AUVA) in Berührung kam, unter 
anderem einen der für die Arbeiter lebensgefährlichen Steinbrüche, von Kafka als 
„wüste Trümmerstätte" bezeichnet. 

Anders als bei Wagenbach überwiegt in dem Bildband „Kafkas Welt" der Textteil, 
der die Aufnahmen teilweise sogar an den Rand drängt. Hartmut Binder, neben 
Klaus Wagenbach ein weiterer Doyen der biografischen Kafka-Forschung, erfasst 
umfangreiches Material zur stadthistorischen Entwicklung Prags, neben die das 
Biografische, auch von Randfiguren, tritt. Ungeachtet der Chronologie des Dichter-
lebens, die auch hier als roter Faden fungiert, erscheint die Zuordnung innerhalb der 
Kapitel nicht immer logisch, was der Fülle an Material geschuldet ist. Man fragt sich 
etwa, warum das Kapitel „Im Amt" eine Parisreise Kafkas enthält. 

In einer zum Teil sehr inkohärenten Anordnung präsentiert der Band eine der-
artige Menge an Dokumenten, dass Gewichtungen nach Relevanz oftmals auf der 
Strecke bleiben. So erhält man von Kafkas Weimar-Reise einen minutiösen Abriss 
des Aufenthaltes mit diversen Besuchen des Schwanseebads (S. 321 f.), Informa-
tionen, deren Notwendigkeit sich nicht erschließt. Andererseits vermittelt eine sel-
tene Aufnahme des damaligen Hotels Chemnitius mit dem heute noch existierenden 
Pavillon-Vorbau eine durchaus authentische Vorstellung von Kafkas Weimarer 
Eindrücken (S. 323). Doch dann folgen Spekulationen zu Kafka und Margarethe 
Kirchner, Tochter des Gärtners im Goethe-Haus: 
Was den 29jährigen Kafka an ihr faszinierte, läßt sich nur vermuten. Neben ihrer offensicht-
lichen Attraktivität könnte es die Mischung aus spröder Zurückhaltung - sie genoß eine stren-
ge christliche Erziehung - und verhaltener Lebensgier gewesen sein, für die das kokette Mäd-
chen nach Erinnerungen von Familienangehörigen charakteristisch gewesen sein muß, denn 
gerade ein solches Verhalten konnte für den scheuen Kafka ein erotisches Angebot bedeuten, 
das sein Schamgefühl nicht verletzte. (S. 331) 
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Der Biograf war zweifellos nicht anwesend, maßt sich aber das Wissen eines Zeit-
zeugen an. Ungeachtet notwendiger Empathie bei der Annäherung an das Objekt 
scheint hier doch eine psychologisierende Grenze überschritten zu sein, zumal 
Kafka - das belegen viele Passagen gerade in Tagebüchern und Briefen - zur negati-
ven Selbststilisierung neigte. Die überbordende, enzyklopädische Biografik läuft 
somit Gefahr, die Dichtung in den Rahmen des ausgekundschafteten Privatlebens 
einzupassen, sie damit aber ihrer Transzendenz zu berauben. Hier ist ein Punkt 
erreicht, an dem Binders positivistische Methode in Beliebigkeit umschlägt. Hierzu 
nur das Beispiel einer Abbildung von Kafkas Haarbürste (!), was sich mit Verweis 
auf deren Schicksal nach einer Durchsuchung von Dora Diamants Berliner Woh-
nung durch die Gestapo vielleicht noch begründen ließe. Stattdessen folgt ein Kom-
mentar zur Körperpflege Kafkas: 
Zur Haarpflege benutzte Kafka Dralles Birkenhaarwasser mit Fettgehalt, ein Produkt, das 
1889 auf den Markt gekommen war und bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts verkauft 
wurde. Den Mund spülte er mit dem heute noch lieferbaren Odol, und zum Waschen verwen-
dete er Ray-Seife, die aus Hühnerei hergestellt wurde und auch bei der Verwendung von kal-
tem Wasser viel Schaum gab. (S. 661) 

Will man das wirklich wissen? Und wenn ja, wozu? Auch wenn weitere intime 
Informationen dem Leser zum Glück vorenthalten bleiben, stellt sich die Frage, wel-
che Relevanz solche Details für ein Verständnis von Leben und Werk überhaupt 
besitzen! Nicht nur hier zeigt sich das Grunddilemma von Binders Vorgehen: Je 
mehr Informationen und Fotos man sammelt und in dem größten Kafka-Bildband 
aller Zeiten präsentiert, je mehr Nebenfiguren man detailgetreu und ausführlichst 
einbezieht, umso mehr entzieht sich das Objekt selbst, also Franz Kafka und seine 
Welt, dem Blickfeld des Lesers. Gleich dem „Schloss", dem K. immer näher zu kom-
men glaubt, verflüchtigen sich der Dichter und seine Welt hinter einer Fülle an 
Material zunehmend. 

Vielleicht hätte Binder besser ein Kafka-Lexikon verfasst, für das dann allerdings 
ein verlässliches Register unabdingbar gewesen wäre - schon im vorliegenden Bild-
band bedeutet dessen Fehlen angesichts der Masse an Informationen zu Personen 
aus dem näheren und weiteren Umfeld Franz Kafkas und der nicht immer logisch 
konzipierten Kapiteleinteilung ein sträfliches Versäumnis. 

Unter dem Aspekt einer visuellen Literaturgeschichte verrät im Endeffekt eine 
Aneinanderreihung diverser Portrait-Fotografien Kafkas aus den unterschiedlichen 
Lebensjahren zwischen 1901 und 1923, wie Wagenbach sie zum Schluss präsentiert 
(S. 250 f.), mehr über den Dichter und sein Leben als jeder noch so voluminöse Band 
voller Detailinformationen. 

Weimar Steffen Höhne 

Jagow, Bettina von/Jahraus, Oliver (Hgg.): Kafka-Handbuch. Leben - Werk -
Wirkung. 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2008, 576 S. 
„Das Werk Kafkas [...] ist zum Opfer einer Massenvergewaltigung durch nicht 
weniger als drei Armeen von Interpreten geworden." Diesen bereits 1982 von Susan 
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Sontag formulierten Widerwillen in Anbetracht einer überbordenden Kafka-For-
schung greifen nicht wenige Beiträger des vorliegenden Handbuchs auf, für die 
Kafkas Werk als „Metonymie für eine grundsätzliche Problematik der Inter-
pretation, ja, für Uninterpretierbarkeit von Literatur im Allgemeinen" (S. 304) gilt, 
so der Herausgeber Oliver Jahraus in seinem Beitrag über Kafka in der Literatur-
theorie. Kafka, auf dessen Unerschöpflichkeit, Vieldeutigkeit, Undeutbarkeit immer 
wieder, so auch bei Eis Andringa, verwiesen wird, wird damit zu einem Textfall, 
da sein Werk stärker unter literaturtheoretischen als literaturhistorischen Aspekten 
rezipiert wurde, zumal sich seine Texte einer eindeutigen literaturhistorischen 
Klassifikation wie z. B. dem Expressionismus verweigern. Oliver Jahraus konstatiert 
dementsprechend neben den biografischen Deutungsversuchen vor allem metho-
dologische und theoretische Ansätze (S. 305), aus denen eine erste wichtige Inter-
pretationshypothese abgeleitet werden könne, nämlich die „Schwierigkeit der 
Kafka-Interpretation", die „konstitutiv für diese Texte" sei (S. 309). 

Wie geht nun das Handbuch mit dieser Problematik um? Ausgangspunkt ist laut 
Aussage der Herausgeber die ausufernde Kafka-Forschung, für die ein verlässliches 
Hilfsmittel in Form eines Kompendiums längst überfällig erscheint, zumal das sei-
nerzeit von Hartmut Binder vorgelegte Handbuch fast 30 Jahre alt ist.1 Als Gründe 
für die sich immer weiter intensivierende Kafka-Forschung werden zum einen die 
Bedeutung des Autors für Literaturgeschichte und -theorie seit der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts genannt, zum anderen der Mythos Kafkas als „eines schwieri-
gen, traumatisierten und dunklen, in jedem Fall aber schwer verständlichen Autors 
und seines Werkes" (S. 9). In vier Sektionen soll somit das Wissen über Kafka und 
sein Schaffen gegliedert und präsentiert werden. Neben einer biografischen Sektion 
findet der Leser Werküberblicke, Deutungsperspektiven und Einzelinterpretatio-
nen. 

Die biografische Sektion leitet Christian Klein mit einem sehr guten Überblick 
über die unterschiedlichen Phasen der Kafka-Biografik ein. Er untersucht ein weites 
zeitliches Spektrum, ausgehend von Deutungen der Zeitgenossen, hier vor allem 
Max Brods, über die Auseinandersetzungen ab den späten 1970ern, bei denen der 
Anspruch auf Objektivität zunehmend zugunsten des ,,Konstruktionscharakter[s] 
des zu entwerfenden Lebensbildes" (S. 27) in den Hintergrund rückt, bis hin zu 
Arbeiten, die Kafkas Leben und Werk als Einheit verstehen. Es schließen sich 
Einzelstudien zum „Brief an den Vater", zu Kafkas Geschwistern, zur Beziehung 
Kafkas zu Frauen, ferner zu Kafka als Brief- und Tagebuchschreiber, zur Freund-
schaft mit Max Brod sowie zu seiner Tätigkeit als Beamter und schließlich zur Rolle 
seiner Krankheiten an. Dabei kann Hans Dieter Zimmermann, ausgehend vom 
frühen Tod der beiden Brüder Kafkas, Georg im Alter von 15 Monaten an Masern, 
Heinrich im Alter von 6 Monaten an Mittelohrentzündung, überzeugend darstellen, 
wie dieser traumatische Verlust die Familie erschüttern und auch Kafkas Jugend prä-
gen musste - eine „frühkindliche Erfahrung von Geburt und Tod der beiden 

Binder, Hartmut (Hg.): Kafka-Handbuch. Bd. 1. Der Mensch und seine Zeit. Bd. 2. Das 
Werk und seine Wirkung. Stuttgart 1979. 
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Brüder" (S. 51) als Ursache für Kafkas Gemütszustand! Eher in den Bereich des 
Essayistischen weisen dagegen Clayton Koelb und Sander Gilman. Koelb liefert, 
ausgehend von der durchaus richtigen Frage nach dem Werk als erlebter Rede, eine 
eher abseitige Analyse einer Tagebuchstelle, bei der die Frage im Zentrum steht, ob 
Kafka bei einem Besuch in Jungborn Schwimmhosen getragen habe oder nicht! 
(S. 104). Im Folgenden heißt es: 
Es hat ja keinen Sinn, danach zu fragen, ob Kafka zu dieser oder jener Zeit nackt war (oder 
auch nicht). Vielmehr soll verdeutlicht werden, dass Kafka, in der geschriebenen Darstellung 
seiner Erlebnisse, stets sowohl nackt als auch bekleidet war, dass in seinem Erleben von 
Jungborn „alles" ohne Schwimmhosen war „bis auf mich". (S. 105) 

Von Sophismen nicht frei sind ferner Gilmans Beiträge zu Kafkas Beamtendasein 
und seinem Verhältnis zu Krankheit, die sich in pauschalisierender Weise dem 
Gegenstand nähern. Hier nur einige Kostproben für in den Raum gestellte, nicht 
weiter erläuterte Thesen: „Es gibt keine seltsamere Welt für einen Dichter als die 
einer Versicherungsgesellschaft." (S. 109) „Krankheit, Rekonvaleszenz und eine tief-
sitzende Hypochondrie bedingten sich gegenseitig und waren in der K.u.K.-Monar-
chie weit verbreitet." (S. 115) „Kafka widmete seine Zeit in solchen Sanatorien der 
Verführung." (Ebenda). In einem Essayband über Kafka mögen solche Pauschal-
urteile vielleicht passen, aber für ein Handbuch, mit dem auch Studierende an den 
Gegenstand herangeführt werden sollen, sind solche Beiträge verfehlt, zumal auf 
weiterführende Literatur gänzlich verzichtet wird. 

Die zweite Sektion zur Werkübersicht beginnt mit Beiträgen, die unmittelbar an 
den vorigen Teil anschließen. Joachim Unseld verortet Kafka als Autor auf dem zeit-
genössischen Literaturmarkt, sicher einer der fundiertesten Beiträge des Handbuchs, 
der gleichwohl nicht viel mehr als eine Zusammenfassung der Unseldschen Mono-
grafie von 1982 bietet. Annette Steinich widmet sich der Editionspraxis von der für 
das Verständnis von Franz Kafka als Autor grundlegenden Ausgabe Max Brods über 
die dem Schriftträgerprinzip verpflichtete Kritische Kafka-Ausgabe zur jüngsten, 
der Faksimilie-Ausgabe. Es schließen sich Beiträge an, die Kafka in die geistes- bzw. 
kulturhistorisch-lebensweltlichen Kontexte seiner Zeit einbetten, mal gelungen wie 
bei Hans Dieter Zimmermann im Fall von „Kafkas Prag und die kleinen Litera-
turen", mal eher punktuell-selektiv und ohne ausreichende Berücksichtigung der 
vorliegenden Literatur wie bei Scott Spector (Kafka und die literarische Moderne). 
Eine gute Darstellung der Beziehung Kafkas zum Judentum bietet Andreas B. Kil-
cher, der von drei Analyse-Ebenen ausgeht: zunächst dem historischen Umfeld 
bzw. den Diskursen über das Judentum in Prag zur Zeit Kafkas, •weiterhin von 
Kafkas eigener, spezifischer Wahrnehmung und Darstellung des Judentums in seiner 
ganzen Ambivalenz, und drittens der Ebene der Rezeption, der Dispute um Kafka 
und das Judentum. 

Der dritte Teil beinhaltet Deutungsperspektiven. Neben den bereits erwähnten 
Beiträgen von Jahraus und Andriga findet der Leser einen fundierten Abriss der 
Rezeptionsgeschiehte, der sich Waldemar Fromm über unterschiedliche Problem-
bereiche nähert: geografisch-historisch, auf der Basis der Textausgaben, unter 
Berücksichtigung des Methodenpluralismus und schließlich ausgehend von den 
Textstrukturen. Damit verbunden werden Themenbereiche, die in der Kafka-Rezep-
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tion zu unterschiedliche n Zeite n Konjunktu r hatten , sowie die Rezeptionsphasen . 
Weitere Beiträge dieser Sektio n behandel n Theme n wie „Kafk a un d die Welt-
literatur " (Monik a Schmitz-Emans) , „Kafk a un d die Hermeneutikkritik " (Detle f 
Kremer) , „Kafk a un d die Psychoanalyse " (Henr y Sussmann) , „Kafk a un d décon -
struction " (Maximilia n G . Burkhart) . Kreme r folgt dabei der spannende n Spur der 
Hermeneutikkriti k von Walter Benjami n un d Theodo r W. Adorn o un d untersuch t 
Einflüsse auf die antihermeneutische , poststrukturalistisch e Kafka-Lektüre . Burk-
har t klärt zunächs t die Begrifflichkeit , bevor er sich mit Hilfe grundlegende r Axiome 
von Jacque s Derrid a der déconstructions-Problemati k bei Kafka zuwendet . 

Di e vierte Sektio n umfasst Einzelinterpretatione n der „literarischen " Werke, also 
von Texten , die jenseits der Textsorte n Tagebuc h ode r Brief angesiedel t sind bzw. die 
von Kafka selbst zur Veröffentlichun g freigegeben wurden . 

So facettenreic h das Bild des Prage r Schriftsteller s ist, das in den Beiträgen des 
Handbuche s vermittel t wird, fällt insgesamt auf, dass abgesehen von der Thema -
tisierun g der zionistische n Problemati k bzw. einzelne n biografisch orientierte n 
Beiträgen eine Kontextualisierun g von Kafka un d seinem Werk weitgehen d aus-
geblende t bleibt . Lediglich bei Han s Diete r Zimmerman n findet ma n Verweise auf 
den Kontex t der Prage r deutsche n Literatur , eine weitergehend e sozial-  un d kultur -
geschichtlich e Rückbindun g fehlt fast völlig.2 Unerwähn t bleiben dami t aber auch 
die literarhistorische n Traditionen , in die Kafkas Werk einzubette n wäre (hie r hätt e 
schon ein Blick auf Arbeiten der Bohemisti k sowohl in ihre r literatur - wie auch ge-
schichtswissenschaftliche n Richtun g helfen können) , wie auch die durc h kulturell e 
Faktore n bzw. Ideologi e geprägte Rezeptio n Kafkas, z.B. dessen Rolle innerhal b 
der kommunistische n Kulturpoliti k nac h 1945, vernachlässig t bleiben . Erneu t erhäl t 
ma n ein Kafka-Bild , das diesen Auto r als einen Säulenheilige n der (deutschen ) 
Germanisti k für sich vereinnahmt , obwoh l Fran z Kafka den größte n Teil seines 
Leben s als Bürger der Habsburgermonarchi e verbrach t hat , die restliche n Jahr e 
überwiegen d als Staatsbürge r der Tschechoslowakei . Gerad e vor diesem Hinter -
grund sollte das Kontinuu m aus Person , Werk un d eben Welt auch bei Kafka eine 
stärker e Beachtun g finden . 

Weimar Steffen Höhn e 

Musilová, Dana: Z ženského pohledu. Poslankyně a senátorky Národního shro-
máždění Československé republiky 1918-1939 [Aus einer Frauenperspektive. 
Abgeordnete und Senatorinnen der Nationalversammlung der Tschechoslowakischen 
Republik 1918-1939] 
Pro univerzit u Hrade c Králové vydal Bohumí r Němec , Veduta, 2007, 199 S. 

Di e außerordentlic h gehaltvolle Studi e von Dan a Musilová ist das Ergebni s mehr -
jähriger Archivstudien . Di e Autori n geht nich t allein der politische n Tätigkei t von 
Fraue n im Parlamen t der Erste n Republi k nach , sonder n unternimm t auch einen 

Eine solche Kontextualisierun g wurde zuletzt vorgelegt mit Neumann,  Bernd : Fran z 
Kafka: Aporien der Assimilation. Eine Rekonstruktio n seines Romanwerks . Münche n 
2007. 
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Vergleich mit anderen Ländern Mitteleuropas. Die Einleitung verdeutlicht den 
theoretischen Ansatz der Studie: Musilová distanziert sich von einer Geschlechter-
geschichte, deren Selbstverständnis lediglich darin bestehe, die als defizitär wahrge-
nommene Historiografie um die bisher vernachlässigte Perspektive der Frauen zu 
ergänzen, zugunsten einer vergleichenden Analyse der Geschlechterbeziehungen 
unter gegebenen historischen Umständen. 

Im ersten Kapitel skizziert Musilová die Entwicklung der Emanzipationsbewe-
gung seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert anhand der Artikulation von Forde-
rungen nach politischen Rechten für die Frauen und ihrer allmählichen Verwirk-
lichung in den politischen Parteien. Die Entstehung des unabhängigen tschechoslo-
wakischen Staates war die Voraussetzung für die vollständige Gleichberechtigung im 
politischen Leben. Schon zum Zeitpunkt seiner Eröffnung am 14. November 1918 
waren im tschechoslowakischen Parlament die Abgeordneten beider Geschlechter 
komplett gleichberechtigt. Damit unterschied es sich von den österreichischen oder 
deutschen ursprünglich ausschließlich für Männer bestimmten Volksvertretungen. 
Die weiblichen Abgeordneten im tschechoslowakischen Parlament verbanden ihre 
Aufgabe mit einem bestimmten Sendungsbewusstsein: Sie wollten die Politik selbst 
und die Männer in der Politik kultivieren, den Interessen der Frauen eine Stimme 
geben und ihre Forderungen durchsetzen. 

Die Volksvertreterinnen repräsentierten verschiedene politische Parteien, unter-
schieden sich hinsichtlich ihres Alters, ihrer Nationalität und ihrer sozialen Her-
kunft, doch verband sie eine gemeinsame Identität, die sie von der männlichen 
Mehrheit abgrenzte. Ihre Aktivitäten waren mit denen der Männer vergleichbar -
sie reichten Vorlagen ein, interpellierten, traten bei parlamentarischen Verhandlungen 
auf - , doch keine einzige Frau gelangte an die Führungsspitze der Nationalver-
sammlung oder eines ihrer Ausschüsse. 

Ihrem Forschungsgegenstand nähert sich Musilová über die Konzeption von 
Gender, anhand derer sie die Möglichkeiten und Grenzen der Tätigkeit von Frauen 
in der Spitzenpolitik der Ersten Republik analysiert. Die Studie reflektiert die 
Agenda der gesetzgeberischen Beiräte und die Beteiligung •weiblicher Delegationen 
bei der Lösung von Fragen der Sozialfürsorge, beim Schutz von Müttern und 
Kindern, dem Kampf gegen Alkoholismus und Prostitution, die Bemühungen, die 
Bildungsmöglichkeiten für Frauen zu verbessern, wie auch die Anerkennung der 
Qualifikation von Frauen mit Hochschulbildung. Detailliert geht die Autorin auf 
den Kampf um die Reform des Familienrechts im Rahmen der Überarbeitung des 
bürgerlichen Gesetzbuchs ein und erörtert in diesem Zusammenhang ausführlich 
vor allem die Tätigkeit der „Ženská národní rada" (ŽNR), des Nationalrats der 
Frauen, einer einflussreichen Organisation, die im heutigen Sprachgebrauch wohl als 
N G O bezeichnet werden würde. Die ZNR koordinierte die Tätigkeit verschiedener 
Frauenverbände und einzelner Aktivistinnen; ihr Ausschuss für die Reform des 
Familienrechts bereitete und legte einen gemeinsamen Vorschlag der Frauen vor. 
Einen hohen Stellenwert misst die Autorin auch dem Streit um die Strafbarkeit des 
Schwangerschaftsabbruchs (§144-148 im österreichischen Strafgesetzbuch von 1852) 
zu, da gerade die 
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Novellierung des Strafgesetzbuchs eine der wenigen Aktivitäten war, bei denen die Frauen sich 
ausdrücklich nicht auf die Zusammenarbeit mit den Männern beriefen [...], womit sie ein 
grundlegendes Tabu der Frauenbewegung brachen. (S. 38) 

Insgesamt bewertet Dana Musilová die Tätigkeit der weiblichen Abgeordneten in 
der Tschechoslowakei der Zwischenkriegszeit skeptisch, weil ihre beiden Haupt-
anliegen - die Reform des Familienrechts und die Legalisierung des Schwanger-
schaftsabbruchs - scheiterten. Diese Misserfolge könnten damit erklärt werden, dass 
es den Frauen nicht gelungen sei, sich dauerhaft ein Mitspracherecht zu erkämpfen, 
und sie ihre Handlungsspielräume durch die Beschäftigung mit traditionell weiblich 
besetzten Themen sogar selbst eingeschränkt hätten (S. 123). Weiterhin hätten ideo-
logische, politische und nationale Differenzen häufig den einigenden Faktor des 
Geschlechts überwogen und so eine intensivere Zusammenarbeit der Politikerinnen 
verhindert. 

Dem Vergleich der Stellung von Frauen im Parlament und im Senat in der 
Tschechoslowakei, Österreich, Deutschland und Polen werden zwar nur elf Seiten 
im fünften Kapitel gewidmet, aber auch in dieser sehr komprimierten Darstellung 
treten unter Einbeziehung des internationalen Forschungsstands die wesentlichen 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede des Emanzipationsprozesses klar hervor. 

Besondere Erwähnung verdient das sechste Kapitel, das biografische Skizzen und 
Fotografien aller weiblichen Abgeordneten und Senatorinnen enthält. Die Lebens-
läufe dieser 46 Frauen zeugen von den tragischen Schicksalen der weiblichen Eliten 
nach der Zerschlagung der Tschechoslowakei: Die meisten von ihnen wurde aus 
politischen oder „rassischen", teilweise auch aus beiden Gründen verfolgt, inhaftiert 
und hingerichtet, einige mussten emigrieren. 

Hervorzuheben sind nicht nur das umfangreiche Quellen- und Literatur-
verzeichnis, sondern auch die Tabellen der Geschlechterverteilung in den Abge-
ordneten- und Senatsklubs sowie ein Namensverzeichnis aller weiblichen Abge-
ordneten und Senatorinnen. Im Anhang findet sich zweierlei: zum einen die steno-
grafischen Mitschriften ausgewählter Reden vor dem Parlament, die aufgrund ihrer 
Authentizität ein echtes Leseerlebnis sind, zum anderen die Vorschläge zur Ände-
rung des Eherechts im bürgerlichen Gesetzbuch (1918) und die Novellierung der 
Bestimmungen zum Schwangerschaftsabbruch im Strafgesetzbuch (1922), deren 
Aktualität frappierend ist. 

Schließlich konstatiert Musilová, dass die Prägung der Politikerinnen durch eine 
Frauenbewegung, die stets auf Ausgleich mit den Männern bedacht gewesen war, 
diese daran hinderte, weibliche Interessen mit den Mitteln selbstbewusster 
Machtpolitik auch gegen die männlichen Politiker durchzusetzen. Die großen poli-
tischen Parteien waren von Männern dominiert; die Mandate von Frauen hatten ein 
niedrigeres Prestige als die ihrer männlichen Kollegen. Unter diesen Bedingungen 
drängt sich der Eindruck auf, dass die Anwesenheit von Frauen im Parlament ledig-
lich der Legitimation der Demokratie dienen sollte (S. 123). 

Dana Musilovás Buch kündet nicht nur von den schwierigen Anfängen der Frauen 
in der Politik, es gibt zugleich auch Auskunft über den Zustand der gesamten 
Gesellschaft. Die kritische Würdigung der von weiblichen Abgeordneten und Sena-
torinnen, deren Anteil zu keinem Zeitpunkt fünf Prozent überstieg, erreichten poli-
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tische n Erfolge ist zwar berechtigt ; bei der Such e nac h den Gründe n dieses 
Misserfolgs (vor allem S. 37, 83, 94, 122) erscheine n Musilová s Urteil e aber doc h 
etwas zu negativ un d vielleicht auch ahistorisch . Hätte n Fraue n damal s überhaup t 
meh r erreiche n können ? 

Pra g Květa Jechov á 

Pehr, Michal a kol: Cestami křesťanské politiky. Biografický slovník k dějinám 
křesťanských  stran v českých zemích [Auf den Wegen christlicher Politik. Biografi-
sches Lexikon  zur Geschichte der christlichen Parteien in den böhmischen Ländern]. 

Akropolis, Prah a 2007, 373 S., zahlr. Abb. 

Mi t einem Team von zwölf weiteren Autore n un d in Zusammenarbei t mit der 
Europaakademi e für Demokrati e (Evropsk á akademi e pro demokracii ) ha t der 
Historike r Micha l Pehr , der am Prage r „Masary k Institut " täti g ist, ein wichtiges 
Nachschlagewer k auf den Mark t gebracht : Da s „Biografisch e Lexikon zur Ge -
schicht e der christliche n Parteie n in den böhmische n Ländern" , das kurz vor dem 
90. Jahresta g der Gründun g der Tschechoslowakische n Christliche n Volksparte i 
(Československ á stran a lidová, ČSL ) im Janua r 2009 erschiene n ist, stellt den ersten 
Band eine r lange fälligen Gesamtdarstellun g des tschechische n christliche n bzw. 
katholische n Parteiwesen s dar. 

In der Volksparte i waren erstmal s alle tschechische n christliche n Parteie n zu-
sammengefasst . Di e etwa 600 Biogramm e des Lexikons , so Jan Kasal (Vorsitzende r 
der tschechische n christliche n Volksparte i KDU-ČS L 1998-2001 un d 2006) un d 
Herausgebe r Peh r im Vorwort , bilden den ersten Versuch, gebündelt e un d systema-
tisiert e biografische Informatione n zu dieser Partei , ihre n Vorläufern un d ihre m 
Umfel d zu liefern (S. 5, 7). Di e meiste n biografischen Einträg e werden durc h kleine 
Schwarz-Weiß-Fotografie n im Passbildforma t ergänzt . Es ist das Verdienst von 
Mitauto r Jarosla v Šebek, dass sich das lexikalische Werk nich t auf den tschechische n 
politische n Katholizismu s beschränkt , sonder n auch Biogramm e von namhafte n 
Vertreter n der Deutsche n Christlichsoziale n Volksparte i (DCVP ) aufgenomme n 
wurden , wie etwa von Kar l Hilgenreiner , Han s Krumpe , Eugen Gra f Ledebur -
Wicheln , Rober t Mayr-Harting , Han s Schüt z un d anderen . 

Fü r die Biogramm e nutzte n die Autore n umfangreiches , bisher der Öffentlichkei t 
nich t zugängliche s Material , etwa aus dem Parteiarchi v un d dem Archiv der Kanzle i 
des Präsidente n der Republik . De r im Lexikon berücksichtigt e Personenkrei s ist 
nich t auf die Inhabe r von Regierungsämter n un d Mandate n im Sena t un d dem 
Abgeordnetenhau s begrenzt , sonder n umfasst auch Persönlichkeiten , die für die 
Entwicklun g der Parte i von Bedeutun g waren un d sind, wie z. B. Journaliste n un d 
Theoretiker . Da s zeitlich e Spektru m reich t bis in die Anfänge des tschechische n 
christliche n Parteiwesen s mit den Gründunge n der Christlic h Sozialen Parte i Böh -
men s (Křesťansko-socialn í strana ) 1894 in Leitomisch l (Litomyšl ) un d der Mäh -
risch-Schlesische n Christlich-Soziale n Parte i (Moravsko-slezsk á křesťansko-socialn í 
strana ) 1899 in Welehra d (Velehrad) . Weitere christlich e tschechisch e Parteie n waren 
die Katholisch e Volksparte i Mähren s (Katolick á stran a národní , 1896) un d Böhmen s 
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(Národn í stran a katolická , 1897) sowie die Christlich-sozial e Volksparte i (Křesťans -
ko-socialn í stran a lidová, 1899). 

Diese Angaben könne n dem informative n Überblic k über die Geschicht e der 
christliche n Politi k in den böhmische n Länder n (S. 10-22) entnomme n werden , der 
dem eigentliche n biografischen Teil (S. 23-310) vorangestell t ist. Di e Volksparte i 
hatt e in der Erste n Tschechoslowakische n Republi k eine relativ stabile Basis von 
600 000 Wählerinne n un d Wählern . 1945-1948 konnt e sie sogar das gesamte bürger-
liche Lager mit 1111 009 Wählerinne n un d Wähler n vereinen , was 20 Prozen t der 
abgegebenen Stimme n entsprach . De r Zulau f reduziert e sich jedoch nac h der kom -
munistische n Machtübernahm e vom Februa r 1948, als der neu e Parteivorsitzend e 
Alois Pet r (1889-1951 ) un d sein Vertrete r Josef Plojha r (1902-1981 ) die Annäherun g 
an die kommunistisch e Parte i propagierte n un d in der „erneuerte n Nationale n Front " 
ihre Eigenständigkei t faktisch aufgaben , auf einen Mitgliederstan d von 30 000. Nac h 
1989 gelang es der ČSL jedoch schnell , sich von diesem Einbruc h zu erholen : Bei den 
Parlamentswahle n in den 1990er Jahre n konnt e sie sogar wieder bis zu 14 Prozen t 
(das entsprich t 600000 Stimmen ) erhalten . Zu diesen Erfolgen hat der charismatisch e 
Parteivorsitzend e Josef Lux (1956-1999) , der 1990-1998 an der Parteispitz e stand , 
entscheiden d beigetragen . Nac h seinem Tod verstrickt e sich die Parte i in intern e 
Krisen , die seitdem andauer n un d sich in sinkende r Wählerguns t un d der Halbierun g 
der Mitgliederzah l (von 88234 im Jah r 1992 auf 41779 im Jah r 2006, vgl. S. 319) 
niederschlagen . 

Sehr hilfreich sind die Übersichte n über das Führungspersona l un d die Parteitag e 
der ČSL (KDU-ČSL ; S. 312-317) , die Wahlergebnisse zu beiden Kammer n des 
Nationalparlament s 1920-2006 (S.318 f.), die Vertrete r der Parte i in den verschiede -
nen Regierunge n seit 1918 (S. 320-323) , die Mitgliede r des Nationalparlament s der 
Erste n Republi k (S. 324-336) sowie die Presseorgan e der Parte i seit 1918 (S. 337-
341). Hie r vermisst ma n freilich die entsprechende n Angaben zu der deutsche n 
Schwesterpartei . Da s Bildmateria l (S. 357-374) runde t die Aufmachun g des Bande s 
ab un d dürft e wohl im folgenden Band noc h ergänz t werden . 

Insgesam t ist der „biografick ý slovník" ein spannende s Nachschlagewerk , das 
durchau s keine Selbstinszenierun g ist, wie ma n es von eine r Festschrif t erwarte n 
könnte . Im Gegenteil : Di e zum Teil kritische n Hinweis e auf Mitläufe r nationalisti -
scher un d kommunistische r Strömunge n in den Biogramme n wecken die besten 
Erwartunge n an den zweiten Teil, der eigentliche n historische n Darstellun g der Par -
teigeschichte . Bleibt zu •wünschen , dass hier auch regional e Entwicklunge n berück -
sichtigt werden , die in Nord - un d Südböhme n so'wie den verschiedene n Gebiete n 
in Mähren-Schlesien s zum Teil sehr unterschiedlic h verlaufen sind. De r zweite Band 
soll zum Jubiläu m 2009 vorliegen. 

Münche n Raimun d Palecze k 
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Dejmek, Jindřich: Edvard Beneš. Politická biografie českého demokrata. Část první: 
Revolucionář a diplomat (1884-1935).  Část druhá: Prezident republiky a vůdce 
národního odboje (1935-1948)  [Edvard Beneš. Politische Biografie eines tschechi-
schen Demokraten. Teil 1: Revolutionär und Diplomat (1884-1935).  Teil 2: Präsident 
der Republik und Führer des nationalen Widerstands (1935-1948)]. 

Univerzit a Karlova v Praze , Nakladatelstv í Karolinum , Prah a 2006 bzw. 2008, 631 bzw. 790 S. 

Jindřic h Dejme k ha t für seine zweibändige politisch e Biografie von Edvar d Beneš 
eine derar t beeindruckend e Füll e von Quellenmateria l ausgewertet , dass auf abseh-
bare Zei t niemand , der sich mit dem Außenministe r un d zweiten Präsidente n der 
Tschechoslowakische n Republi k beschäftigt , an ihr vorbeikomme n wird. 

Wie es bereit s gewissermaßen programmatisc h im Untertite l heißt , lässt sich Beneš 
als tschechische r Demokra t charakterisieren , der sich in hohe m Maß e um seinen 
Staat verdien t gemach t hat . Da s gilt sowohl für die Entstehun g der Tschecho -
slowakei, als Beneš als zweiter Man n nebe n Masary k entscheidende n Antei l dara n 
hatte , die Anerkennun g durc h die Ententemächt e zu erreichen , un d auf der Friedens -
konferen z fast alle Ansprüch e des neue n Staate s durchsetzte , als auch für die 
Zwischenkriegszeit , in der er als Außenministe r lange eine erfolgreich e Konsoli -
dierungspoliti k betrieb . De n Rahme n dafür bildete n der durc h die Versailler 
Friedensverträg e geschaffene statu s quo , der Völkerbund , die Klein e Entent e mit 
Rumänie n un d Jugoslawien sowie die generelle Ausrichtun g auf Großbritannie n 
un d Frankreich . Dennoc h scheitert e diese Politi k letzte n Endes . Sicherlic h ist 
Dejme k in seiner Einschätzun g beizupflichten , dass Beneš 1938 kaum Handlungs -
spielrau m besaß un d ihm allein die Wahl zwischen einem aussichtslose n Krieg un d 
der Anerkennun g des „Münchne r Abkommens " blieb. Währen d Beneš den Prin -
zipien der Friedensregelun g von 1919/192 0 folgte, galt das für seine bisherigen 
Partne r nich t mehr . Das s ein gutnachbarliche s Verhältni s mit Pole n un d Deutsch -
land nich t zustand e kam, lag Dejme k zufolge nich t zuletz t in der Politi k dieser 
Lände r begründet . In seinem zweiten Exil, das der Auto r zu Rech t als Benešs 
Glanzzei t einstuft , erreicht e dieser die Wiedererrichtun g der Tschechoslowake i un d 
erhiel t von den Alliierten die Einwilligun g zur Zwangsaussiedlun g der Sudeten -
deutschen . 

Währen d die Außenpoliti k in wohl unübertroffene r Detaillierthei t nachgezeichne t 
wird, komm t Benešs innenpolitische r Rolle , die scho n für die Zei t vor seiner Wahl 
zum Präsidente n 1935 nich t unterschätz t werden darf, bei Dejme k etwas zu kurz . 
Da s „Münchne r Abkommen " war zum Teil ja auch eine Konsequen z daraus , dass es 
nich t gelungen war, die Masse der Sudetendeutsche n (un d Slowaken ) für den Staat 
zu gewinnen . Welche konkrete n Maßnahme n Beneš vor 1938 für die Integratio n die-
ser beiden Gruppe n - von den Staatsbürger n ungarische r un d karpatoukrainische r 
Nationalitä t einma l ganz abgesehen - einleitete , hätt e eingehende r untersuch t wer-
den müssen . Das s die Einbindung , etwa durc h Autonomi e bzw. weitgehend e Selbst-
verwaltun g der Slowakei un d der Karpatoukrain e un d angemessen e Beteiligun g der 
Sudetendeutsche n am Staatswesen , scheiterte , muss als Versagen der tschechoslowa -
kischen Politi k un d somit auch Benešs bewerte t werden - nich t die Kapitulatio n vor 
dem Dikta t der Großmächte . Diese Feststellun g änder t nicht s daran , dass sein diplo -
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matischer Kampf um die Wiedererrichtung der Tschechoslowakei und die deutliche 
Verringerung des Bevölkerungsanteils der Sudetendeutschen in der Tschechoslowa-
kei durch Zwangsaussiedlung angesichts deren weit fortgeschrittener Selbstnazi-
fizierung und aktiven Rolle bei der Unterdrückung der Tschechen im Reichsgau 
Sudetenland und im Protektorat nicht nur aus tschechischer Perspektive legitim und 
gerechtfertigt erscheint. Nicht als erster weist Dejmek in diesem Zusammenhang 
darauf hin, dass Beneš lange eine relativ gemäßigte Position in Bezug auf die Be-
handlung der Sudetendeutschen vertreten hatte, bis der Widerstand im Protektorat 
ihn infolge des brutalen Vorgehens der Besatzer schließlich zu dem dann verwirk-
lichten „clean sweep" (Winston Churchill) bewog. 

Auch in Bezug auf Benešs zweites Scheitern, nämlich bei dem Versuch, die 
Sowjetisierung der Tschechoslowakei zu verhindern, überzeugt Dejmeks These: Der 
vorzeitig gealterte und zunehmend kranke Präsident habe im Februar 1948 kaum 
eine reale Chance gehabt, den Gang der Ereignisse entscheidend zu beeinflussen. 
Allerdings wäre der Frage, ob Beneš tatsächlich fälschlicherweise von einer inneren 
Entwicklung der Sowjetunion in Richtung Liberalisierung und Demokratie (Teil 1, 
S. 608 ff.) ausging, noch genauer nachzugehen. Ist es glaubhaft, dass er, der üblicher-
weise außerordentlich gut informiert war, sich während seines Staatsbesuchs in 
Moskau 1935 von den Inszenierungen der Sowjets täuschen ließ, als Stalins „Säube-
rungen" schon begonnen hatten? War der Abschluss des umstrittenen Freund-
schafts- und Beistandspaktes mit der Sowjetunion von 1943 wirklich dadurch moti-
viert oder hat Beneš, der den erheblichen Einfluss der Sowjetunion im Nachkriegs-
europa richtig voraussah, nicht doch aus rein realpolitischen Erwägungen (Schutz 
gegen Deutschland, relativ privilegierte Stellung im künftigen sowjetischen 
Einflussbereich) gehandelt? Sollte die „Tragik" Benešs 1948 auf ein jahrelanges kras-
ses Verkennen der sowjetischen Entwicklung zurückzuführen sein, obwohl er doch 
wahrgenommen haben wird, wie die Sowjetunion in den von der Roten Armee 
befreiten bzw. eroberten Gebieten verfuhr? 

Welchen Anteil hatte er an der von ihm nicht gewollten Sowjetisierung, deren 
Grundlagen aber bereits in der „Dritten Republik" unter dem Präsidenten Beneš 
geschaffen worden waren? Anders formuliert: Inwiefern waren die von ihm, der 
„links" orientiert - man kann vereinfachend sagen, eine Art sozialdemokratischer 
Patriot war, obwohl er zeitweise den tschechischen Nationalen Sozialisten angehör-
te - , initiierten oder mitgetragenen Maßnahmen Vorstufen der späteren Politik der 
Kommunisten ? 

Insgesamt 'werden zwar Benešs politische Konzeption - die er in engem Zusam-
menhang mit seinen soziologischen und politologischen Studien entwickelte und 
selbst als „wissenschaftlich" verstand - und (vor allem Außen-)Politik schlüssig und 
auf breiter Quellenbasis präsentiert. Es wäre aber wünschenswert gewesen, seine 
Motive eingehender zu beleuchten. Natürlich war Beneš tschechoslowakischer 
Patriot und Demokrat und hat nach „München", wie er es auch selbst beschrieb, 
praktisch nur noch dafür gelebt und gearbeitet, das Diktat rückgängig und die 
Wiederherstellung einer freien Tschechoslowakei in einem freien Europa möglich zu 
machen. Doch wie haben z.B. bestimmte Ereignisse seine Anschauungen modifiziert 
und welche Art von Änderungen seiner Politik bewirkt? 
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Un d auch wenn Beneš tatsächlic h in erster Linie für die Politi k gelebt hat , muss 
doc h kritisch angemerk t werden , dass bei Dejme k der Mensc h Beneš völlig hinte r 
dem Politike r verschwindet . Sein politische r un d wissenschaftliche r Werdegang, 
seine publizistischen , soziologische n un d politische n Schrifte n un d Rede n werden 
ausgiebig behandelt , aber was für eine Perso n er war, hätt e anhan d von Zeugnisse n 
enger Mitarbeite r un d Vertraute r etwas plastische r dargestell t werden können . 

Zude m dräng t sich bisweilen der Eindruc k auf, dass Dejme k seinem Protagoniste n 
zwar durchau s kritisch , aber doc h zu wohlwollen d gegenübersteht , auch wenn die 
Argumentatio n insgesamt stimmi g ist. Einma l abgesehen von seinem bekannte n 
Optimismus , der ihn zu manche r Fehleinschätzun g verleitete , dürft e auch der 
Berufspolitike r un d Diploma t Beneš seine Ziele nich t ohn e Lügen un d Intrige n ver-
folgt haben . D a Dejme k in den meiste n Fälle n Benešs Standpunk t bestätigt un d die 
Haltlosigkei t der zahlreiche n Angriffe un d Vorwürfe gegen ihn un d seine Politi k 
konstatiert , ist etwa für die Frage , wie dieser mit seinen politische n Gegner n umging , 
kein Platz . 

Ein e Übersetzun g der Werkes wäre wünschenswert , weil bisher keine brauchbar e 
deutschsprachig e Beneš-Biografi e vorliegt; angesicht s der erwähnte n Füll e des von 
Dejme k ausgewertete n un d präsentierte n Quellenmaterial s wäre dami t eine sehr 
tragfähige Grundlag e für die weitere Diskussio n über den in Deutschlan d wie in der 
Tschechische n Republi k un d der Slowakei so kontrover s bewertete n Politike r 
Edvar d Beneš gegeben. Doc h selbstverständlic h -  un d das konstatier t auch der 
Auto r selbst -  kan n auch diese umfassend e Studi e noc h lange nich t das letzt e Wort 
der Historiografi e zu diesem Them a sein. Sie stellt aber einen wichtigen Beitra g un d 
Ausgangspunk t für künftige Forschunge n dar. Hierbe i wäre unte r andere m an die 
Problemfelde r „Bene š un d die (Reichs - un d Sudeten-)Deutschen" , „Bene š un d die 
Slowaken", „Beneš s Politi k in den Jahre n 1945-1948 als (so nich t beabsichtigter ) 
Beitra g auf dem Weg zur kommunistische n Machtübernahme " zu denken , generel l 
also an seine Rolle in der tschechoslowakische n Innenpolitik . 

Bon n Ren é Küppe r 

Lovčí,  Radovan: Alice Garrigue Masarykova.  Život ve stínu slavného otce [Alice 
Garrigue Masarykova.  Ein Leben im Schatten des berühmten Vaters]. 

Univerzit a Karlova v Praze , Filozofick á Fakulta , Prah a 2007, 485 S. (Oper a Facultati s Philo -
sophicae Universitati s Carolina e Pragensis 3). 

Alice Garrigu e Masarykov a (1879-1966 ) ist zu Unrech t eine von der Geschichts -
schreibun g bisher kaum beachtet e Persönlichkei t des tschechische n öffentliche n 
Leben s der ersten Hälft e des 20.Jahrhunderts . Ih r außergewöhnliche s Leben ist 
bemerkens - un d beschreibenswer t un d zugleich repräsentati v für den Aufbruch 
einer neue n Frauengeneration . In ihre n Rolle n als Frauenrechtlerin , in Sozial- , 
Gesundheits - un d Bildungsfragen Engagierte , als Akademikeri n ode r als Tochte r 
des ersten Präsidente n un d in der Funktio n der „Firs t Lady" der ersten Tschecho -
slowakischen Republi k lässt ihr Lebensweg viele zentral e Aspekte der Zei t anklin -
gen. Ein e Biografie kan n dabei zum einen das Besonder e ihre r Perso n herausstrei -
chen , zum andere n - trot z ihre r exponierte n Stellun g - mit der nötige n Kontextua -



Neue Literatur 581 

lisierun g den kollektiven Lebensweg eine r neue n bürgerliche n Frauengeneratio n 
darstellen . 

In der vorliegende n Studi e von Radova n Lovčí, die aus seiner erfolgreich ver-
teidigte n Diplom - un d Rigorosumsarbei t in den Jahre n 2003/0 4 am Institu t für 
Wirtschafts - un d Sozialgeschicht e der Philosophische n Fakultä t der Karlsuniversitä t 
Pra g entstande n ist, liegt die Betonun g auf der Einzigartigkei t des öffentliche n wie 
private n Leben s von Alice G . Masarykova , dessen verschieden e Facette n minutiö s 
rekonstruier t werden . Di e Leitfragen , die Lovčí in der Einleitun g aufwirft, zielen 
allesamt auf biografische Aspekte, wenn er nac h der Bedeutun g des Wirken s seiner 
Protagonisti n beim Rote n Kreu z ode r nac h ihre m „Schicksal " währen d un d nac h 
dem Zweite n Weltkrieg fragt (S. 15). Zugleic h charakterisier t er sie in erster Linie als 
Tochte r ihres berühmte n Vaters T. G . Masary k - was ihr den Beschreibunge n der 
einzelne n Lebensabschnitt e zufolge jedoch zumindes t teilweise nich t gerech t wird. 

Di e nac h klassischem Muste r aufgebaut e Biografie ordne t das Leben von Alice G . 
Masarykov a chronologisc h in 30 Kapitel . Mi t der Möglichkeit , am ersten tschechi -
schen Mädchengymnasiu m „Minerva " die Hochschulreif e zu erlangen , gehört e 
Masarykov a zur ersten Frauengeneratio n in Böhmen , die eine höher e Schulbildun g 
erreiche n konnte . Ihre n Bildungsweg setzte sie mit einem (nich t abgeschlossenen ) 
Medizin - sowie einem Geschichtsstudiu m fort, womi t A. G . Masarykov a nich t nu r 
zu den ersten Fraue n gehörte , die einen Hochschulabschlus s erreichten , sonder n sie 
erlangt e auch als erste Fra u in den böhmische n Länder n einen Doktortite l in Ge -
schicht e (S. 60). Nac h ihre m Studiu m un d mehrere n Auslandsaufenthalte n in Leip-
zig, Londo n un d Chicag o erhiel t sie 1906 eine Stelle als Lehreri n in einem der neu 
gegründete n Mädchenlyzeen , zuers t in České Budějovice (Budweis) , dan n in Prag . 
Dami t reiht e sie sich in die 'wachsend e Zah l gebildete r Fraue n ein, die, ihre r 
Ausbildun g entsprechend , ihre n Lebensunterhal t als Oberschullehreri n bestritten . 
Nebe n ihre r Lehrtätigkei t begann sie, sich intensi v im zivilgesellschaftlichen Sekto r 
zu engagieren . Noc h vor dem Erste n Weltkrieg nah m sie als Delegiert e des „Tsche -
choslawische n Anti-Alkoholismus-Verbands " europawei t an Kongresse n teil. 
Ebens o engagiert e sie sich im „Žensk ý klub český" (Tschechische r Frauenklub , 
S. 93) sowie im Verein „Slavia", die Diskussionsrunde n zu ethischen , sozialen un d 
frauenrechtliche n Theme n veranstaltete n (S. 53), im „Sdružen í akademick y vzdě-
laných žen " (Verein akademisc h gebildete r Frauen , S. 106) un d anderen . Ihr e 
Theme n blieben dabei vor allem die soziale Frag e sowie die Verbesserun g der 
Bildungsmöglichkeite n für Frauen . Nac h dem Erste n Weltkrieg widmet e sie ihre 
ganze Energi e dem Tschechoslowakische n Rote n Kreuz , dessen Vorsitzend e sie von 
1919 bis 1938 war. Auch parteipolitisc h engagiert e sie sich zeitweise -  un d zwar nich t 
in der Realistische n Parte i ihres Vaters: Im Jah r 1919 ließ sie sich von der Sozial-
demokratische n Parte i in das tschechoslowakisch e Parlamen t entsende n un d wurde 
dami t dessen erstes weibliches Mitglied (S. 201). 

All diese Tätigkeite n zeigen Alice Masarykov a als selbständige , im öffentliche n 
Leben vielseitig engagiert e Frau . Ihr e Charakterisierun g als „Masaryk s Tochter" , wie 
Lovčí sie imme r wieder beschreibt , erschein t dem Leser dahe r nu r teilweise plausi-
bel. Einige Phase n ihre s Leben s waren sicherlic h durc h diese Verwandtschafts -
beziehun g dominiert : Im Erste n Weltkrieg wurde sie der Zusammenarbei t mit ihre m 
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Vater, der in der Habsburgermonarchi e als „Landesverräter " galt un d seit Anfang 
des Krieges im Exil lebte , beschuldig t un d für ach t Monat e inhaftiert . In der 
Zwischenkriegszei t nah m sie, vor allem nac h dem Tod ihre r Mutte r im Jah r 1923, 
häufig repräsentativ e Aufgaben wahr un d begleitete ihre n Vater auf mehrere n 
Auslandsreisen . Wenn sie in diesem Buch noc h als 35- un d als 70-Jährig e als 
„Masaryk s Tochter " bezeichne t wird, wird ihr dagegen die Eigenständigkei t genom -
men , was der Lebensbeschreibun g nich t gerech t wird. Unkla r bleibt bis zum Schluss, 
warum die Studi e -  wie auch der Untertite l des Buche s „Ei n Leben im Schatte n des 
berühmte n Vaters" -  eine solche Interpretatio n ihre s Leben s suggeriert . Erst im 
Zweite n Weltkrieg, der sie 1939 als fast Sechzigjährige ins Exil zuers t zu ihre r 
Schweste r in die Schweiz, späte r in die US A zwang, reduziert e sie ihre öffentliche n 
Auftritt e un d Ämter . Nac h dem Februarumstur z 1948 ließ sie sich endgülti g in den 
US A nieder , wo sie engen Kontak t mit der tschechoslowakische n Gemeind e hielt . 
1966 verstarb sie 87-jähri g in einem Altenhei m in Chicago . 

Mi t Passagen über die Privatsphär e von Alice Masarykova , die ihre Beziehun g 
zu einzelne n Familienmitgliedern , Frage n der Religiositä t ode r potentiell e Liebes-
beziehunge n behandeln , verfolgt Lovčí einen weiteren biografischen Aspekt. Ohn e 
Kontextualisierun g ode r Frag e nac h der Bedeutun g erscheine n diese Passagen aller-
dings schnel l voyeuristisch (z.B . S. 80). Währen d die enge Beziehun g zu ihre n Eltern , 
die lange Krankhei t ihre r Mutter , der Verlust eines Bruder s im Erste n Weltkrieg un d 
der mysteriös e Tod ihre s andere n Bruder s un d damalige n Außenminister s der 
Tschechoslowake i Jan Masary k im Jah r 1948, aber auch das Aufwachsen in Kreisen , 
in dene n die intellektuell e Elit e des Lande s regelmäßi g verkehrte , sicherlic h von gro-
ßer Bedeutun g für ihr Denke n un d Handel n waren , stehe n hier Interpretatione n 
ihre r Gefühlswel t im Vordergrund , die weder eine r seriösen Annäherun g an ihre 
Perso n förderlic h sind noc h eine r Quellenkriti k standhalten . Stattdesse n hätten , bei 
einer Konzentratio n auf das private Leben von Masarykov a un d ihre r Familie , das 
Porträ t einer bildungsbürgerliche n Famili e un d mit ihr das Leben un d die Netz -
werke der nationale n Elit e um die Jahrhundertwend e un d vor allem in der Tsche -
choslowake i entstehe n könne n - mit ihre m Alltag, ihre n Ritualen , Ansichten , 
Privilegien un d ihre r strikte n Arbeitsmoral . 

Durc h das sorgfältig recherchiert e Quellenmateria l wird das Buch zu eine r Fund -
grube an Detail s über Masaryková s Leben . Dennoc h hätte n eine vermehrt e Kon -
zentratio n auf einzeln e Aspekte, eine stärker e Kontextualisierun g un d Deutun g den 
Stellenwer t der Frauenrechtlerin , der ersten tschechische n Doktori n der Geschichts -
wissenschaft , der „Firs t Lady" der Tschechoslowake i sowie der engagierte n Bürger-
rechtleri n deutliche r herausarbeite n können . Alice G . Masarykov a war nich t nu r eine 
Frau , die eine exponiert e Positio n im öffentliche n Leben einnahm , sonder n auch 
Kin d ihre r Zei t un d repräsentati v für eine Frauengeneration , der durc h die schritt -
weise Öffnun g der Institutione n für höher e Bildun g neu e Perspektive n eröffnet 
wurden . Weniger wäre an vielen Stellen meh r gewesen: Ein e weniger detailliert e 
Beschreibun g zugunste n eine r etwas allgemeinere n Einordnun g in die gesellschaft-
lichen Verhältniss e der Zei t hätt e der Studi e gut getan . 

Leipzig Sarah Lemme n 
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Mändl Roubíčková, Eva: „ Langsam gewöhnen wir uns an das Ghettoleben". Ein 
Tagebuch aus Theresienstadt. Hg. von Veronika Springmann unter Mitarbeit von 
Wolfgang Schellenbacher. 

Konkre t Literatu r Verlag, Hambur g 2007, 240 S. 

Endlich , möcht e ma n sagen, liegt das Theresienstädte r Tagebuc h von Eva Mänd l 
Roubíčkov á im deutsche n Origina l vor, handel t es sich doc h um ein bemerkenswer -
tes Zeitdokumen t aus der nationalsozialistische n Lagerwelt , das der Öffentlichkei t 
bisher nu r in englische r Übersetzun g zugänglich war. Di e Autorin , Jahrgan g 1921, 
stammt e aus eine r deutsch-jüdische n Famili e in Zate c (Saaz) . Sie wuch s in einem 
bürgerliche n assimilierte n Milieu auf, bevor die Famili e wegen des zunehmende n 
Antisemitismu s kurz vor dem „Münchne r Abkommen " nac h Pra g flüchtet e un d 
von dor t nac h den Jahre n der schrittweise n Entrechtun g un d Ausgrenzun g nac h 
Theresienstad t deportier t 'wurde . Eva Mänd l Roubíčkov á blieb nac h den so genann -
ten Herbsttransporte n 1944, mi t dene n ihre Elter n mit insgesamt Z'wei Drittel n der 
Ghettoinsasse n nac h Auschwitz deportier t worde n waren , in Theresienstad t zurüc k 
un d erlebt e dor t schließlic h im Ma i 1945 - als einzige Überlebend e ihre r Famili e -
die Befreiung . 

D a ohnehi n nu r wenige Tagebüche r aus Theresienstad t erhalte n sind, die zude m 
überwiegen d von Männer n verfasst wurden , sind Roubíčková s Aufzeichnunge n 
wertvolles Quellenmaterial , das detailliert e Einsichte n in den Ghettoallta g aus der 
Sicht eine r jungen Fra u gewährt . Nebe n Beschreibunge n der unwürdige n Lebens -
umständ e un d alltägliche n Überlebensstrategie n nehme n auch Ängste un d persön -
liche Gefühl e der Anfang 20jährigen großen Rau m ein, was das Tagebuc h auch für 
Frage n genderspezifische r Alltagsbewältigung im Ghett o aufschlussreic h macht . 
Außerde m umfasst das Tagebuc h nich t nu r fast den gesamten Zeitrau m der Existen z 
des Theresienstädte r Ghettos , sonder n es setzt sogar scho n knap p ein Jah r vor dem 
Transpor t in Pra g ein un d liefert dami t Einblick e in den beklemmende n jüdische n 
Alltag im Protektorat . Diese r war einerseit s geprägt durc h die zunehmend e Ent -
rechtun g wie das Verbot , sich in öffentliche n Räume n aufzhalten , Lebensmittel -
beschränkunge n un d die Schwierigkeite n der Arbeitssuch e bis hin zu den einsetzen -
den Deportationen , andererseits , quasi als Gegenpo l un d Zuflucht , durc h den fami-
liären Zusammenhal t un d die Ausbildun g von freundschaftliche n Netzwerken , so 
dass zum Teil eine verblüffend anmutend e „Normalität " alltägliche r Verrichtunge n 
un d Freizeitaktivitäte n beschriebe n wird. Auch die Schilderun g der weltpolitische n 
Lage un d des Kriegsverlaufs durchzieh t die Tagebucheinträge , stets in der Hoffnun g 
auf eine Wend e zum Besseren . Ferne r fällt auf, dass die Autori n etwas meh r als zwei 
Jahr e nac h ihre r Ankunf t als Flüchtlin g in Pra g bereit s über ein großes Net z an 
Freunde n un d Bekannte n verfügte. Bis 1938 sprach sie kein Tschechisch , was sich 
jedoch in Prag , insbesonder e durc h die Bekanntschaf t mit ihre m tschechisch-jüdi -
schen Verlobten Richar d Roubíček , rasch ändert e un d zu einem (sprachlichen ) 
Identitätswechse l führte , der spätesten s 1945 in einem völligen Bruc h mit ihre n deut -
schen Wurzeln gipfelte. Die s ist im übrigen ein weitere r Aspekt, der das Tagebuc h so 
interessan t macht , berühr t es doch , auch ohn e dass die Verfasserin dies direk t the -
matisiere n würde , die Frag e nac h sprachliche n un d nationale n Identitäte n des böh -
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mische n Judentums , die keineswegs eindeuti g festlegbar, sonder n vielmeh r multi -
ethnisc h hybrid waren . So schrieb Mänd l Roubíčkov á ihr Tagebuc h auf Deutsc h 
(bzw. inTheresienstad t auf Deutsc h in Gabelsberge r Kurzschrift ) un d verwendet e diese 
Sprach e in Pra g un d in Theresienstad t vermutlic h auch weiterhi n in ihre r Familie , 
andererseit s war sie ab 1938 zunehmen d in ein tschechische s (jüdisches ) Milieu ein-
gebunden , wodurc h wertvolle Kontakt e entstanden , die ihr bei der Alltagsbewäl-
tigun g als Flüchtlin g un d späte r auch in Theresienstad t hilfreich waren . Als Beispiele 
könne n hier die Beschäftigun g in der Landwirtschaf t un d der Kontak t zu einem 
nichtjüdische n Tscheche n angeführ t werden , der sie währen d der Zei t im Ghett o mit 
Lebensmittel n versorgte. 

Auch werfen Mänd l Roubíčková s Aufzeichnunge n einma l meh r Lich t auf die 
Problemati k der Herausbildun g einer eigenen Lagermoral , die, hervorgerufe n durc h 
die unmenschliche n Alltagsbedingungen , Handlungsstrategie n erforderte , welche 
der gängigen Mora l des zivilen Leben s in vielerlei Hinsich t zuwiderliefen . So ist ein 
deutliche r Entwicklungsprozes s erkennbar , in dem sich die Verfasserin in den ersten 
Monate n noc h stark moralisc h gegen diese neue n Modalitäten , vor allem das 
Schmuggel n (in Theresienstädte r Terminologi e das „Schleusen" ) von Lebensmittel n 
un d das Verschaffen von Vorteilen durc h persönlich e Beziehungen , zur Wehr setzt . 
Nac h un d nac h werden sie für sie aber auch zur „Normalität" , vor allem, als sie 
erkennt , wieviel sie durc h ihre Positio n in der Landwirtschaf t zur Versorgung der 
eigenen Famili e un d dere n Wohlergehe n beitragen kann . Trotzde m bleibt die per -
sönlich e Auseinandersetzun g mit dem eigenen Gewissen angesicht s der Aufhebun g 
„normaler " moralische r Wertmaßstäb e ein ständige s Thema , etwa wenn die Autori n 
die geplant e Errichtun g von Schule n im Ghett o begrüßt , da ihre r Ansich t nac h die 
Kinde r dadurc h nebe n der Welt des „Schleusens " die Chanc e bekämen , auch noc h 
ander e Werte zu erlerne n („Die s ist von großer Bedeutun g für alle Juden , wir wären 
sonst ein Volk von Verbrecher n geworden" , Mär z 1944, S. 180). In diesem Kontex t 
ist auch der imme r 'wieder betont e Stellenwer t der Kultu r im Ghetto , wie der Besuch 
von Vorträgen un d Konzerte n als Gegenstrategi e zur Be'wahrun g der eigenen 
Menschlichkei t un d Identität , zu betrachten . Di e gleiche Funktio n erfüllte sicherlic h 
das Führe n des Tagebuchs . 

Ein 'weiterer , auch aus andere n Theresienstädte r Ego-Dokumente n bekannte r 
Themenkrei s ist die Bedrohun g der alltägliche n „Ghettonormalität " durc h die regel-
mäßi g abgehende n Osttransporte . Auch hier zeigt sich die Bedeutun g persönliche r 
Netzwerk e unte r den Häftlingen , die zum einen zu Poste n verhalfen , die wie die 
Beschäftigun g in der Landwirtschaf t vor Transporte n schützten , ode r unte r Um -
stände n sogar auf die Zusammenstellun g der Transportliste n Einfluss nehme n konn -
ten . 

Ein letzte r Aspekt, der das Tagebuc h zu einem eindringliche n Zeugni s macht , ist 
der Umstand , dass es sich im Gegensat z zu Zeitzeugeninterview s un d Memoiren , die 
stets vom Wechsel zwischen zeitgenössische r Perspektiv e un d dem heutige n Wissen 
um die weitere Entwicklun g durchzoge n sind, um unmittelbar e Momentaufnahme n 
des damalige n Erleben s un d seiner Bewertun g handelt . Sie reiche n von den Reak -
tione n auf die ersten Deportatione n aus Pra g un d die Spekulatione n un d Nach -
richte n über die Osttransport e in Theresienstad t über die aufkeimend e Hoffnun g 
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auf ein baldiges Kriegsend e nac h der Landun g der Alliierten in der Normandi e im 
Somme r 1944 bis hin zur grausame n Erkenntni s im Frühjah r 1945, als die in The -
resienstad t verbliebene n Häftling e von den Rückkehrer n aus den polnische n Lagern 
die ganze Wahrhei t über den Verbleib ihre r Freund e un d Angehörige n erfuhren . 

In diesem Sinn e sind Eva Mänd l Roubíčková s Aufzeichnunge n sicherlic h für 
jeden , der sich mit der Geschicht e der Shoa h in den böhmische n Ländern , aber auch 
mit alltägliche n Lebenswelte n un d Überlebensstrategie n im nationalsozialistische n 
Lagersystem beschäftigt , ein großer Erkenntnisgewinn . Nich t nu r aus der Perspek -
tive der Fachöffentlichkei t ist es zu begrüßen , dass die Herausgeberi n Veronika 
Springerman n sich des Tagebuchmanuskript s angenomme n un d es nac h meh r als 
60 Jahre n in Deutschlan d zur Veröffentlichun g gebrach t hat . Es ist nu n einer breite n 
Leserschaf t zugänglich un d dami t findet eine weitere Stimm e aus den Reihe n der 
jüdische n NS-Verfolgte n in der deutsche n Öffentlichkei t Gehör . Erfreulic h ist auch , 
dass Eva Mänd l Roubíčkov á dies im hohe n Alter von 86 Jahre n noc h miterlebe n 
konnte . Immerhi n lag das Manuskrip t zunächs t 20 Jahr e lang vergessen un d ver-
dräng t in ihre m Wäscheschrank , um dan n in den 1960er Jahre n von ihre m Man n für 
die Famili e ins Tschechisch e übersetz t un d schließlic h 1998 von zwei amerikanische n 
Historiker n in den Vereinigten Staate n in englische r Übersetzun g herausgegebe n zu 
werden , bevor knap p zehn Jahr e späte r endlic h auch die deutsch e Veröffentlichun g 
gelang. 

Lin z Helen a Sruba r 

Škrábek,  Josef: „ Die gestrige Angst". Deutsche und Tschechen - schwierige Nachbar-
schaft in der Mitte Europas. Ein autobiographischer Essay. Mit einem Geleitwort von 
Václav Havel. 

Neisse Verlag, Dresde n u. a. 2006, 493 S. 

Anlässlich der Bayerische n Landesausstellun g „Bayer n -  Böhmen : 1500 Jahr e 
Nachbarschaft " im bayerische n Zwiesel schrieb der tschechisch e Außenministe r 
Fürs t Kare l Schwarzenber g in Deutsc h un d Tschechisc h in das Besucherbuch : „Got t 
sei Dan k für diese Ausstellung un d allen, die dara n mitgearbeite t haben . Je meh r wir 
übereinande r wissen, die sonnige n un d die Schattenseiten , desto besser". 

Auf ungewöhnlich e Art bereicher t Josef Škrábek dieses Wissen übereinande r mit 
seinem autobiografische n Essay „Di e gestrige Angst". Da s Buch erlebt e unte r dem 
tschechische n Tite l „Včerejší strach " in Tschechie n bereit s mehrer e Auflagen un d 
liegt nu n auf Deutsc h vor Škrábek , 1924 in Waltsch (Valeč) bei Karlsbad (Karlov y 
Vary) geboren , hatt e eine deutsch e Mutte r un d einen tschechische n Vater. Diese 
Herkunf t ermöglich t es ihm , die Geschicht e der deutsch-tschechische n Beziehunge n 
aus den beiden entgegengesetzte n Perspektive n zu sehen . 

In fünf ausführliche n Kapitel n durchmiss t der Auto r die Entwicklun g des Zu -
sammenleben s von Deutsche n un d Tscheche n in den böhmische n Ländern , wobei er 
die Vertreibun g der Deutsche n aus der Tschechoslowake i als Gipfelpunk t eine r 
„Epoch e des Unheils , für die der Same n in den Kriegen zwischen Preuße n un d 
Österreich , mit den josephinische n Reforme n un d durc h Napoleon s Einfal l in 
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Mitteleurop a ausgesät worde n war" (S. 334), charakterisiert . Zugleic h beton t Škrá-
bek bei seinen Untersuchunge n imme r wieder, dass er hergeleitet e Erklärunge n 
historische r Zusammenhäng e nich t als Entschuldigun g für begangene s Unrech t 
betrachte . 

Bereit s die Gründun g der Erste n Tschechoslowakische n Republi k rief unter -
schiedlich e Reaktione n hervor : Währen d sich die Deutsche n als Verlierer fühlten , 
erlebte n die Tscheche n den Vorgang als nationale n Triumph , nu r wenige Vertrete r 
beider Seiten waren sensibel für die Gefühl e der jeweils anderen . 

Škrábek beruft sich auf eigene Erinnerungen , zitier t Zeitzeuge n für die „tschechi -
sche" wie die „deutsche " Sicht der Ding e un d such t in eine r verzwickten un d wider-
sprüchliche n Situatio n in eine r Art kritische r Selbstbefragun g Klarhei t zu erlangen . 
Dabe i reich t der Spannungsboge n von persönliche n Erlebnissen : „Wie ich den 
odsun/di e Vertreibun g gesehen habe " bis zu bilanzierende n Einschätzunge n wie 
„Solle n wir un s entschuldigen? " ode r „Möge n wir die Deutschen ? Fürchte n wir 
sie?". Škrábek kan n für sich in Anspruc h nehmen , keine m heiklen Them a ausgewi-
che n zu sein un d parteiisch e Urteil e vermiede n zu haben . 

Dabe i präsentier t er Fakten , die nich t allgemein bekann t sein mögen , z.B. dass 
unte r der nationalsozialistische n Herrschaf t „meh r Sudetendeutsch e verhafte t un d 
eingekerker t un d späte r auch hingerichtet " wurde n als in der Erste n Tschecho -
slowakischen Republik . Ebens o habe n die Kommuniste n „meh r Kommuniste n für 
längere Zei t ins Gefängni s gebracht , als die bourgeois e Republik , un d sie habe n auch 
viele Kommuniste n hingerichte t -  die erste Tschechoslowake i dagegen keine n einzi -
gen" (S. 283 f.). 

Ma n muss vermutlic h einen Lebensweg wie Josef Škrábek haben , um sich den -
noc h als Optimiste n bezeichne n zu können , 'wie er es tut : Er war 1958 in der ČSR 
•wege n Mitgliedschaf t in einer illegalen christdemokratische n Gruppierun g zu einer 
Haftstraf e von sieben Jahre n verurteil t 'worden , nachde m ihm bereit s die Beendigun g 
seines Studium s an der Hochschul e für Politi k un d Wirtschaf t in Pra g verweigert 
•worde n war. Nac h 18 Monate n Gefängni s wurde er vorzeitig rehabilitiert , musst e 
sich aber fortan als Arbeiter durchschlagen . 

Di e Formulierun g Josef Škrábeks: „au f beiden Seiten gibt es Menschen , die Infor -
matione n über Greueltaten , die von den eigenen Leute n am andere n Volk begangen 
•wurden , ablehnen " (S. 447), zeigt, wie klar er die Hinderniss e für die Annäherun g 
gesehen un d im eigenen Werk überwunde n hat . Václav Have l schreib t in seinem 
Geleitwor t zu diesem Buch , dass er es jedem empfehle , „de r gründliche r un d ohn e 
Vorurteil e Aufschluss un d Belehrun g über unser e gemeinsam e Geschicht e finden 
möchte " (S. 9). 

Münche n Volker Strebe l 

Spurný,  Matěj u.a. (Hgg.): Proměny sudetské krajiny [Wandlungen der Sudeten-
landschaft]. 
Nakladelstv í Českého lesa, Domažlic e 2006, 238 S., 181 Abb. 

De r Band „Wandlunge n der Sudetenlandschaft " ist die zweite Veröffentlichun g der 
tschechische n Bürgerinitiativ e Antikomplex , die im Jah r 1998 in Pra g von Stu-
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dierende n gegründe t wurde . Di e Initiativ e um Matě j Spurn ý wurde durc h ihr erstes 
Projek t „Zmizel é Sudety " (Da s verschwunden e Sudetenland ) sowohl in Tschechie n 
als auch in Deutschlan d bekannt . Diese m lag die Ide e zugrunde , die Veränderun g der 
Sudetengebiet e durc h Gegenüberstellun g zweier Fotografie n des gleichen Orte s vor 
den Vertreibunge n von 1945 un d in seiner heutige n Gestal t zu dokumentieren . Als 
Ausstellung konzipiert , liegen die Ergebnisse ebenfalls in Buchfor m vor; 2006 
erschie n bereit s die sechste aktualisiert e Auflage. 

In der neue n Publikatio n hat Antikomple x nu n eine Reih e namhafte r Autore n 
versammelt , um die Veränderunge n der Landschaf t nich t nu r aus historischer , son-
dern auch aus architektonischer , ökologische r un d kommunalpolitische r Perspektiv e 
zu erfassen. Zie l sei es, so die Herausgeber , den Mensche n für die Diskussio n über 
die Entwicklun g in den Sudetengebiete n Argument e an die Han d zu geben, die 
ihne n helfen , Investitione n un d Entwicklungsprogramm e in eine r For m einzusetzen , 
die der historische n Landschaf t entsprech e un d eine weitere Zerstörun g verhindere . 

Da s Buch besteh t aus vier aufeinande r aufbauende n Teilen . Auf zwei einleitend e 
Texte von Matě j Spurn ý un d Ivan Dejmal , dem ehemalige n Umweltministe r der 
Tschechische n Republik , folgt der Abschnit t „Kulturlandschaf t als europäische s 
Phänomen" . Da s anschließend e Kapite l „Landschaf t un d Gesellschaf t der Sudete n 
vor 1945" geht auf die deutsche n Bewohne r un d ihr Verhältni s zur Landschaf t ein. 
Erst danac h folgen mit den Kapitel n „Untergan g - Wandlun g der Sudetenlandschaf t 
als unumkehrbare r Prozess " un d „Neue s Leben - Wandlun g der Landschaf t un d 
Gesellschaf t der Sudete n als Prozes s mit offenem Ende " die Haupttheme n des 
Buches : Studie n zu den Fehler n der Siedlungspoliti k der kommunistische n Zei t so-
wie Perspektive n eine r positiven zukünftige n Entwicklung . 

D a es vorwiegend um Veränderunge n der Landschaf t geht, wird in der Einleitun g 
zunächs t eine Definitio n des Begriffs „Sudeten " vorgenommen . Matě j Spurn ý geht 
dabei historisc h vor un d zeigt, dass diese Bezeichnun g im 18. un d 19. Jahrhunder t 
hauptsächlic h von Geografen , Biologen un d Geologe n auf den Gebirgszu g zwischen 
Böhmen , Mähre n un d Schlesien angewende t worde n war. Allerdings habe sich zur 
gleichen Zei t der Begriff „Bewohne r der Sudeten " entwickelt , der sich mit fort-
schreitende r nationale r Polarisierun g nu r noc h auf die deutsche n Bewohne r der böh -
mische n Lände r bezogen habe . Erst im 20. Jahrhundert , nac h dem Zerfal l der Habs -
burgermonarchie , habe er seine politisch e Dimensio n erhalten , die dan n durc h Kon -
rad Henlei n un d die „Sudetendeutsch e Heimatfront " radikalisier t •worde n sei. Trot z 
dieser historische n Hypothe k un d aufgrun d seiner zahlreiche n Facette n habe n sich 
die Herausgebe r dagegen entschieden , den Begriff „Sudeten " durc h ander e Termin i 
wie etwa „Grenzgebiete " zu ersetzen . 

Anschließen d führ t Ivan Dejma l in die europäisch e Siedlungsgeschicht e ein, 
inde m er die Entwicklun g der ländliche n Siedlunge n zum industrielle n Ballungs-
gebiet nachzeichnet . Besondere n Stellenwer t misst er in diesem Zusammenhan g der 
Frag e bei, warum die Mensche n die Bindun g zum „Boden " verloren hätten . De n 
Hauptgrun d dafür sieht er in der industrielle n Revolutio n un d der dadurc h gewach-
senen Unabhängigkei t der Stadtbevölkerun g von dem sie ernährende n Umland . Di e 
Entwicklun g der Sudete n stellt Dejma l zufolge nu r eine der mögliche n Variante n des 
allgemeine n europäische n Muster s dar. 
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Im folgenden Themenbloc k wird der Begriff der „Kulturlandschaft " diskutiert . 
De r Architek t Mirosla v Baše stellt die Frage , ob er auf heutig e Verhältniss e über -
haup t noc h anwendba r sei, un d wenn nicht , unte r welchen Bedingunge n un d auf 
welche Weise er erneuer t werden könnte . Hiera n knüpf t Ivan Plicka , ebenfalls 
Architekt , an, der anhan d von Beispielen aus verschiedene n Städte n un d Gemeinde n 
die Architektu r der Zei t vor 1945 mit der heutige n vergleicht . Er präsentier t fünf 
Vorschläge zur Verbesserun g der aktuelle n Situation , unte r andere m plädier t er für 
eine klare Festlegun g der Grenze n zwischen Siedlunge n un d Kulturlandschaft , für 
eine intensiver e Nutzun g der bestehende n Strukture n un d für die Erneuerun g un d 
den Schut z historische r Wege. 

Di e Landschaf t un d die Gesellschaf t der Sudete n vor den Vertreibunge n werden 
anschließen d in dre i Artikeln analysiert . De r Kulturwissenschaftle r Pet r Mikšíče k 
geht auf die politisch e Situatio n der Deutsche n in der Erste n Tschechoslowakische n 
Republi k ein, dere n Problem e er hauptsächlic h auf das Desinteress e der Regierun g 
in Pra g an ihre n deutschsprachige n Bürgern zurückführt . Als Beispiel hierfü r dien t 
ihm der Hinwei s auf ein fehlende s deutschsprachige s Radioprogram m im tsche -
choslowakische n Rundfunk , aber auch die Tatsache , dass trot z hohe r Arbeitslosig-
keit kein Wirtschaftsministe r jemals die deutsche n Industriegebiet e besuch t 
hat . 

Im folgenden Abschnit t „Untergan g - Wande l der Sudetenlandschaf t als unum -
kehrbare r Prozess " werden die Folge n der Vertreibun g der deutsche n Bevölkerun g 
un d die dadurc h verursachte n Schäde n von Landschaf t un d Gesellschaf t behandelt . 
Hervorzuhebe n ist hier der Beitra g „Vergessene Erinnerungsplätze " des Verlegers 
Zdeně k Procházka . Unte r Zuhilfenahm e von Abbildungen schilder t er eindrücklic h 
die Zerstörun g von Erinnerungsorte n in den Grenzgebieten , die das kommunisti -
sche Regim e anordnete , um die Spure n der vorherige n Bewohne r zu verwischen . In 
seinem zweiten Beitra g konzentrier t sich Procházk a auf den Umgan g mit Kirche n 
un d Friedhöfen . Da s Kapite l wird wiederu m von Ivan Dejma l abgeschlossen , der in 
einer „Geschicht e der industrielle n Revolution " am Beispiel der Stad t Brüx/Most , 
die dem Braunkohletageba u •weiche n musste , exemplarisc h die Schäde n dokumen -
tiert , die durc h die forciert e industriell e Entwicklun g verursach t •wurden . 

In den folgenden neu n Artikeln komme n die positiven Wandlunge n der letzte n 
Jahr e zur Sprache , ein Beweis dafür, dass die Veränderunge n keineswegs ausschließ -
lich negative Auswirkungen haben . Mirosla v Lapka , Soziologe un d Ökologe , geht 
etwa auf die Regeneratio n der Natu r in den Grenzgebiete n ein un d stellt provokati v 
die Frage , ob diese Wildnis den Mensche n überhaup t benötige . De m gleichen Them a 
•widme t sich Stanisla v Wieser, ebenfalls Ökologe . Er konzentrier t sich jedoch vor 
allem auf die ehemalige n Truppenübungsplätze . Auf dere n Geländ e sei zwar das kul-
turell e Erb e unwiederbringlic h zerstör t worden , zugleich sei es aber eher nebenbe i 
gelungen , wertvolle Naturreservat e zu schaffen, die heut e zu den Reichtümer n der 
Tschechische n Republi k zählten . Di e weiteren Artikel beschäftigen sich mit neuere r 
Architektur , gerettete n Erinnerungsorten , die zum touristische n Kapita l der Sudete n 
geworden sind, sowie den Menschen , die heut e in den Sudete n leben . 

Mi t der vorliegende n Publikatio n kan n Antikomple x seinem guten Ruf als Auf-
klärer , der gesellschaftliche Tabutheme n aufgreift, erneu t gerech t werden . Gerad e 
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dadurch, dass das Buch den Fokus nicht allein auf die Zerstörung richtet, sondern 
auch den Wiederaufbau und aktuelle Entwicklungen in den Blick nimmt, wird der 
mit „Zmizelé Sudety" eingeschlagene Weg konsequent weiterverfolgt. In der tsche-
chischen Gesellschaft löst der Begriff „Sudety"/„Sudetenland" nach wie vor eine 
Mischung aus Schuldgefühlen, Ablehnung und Neugier aus. Antikomplex geht 
unverkrampft, offen und kritisch mit der Geschichte und den Problemen dieser 
Region um und trägt damit zu einer Entdämonisierung der Thematik bei. Sicherlich 
wären weite Teile des Buches auch für eine deutsche Leserschaft interessant, bisher 
ist es jedoch nur auf Tschechisch erhältlich. 

Düsseldorf Marco Zimmermann 

Schroubek, Georg R.: Studien zur böhmischen Volkskunde. Herausgegeben und ein-
geleitet von Petr Lozoviuk. 
Waxmann, Münster u. a. 2008, 237 S. (Münchner Beiträge zur Volkskunde 36). 

Am 6. April 2008 ist Georg R. Schroubek, der Nestor der „böhmischen Volkskunde" 
deutscher Zunge, in seinem Alterssitz in Lindau am Bodensee verstorben. Die von 
Petr Lozoviuk kurz zuvor herausgegebene Sammlung von Schroubeks wichtigsten 
„Studien zur böhmischen Volkskunde" wurde so unversehens zum Kenotaph, zur 
Erinnerung an diesen auch persönlich so verehrungswürdigen Gelehrten. 

In seiner Einleitung skizziert der jüngst in Prag habilitierte, in Dresden wirkende 
Volkskundler Petr Lozoviuk treffend das Spannungsfeld zwischen tschechischer und 
„deutschböhmischer" Volkskunde; gerade diese Disziplin diente auf beiden Seiten 
der ethnoemanzipatorischen Auseinanderentwicklung, ja der „Distanzproduktion". 
Auf deutschböhmischer bzw. sudetendeutscher wie auf tschechischer Seite sah die 
Volkskunde die volkserzieherische Funktion als einen Teil der Aufgabe des Faches. 

Der Autor der Beiträge des vorliegenden Bandes wird als jemand vorgestellt, der 
sein Fach interethnisch vergleichend im Sinne einer übergreifenden „böhmischen 
Volkskunde" verstanden habe, eine Fachrichtung, die es, so Lozoviuk, „gar nicht 
gebe" - es sei denn in der Person von Schroubek selbst. Lozoviuk wirft einige 
Schlaglichter auf seine eigene soeben erschienene Habilitationsschrift, in der er eine 
umfassende Geschichte der deutschsprachigen Volkskunde in Böhmen vorlegt, die 
er von der österreichischen, der tschechischen und der des Deutschen Reiches bzw. 
seiner Nachfolgestaaten unterscheidet. 

Der Hauptteil des Bandes enthält erneut abgedruckte, am ersten Veröffent-
lichungsort oft nur schwer aufzufindende Aufsätze Schroubeks, die in drei Gruppen 
gegliedert sind: Studien zu deutschböhmischen Themen, Studien zur Geschichte der 
volkskundlichen Forschung, Studien zu deutsch-tschechischen Beziehungen. Diese 
Einteilung ist pragmatisch und soll dem Band eine Struktur geben; für die Ver-
flechtung der Arbeitsrichtungen Schroubeks spricht, dass man manche der hier 
nachgedruckten Arbeiten ebenso gut hätte anders sortieren können. 

Auf die Einleitung folgt Schroubeks Überblick über die „Forschungsinteressen 
der deutschen und der tschechischen Universitäts-Volkskunde in Prag" unter dem 
sprechenden Titel „Isolation statt Kommunikation". Das distanzierte Verhältnis 
zwischen beiden in den böhmischen Ländern wohnenden „Volksstämmen" - so der 



590 Bohemia Band 48 (2008) 

schöne Ausdruck aus der altösterreichischen Amtsterminologie - und, von 
Schroubek nicht vergessen, des jüdischen Elements, das aber aufgrund des biologi-
stischen, kryptorassistischen Ansatzes von beiden Seiten weitgehend ausgeklammert 
wurde, hat vieles an möglichen interethnisch-vergleichenden Erkenntnissen verhin-
dert, die sich für die Volkskunde als wesentlich hätten erweisen können. 

Schroubek, der die Schuld für diese Abgrenzung klar bei beiden nationalen 
Wissenschaftskulturen verortet, konzentriert seine Kritik auf die eigene, die deut-
sche Seite, so etwa in den Beiträgen über „Regionalismus und Nationalismus in der 
deutschböhmischen Literatur 1918-1938" und „Prag und die Tschechen in der 
deutschböhmischen Literatur. Volkskundliche Überlegungen zum nationalen 
Stereotyp". Hier lernt man den sonst so freundlichen und verständnisvollen Ver-
fasser als scharfen Kritiker kennen; beide Aufsätze haben ihm, dem Prager Deut-
schen, von Provinz- oder Randdeutschen aus den Sudetengebieten Kritik einge-
bracht, die aus Betroffenheit resultierte. Hierher gehört auch der Beitrag über „Die 
künstliche Region: Beispiel .Sudetenland'", in dem er den Begriff nicht nur termino-
logiegeschichtlich, sondern auch in Hinsicht auf die politisch bedingte Konstruktion 
einer so heterogenen Identität untersucht und aufschlüsselt. 

In gewisser Hinsicht, schon enger an die Geschichte seines Faches angenähert, 
wären hier schließlich auch die beiden eher disziplingeschichtlichen Abhandlungen 
hinzuzufügen, die einerseits an der Gestalt von Joseph Georg Meinert die Früh-
geschichte der Volkskunde in den böhmischen Ländern exemplifizierten, anderer-
seits anhand der Vorlesungsverzeichnisse der deutschen Prager Universität wissen-
schaftsgeschichtliche und regionale Aspekte der dortigen Volkskunde nachverfolg-
ten. 

Etwa die Hälfte der Aufsätze dieses Bandes behandelt im eigentlichen Sinne 
volkskundliche Themen: Erinnerungsberichte im Rahmen der Volksprosa, subjekti-
ve Geschichtserfahrung in der Erzählung eines Lebensschicksals, Schwankmotive, 
„die böhmische Köchin" oder das Nebeneinander bürgerlicher und bäuerlicher 
Lebensformen in einer Marktgemeinde. Als gemeinsamer Nenner bei diesen ganz 
verschiedenartigen Beiträgen scheint dem Nicht-Ethnologen, dass die Gegenstände 
nicht vereinzelt und deskriptiv um ihrer selbst willen behandelt werden, sondern mit 
einem komparatistischen Zugang, der über das unmittelbare Thema hermeneutisch 
hinausweist, meist auch auf die interethnisch-vergleichende Ebene. 

Dass Georg R. Schroubek, dessen wissenschaftliches Profil aus diesem Auswahl-
band eindrucksvoll deutlich •wird, einige Jahre vor seinem Tode gemeinsam mit sei-
ner Frau einen Großteil des Vermögens für die Förderung der wissenschaftlichen 
Beschäftigung mit den Völkern und Kulturen des östlichen Europa gestiftet hat (den 
gewichtigsten Teil davon bildet der an der Ludwig-Maximilians-Universität angesie-
delte „Schroubek Fonds Östliches Europa"), hat ihn zu guter Letzt auch als Wissen-
schaftsmäzen erwiesen, der das Ziel seiner eigenen lebenslangen Forschungstätigkeit, 
das Hinarbeiten auf ein besseres Verhältnis zwischen Tschechen und Deutschen, 
auch über seinen Tod hinaus bei der jungen Generation unterstützt. 

Marburg/Lahn Hans Lemberg 
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Kossert, Andreas: Kalte Heimat. Die Geschichte der deutschen Vertriebenen nach 
1945. 
Siedler, München 2008, 430 S., zahlr. Abb. 

Andreas Kossert, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Historischen Institut 
in Warschau, wendet sich in seinem jüngsten Werk „Kalte Heimat" der Geschichte 
der deutschen Vertriebenen nach 1945 zu. Kossert ist ein Kenner des ehemaligen 
deutschen Ostens, der Monografien über „Masuren. Ostpreußens vergessener Sü-
den" (2001) und „Ostpreußen. Geschichte und Mythos" (2005) veröffentlicht und 
sich intensiv mit den Identitätskonstrukten der einst dort lebenden Bevölkerung 
auseinandergesetzt hat („Preußen, Deutsche oder Polen? Die Masuren im Span-
nungsfeld des ethnischen Nationalismus 1870-1956" [2001]). 

Während die vertriebenen Deutschen in historischen Untersuchungen zur Nach-
kriegszeit meist nur eine Nebenrolle spielen, stellt Kossert diese Gruppe in den 
Mittelpunkt und erörtert ihr Schicksal in den west- und ostdeutschen Besatzungs-
zonen bzw. in den beiden deutschen Staaten nach 1945/49. In seinem mit zahlreichen 
Abbildungen und Literaturzitaten angereicherten Werk erzählt der Autor die in wei-
ten Teilen äußerst bedrückenden Erfahrungen der Zwangszuwanderer nach ihrer An-
kunft. Sachlich, mit Empathie und ohne die vorangegangenen Verbrechen Deutsch-
lands und des Nationalsozialismus unerwähnt zu lassen, plädiert er dafür, die Ver-
triebenen als Opfer zu begreifen. Kosserts Opferbegriff beschränkt sich dabei nicht 
auf die unmittelbar mit Flucht und Vertreibung verbundenen Erfahrungen, sondern 
bezieht auch die Ablehnung, Hartherzigkeit und die mangelnde Solidarität ein, die 
die Einheimischen ihren vertriebenen Landsleuten entgegenbrachten (S. 15). Diese 
Verhaltensmuster waren laut Kossert nicht auf die unmittelbare Nachkriegszeit be-
grenzt. So schildert er die deutsche Nachkriegsgeschichte bis zur politischen Wende 
von 1989/90 als Kontinuität der Ausgrenzung der von der Aufnahmegesellschaft 
durchweg als Fremde wahrgenommenen vertriebenen Deutschen. Diese Ausgren-
zung habe mit der Ankunft der Zwangsmigranten eingesetzt, sei durch die Schluss-
strichmentalität der „Wirtschaftswundergesellschaft" fortgesetzt worden und habe 
im Zuge des sich allmählich entwickelnden „Täterbewusstseins" und der neuen 
Deutschen Ostpolitik in den 1960er/70er Jahren eine neue, ideologisch motivierte 
Qualität erhalten. Das Ende des Kalten Krieges biete nun die Chance für einen 
Perspektivwechsel, um „die ideologischen Gräben zuzuschütten und sich der Zäsur 
zu widmen, die die Ankunft der Vertriebenen für Deutschland darstellt und es so 
nachhaltig prägte wie kaum ein Ereignis zuvor" (S. 15). Es ist ein Anliegen Kosserts, 
mit der entideologisierten Erinnerung an Flucht und Vertreibung den Blick auf die 
Herkunftsgebiete der Vertriebenen zu lenken, die einen wesentlichen - im kollekti-
ven Gedächtnis aber fast vergessenen - Anteil an der deutschen Kultur und Ge-
schichte haben (S. 17 f.). 

Anhand von Quellen, die Kossert aus der großen Fülle der in den letzten Jahr-
zehnten erarbeiteten Studien zur Vertriebenen- bzw. Integrationsgeschichte (darun-
ter zahlreiche Regional- und Lokalstudien) und aus belletristischen und autobiogra-
phischen Werken zusammengetragen hat, zeigt er, dass die Vertriebenen auf massive 
Ablehnung stießen. Mitunter sahen sie sich krassen Vorurteilen ausgesetzt. Der 
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Autor weist nach, dass rassistische Kategorien, mit denen der Nationalsozialismus 
noch kurz zuvor Menschen aus „dem Osten als rassisch gemischte Untermenschen" 
gebrandmarkt hatte, bruchlos auf die Flüchtlinge und Vertriebenen übertragen wur-
den (S. 71). So diffamierten die Südschleswiger die mehrheitlich ostpreußischen 
Flüchtlinge „sowohl rassenmäßig als auch in kultureller und geistiger Hinsicht" als 
„artfremd", als „Mulattenrasse" und „Mischlinge" (S. 75). Diese die Zwangszuwan-
derer herabwürdigenden Zuschreibungen setzten Einheimische als Argumente gegen-
über den britischen Besatzern ein, um die Abschiebung der Vertriebenen aus 
Südschleswig zu erwirken (S. 74) - ähnliche Verhaltensweisen sind auch aus anderen 
Landesteilen bekannt. 

In den westlichen wie auch in der östlichen Besatzungszone nahm man die 
Zwangszuwanderer in erster Linie als lästige Bittsteller wahr. Die Bereitschaft, frei-
willig mit den Vertriebenen zu teilen, war sehr gering. Unterschwellig waberte stets 
der verletzende Generalverdacht, der das mangelnde Mitgefühl zu rechtfertigen 
schien: „Wenn das anständige Leute gewesen wären, hätte man sie nicht vertrieben!" 
(S. 131). Dieselbe Funktion der Selbstentlastung hatte die pauschale Diskreditierung 
der Vertriebenen als Nazis (S. 42). 

Oft bekamen die Heimat- und Obdachlosen erst durch das energische Eingreifen 
der Besatzungsmacht ein Dach über dem Kopf. Widerstand gegen die Zwangs-
einweisungen wurde geahndet: Im Landkreis Sulzbach-Rosenberg verurteilte das 
Militärgericht zwei Hauseigentümer zu einer Gefängnisstrafe und zu einem 
Zwangsaufenthalt in einem Vertriebenenlager - mit fünfzig Pfund Gepäck und ohne 
Sonderbehandlung (S. 64). Gleichwohl bleibt die herausragende Rolle der Besatzer 
in Bezug auf vertriebenenpolitische Maßnahmen bei Kossert unterbelichtet. Wei-
chenstellend wirkte z.B. das kompromisslose und unnachgiebige Drängen der West-
alliierten auf die juristische und politische Gleichstellung von Vertriebenen und 
Einheimischen. Die Besatzer sorgten im Rahmen ihrer Demokratisierungspolitik 
dafür, dass Vertriebene schon relativ früh in den politischen Gestaltungsprozess 
eingebunden wurden. Interessenvertreter aus Flüchtlings- und Vertriebenenkreisen 
•wirkten an der Formulierung der von den Besatzern wiederholt zugunsten der 
Zuwanderer redigierten Flüchtlingsgesetze der Westzonen mit sowie an den Vor-
läufern der vornehmlich auf die Vertriebenen zielenden bundesrepublikanischen 
Sozialhilfegesetze: dem Soforthilfe-, Lastenausgleichs- und Bundesvertriebenen-
gesetz. Von dieser aktiven politischen Mitgestaltung durch die Zuwanderer lesen wir 
bei Kossert nichts. Lediglich in einem ausführlichen Zitat spiegelt sich der Auf-
bauwille der Ankömmlinge wider (S. 85 f.). 

Kossert kritisiert, dass in der Nachkriegszeit unter Integration „rein bürokratisch-
zweckrationales Handeln" verstanden worden sei, wobei ausschließlich materialisti-
sche Vorstellungen den Maßstab ihres Gelingens bildeten (S. 13 f.). Kosserts These 
von der durchgängig „kalten Heimat" ist so nicht haltbar. Problematisch ist, dass der 
Verfasser sowohl bezüglich des täglichen Zusammenlebens als auch bezüglich der 
politischen Bewältigung der Herausforderungen der Nachkriegszeit einem Schwarz-
Weißbild verhaftet bleibt, das Vertriebene und Einheimische als strikt voneinander 
getrennte Gruppen beschreibt. Tatsächlich aber gab es zahlreiche Berührungspunkte 
- etwa hinsichtlich konfessioneller, weltanschaulicher bzw. parteipolitischer Über-
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Zeugungen. An diese gemeinsame Basis ließ sich anknüpfen; die regional unter-
schiedlichen Ausprägungen der jeweiligen Milieus stellten kein unüberbrückbares 
Hindernis dar. Bald agierten Vertriebene neben Einheimischen in Interessen- und 
Zweckgemeinschaften, in Koalitionen und Vereinen. Auch die politischen Parteien 
boten Anknüpfungsmöglichkeiten. Es ist zwar richtig, dass sich die CDU/CSU als 
„Partei der Einheimischen" (S. 180) präsentierte; doch sobald die Besatzer die Öff-
nung der Parteien für die Vertriebenen erwirkt hatten, engagierten sich diese partei-
politisch: So wie Wenzel Jaksch, Volkmar Gabert und Martin Hirsch in der SPD mit-
wirkten, waren die Unionsparteien die natürliche politische Heimat von Hans 
Schütz und Hans Lukaschek. 

Ohne ihre integrative Leistung bei der Verwandlung der „kalten Heimat" ange-
messen zu würdigen, nennt Kossert kommunale Patenschaften, Kulturinstitutionen, 
Vertriebenensiedlungen und vor allem die Kirchen als Agenturen der Integration. 
Diese Funktion räumt Kossert auch den Vertriebenenverbänden ein. Das Kapitel 
über die Verbände ist allerdings harmonisierend überzeichnet; problematische 
Themen werden unzureichend erörtert oder ganz ausgeblendet: So ist es beispiels-
weise fraglich, ob das Banner mit der Aufschrift „Nach Ostland wolle wi riden", das 
die „Deutsche Jugend des Ostens" 1952 beim Vredener Stadtjubiläum vor sich her-
trug, mit dem Hinweis auf die darin zum Ausdruck gebrachte Erinnerung an die 
mittelalterliche Ostkolonisation angemessen erklärt ist (S. 130). Entbehrten diese 
Zeilen wirklich jeglichen Gegenwartsbezugs im Sinne einer erneuten Landnahme? 
Zwar werden personelle Kontinuitäten an einzelnen führenden Verbandsfunktionä-
ren gezeigt (S. 182 f.); hingegen ist weder für die Problematisierung von Geschichts-
klitterungen in Verbandspublikationen und von rechtsradikalen Entgleisungen der 
Vertriebenenpresse noch für die Pflege nationalistischer Symbole Platz. Die Verant-
wortung für die gesellschaftliche Ausgrenzung der Vertriebenenverbände sucht 
Kossert vor allem in der „Doppelstrategie", die die Parteien gegenüber den Vertrie-
benen verfolgten (S. 165): Aus •wahltaktischen Gründen hätten diese die zunehmend 
realitätsfernen Rückkehrforderungen der Verbände unterstützt; die ostpolitische 
Wende habe die Vertriebenen unvorbereitet getroffen. 

In einem eigenen Kapitel beleuchtet Kossert die Situation in der SBZ/DDR 
(S. 193-228). Mit Blick auf die Sowjetunion und die sozialistischen Bruderstaaten 
war den Vertriebenen dort jegliche Klage über erlittenes Unrecht untersagt, Sonder-
leistungen blieben ihnen verwehrt. Schon früh propagierte die DDR die Boden-
reform, die Teil des gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozesses war, als 
Schlüssel der gelungenen Integration ihrer circa zwei Millionen „Neubürger". Diese 
wurden gezwungen, in der Öffentlichkeit über ihre Herkunft und ihre Erfahrungen 
als „Umsiedler" zu schweigen; die Erinnerungen wurden privatisiert und über-
dauerten im Familiengedächtnis. Doch selbst in der DDR gab es Nischen: Bis 1961 
war es DDR-Bürgern möglich, an Vertriebenentreffen in Westdeutschland teilzuneh-
men, im brandenburgischen Dorf Zinna kam es zu einer geschlossenen Ansiedlung 
sudetendeutscher „Antifa-Umsiedler", in Thüringen gründeten Gablonzer 1945 die 
„Bijou. Schmuck und Glaswaren eGmbH" und die Schmuckwarengenossenschaft 
„Gablona", die bis in die zweite Hälfte der 1960er Jahre ihre deutschböhmische 
Identität bewahren konnten. 
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Flucht , Vertreibung , den Schoc k über die unsolidarisch e Aufnahm e un d das aus-
geprägte gesellschaftliche Desinteress e der 1960er bis 1980er Jahr e mach t Kosser t 
verantwortlic h für seelische Verletzunge n un d psychisch e Erkrankungen , die sich bis 
in die dritt e Generatio n vererbt habe n (S. 323 ff.). Selbst in der eigenen Famili e konn -
ten die sich nac h der „alte n Heimat " sehnende n Vertriebene n nich t auf Verständni s 
hoffen; dieser Sehnsuchtsor t blieb der nachfolgende n Generatio n oftmal s verschlos-
sen. 

Erst in der zweiten Hälft e der 1990er Jahr e triebe n Vertrete r einer reuigen politi -
schen Linke n (Grass , Vollmer, Schily) den Perspektivenwechse l voran . Kosser t skiz-
ziert diesen anschaulic h anhan d der autobiografische n Roman e von Petr a Reski. Die -
se beschreib t in „Ei n Lan d so weit", wie sie ihre ostpreußisch e Großmutte r des Revan -
chismu s verdächtig t habe , da diese stets stur von Danzi g stat t von Gdaňs k sprach : 

Ich korrigiert e sie ebenso unerbittlic h wie folgenlos. Dies war Teil meines Kampfes gegen 
die Revanchisten : Jeden , der Danzi g sagte, hielt ich für einen heimliche n Heim-ins-Reich -
Deutschen , jeden, der vergaß, vor Ostpreuße n das Wort „ehemalig " einzufügen , für einen 
unbelehrbare n Deutschland-Deutschland-über-alles-Deutschen . Sie hatte n schließlich den 
Krieg angefangen , da schien es mir nur gerecht , dass sie ihre Heima t verlassen mussten . (S. 284) 

Als Reski nac h dem End e des Ost-West-Konflikt s gemeinsa m mit ihre r Mutte r 
un d ihre r Tant e in die schlesische Heima t reist, bemerk t sie einen neue n Blick auf die 
eigene Familiengeschicht e un d die Vertriebenenproblemati k insgesamt ; in „Mein e 
Mutte r un d ich " schäm t sie sich „für mein kleines, harte s Kinderherz , das nicht s von 
Schlesien wissen wollte" (S. 335). 

Ha t ma n Kossert s über 400 Seiten starkes Buch gelesen, muss ma n es zunächs t 
einma l beiseite legen, um den Kop f von den darin geschilderte n Verletzunge n zu 
befreien . Bedrückend e Ausgrenzungserfahrunge n fehlen zwar in keine r Unter -
suchun g zur Vertriebenenpolitik , doc h der Auto r kompilier t sie anschaulic h in einer 
bisher nich t gekannte n Dichte . Er plädier t nachdrücklic h dafür, den Vertriebene n 
zuzuhören , ihre Geschichte n aufzuzeichnen , ihre Kultu r zu bewahre n un d ihre n 
Schmer z zur Kenntni s zu nehme n (S. 344 ff.). An Kossert s durchwe g souverän un d 
gut lesbar geschriebene r Untersuchun g stör t nebe n den oben genannte n Kritik -
punkten , dass der „unbewältigt e Schmerz " un d der Opfertopo s das Buch von der 
ersten bis zur letzte n Seite dominieren . Diese Perspektiv e würdigt nich t den kon -
strukti v gestaltende n Antei l der Vertriebene n am Aufbau Nachkriegsdeutschlands ; 
sie vermag nich t zu erklären , wie es gelang, dass die Vertriebene n heut e einen inte -
gralen Bestandtei l der Gesellschaf t bilden . Gleichwoh l leistet Kossert s „Kalt e Hei -
mat " einen wichtigen Beitra g zur Versachlichun g der Debatt e um einen angemesse -
nen Erinnerungsor t von Flucht , Vertreibun g un d Integration . 

Marktoberdor f Karin Poh l 

Zídek,  Petr/Sieber, Karel: Československo a subsaharská Afrika v letech 1948-1989 
[Die Tschechoslowakei und das Subsaharische Afrika in den Jahren 1948-1989], 
Ústav Mezinárodníc h Vztahů, Prah a 2007, 322 S. 

Nachde m Pet r Zíde k vor einiger Zei t die Politi k der Tschechoslowake i gegenüber 
den vormal s unte r französische r Kolonialherrschaf t stehende n Länder n währen d der 
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Jahr e 1948 bis 1968 untersuch t hatte, 1 legen er un d Kare l Sieber gemeinsa m nu n erst-
mals eine Analyse der tschechoslowakische n Afrikapolitik für den gesamten Zeit -
rau m der kommunistische n Tschechoslowake i vor. 

Im Grundlagentei l (S. 12 ff.) werden Afrikakonzept e sowie eine Periodisierun g 
vorgestellt. Als Quellenbasi s dien t den Autore n insbesonder e Archivmateria l aus 
dem Archiv des Zentralkomitee s der KPTsc h sowie Materia l des tschechoslowaki -
schen Außenministeriums . Sehr aufschlussreic h sind die Lagebericht e der Auslands-
vertretungen , die in der Darstellun g imme r wieder zitier t werden . Fü r die Zei t der 
1960er Jahr e sind zahlreich e Dokument e erhalten , wohingegen für die 1970er un d 
1980er Jahr e kaum Quelle n zu eigenen afrikapolitische n Konzeptione n vorliegen, da 
die „normalisierte " Tschechoslowake i außenpolitisc h nac h 1968/196 9 voll unte r 
sowjetischer Kontroll e stand (S. 18). 

Staaten , die sich im Zuge der Dekolonisierungsphas e neu gründeten , wurde n von 
der Tschechoslowake i in der Regel sofort anerkannt , verbunde n mit dem Angebot , 
diplomatisch e Beziehunge n aufzunehmen . Bereit s vor der Unabhängigkei t einzelne r 
Staate n war die Prage r Führun g in Afrika engagiert gewesen. Ein e Takti k dabei war, 
linksgerichtet e Unabhängigkeitsbewegunge n nac h Möglichkei t auch mit Waffen zu 
unterstützen . Kämpfer n aus Guinea-Bissa u unte r Amika r Cabra l wurde n beispiels-
weise schon 1961 konkret e Waffenlieferunge n zugesagt (S.95) . Cabra l kooperiert e so 
eng mit der ČSSR , dass er unte r dem Deckname n „Sekretář " (Sekretär ) sogar für den 
tschechoslowakische n Geheimdiens t arbeitet e un d Informatione n über seine Parte i 
sowie ander e afrikanisch e Politike r preisgab. Unterstützun g wurde aber auch auf 
dem zivilen Sekto r gewährt , hier müssen insbesonder e die Ausbildun g von Fach -
arbeiter n un d Stipendie n für Studente n genann t werden . Allerdings war die Auf-
nahm e von Studente n nich t imme r förderlich , da viele von ihne n vom real existie-
rende n Sozialismu s enttäusch t waren . So kame n die Studente n aus Mal i laut einem 
Berich t „antisozialistisch " (S. 148) eingestell t in ihre Heima t zurück , da sie in der 
ČSSR rassistischen Anfeindunge n ausgesetzt gewesen waren . Ähnlic h erging es auch 
Schüler n aus Sambia ode r Simbabwe . De r sambisch e Studen t Fran k Chibez a wurde 
1964 bei eine r offensichtlic h rassistisch motivierte n Tat aus dem fahrende n Zu g 
Praha-Poděbrad y geworfen un d überlebt e schwer verletzt (S. 226). Solch e Fälle 
konnte n sich zur dauerhafte n Belastun g der bilaterale n Beziehunge n entwickeln . 

Bei allen diplomatische n Bemühunge n um die afrikanische n Lände r muss aller-
dings beton t werden , dass diese währen d des gesamten Untersuchungszeitraum s -
mit Ausnahm e des Prage r Frühling s -  eng an Moska u gebunde n •waren . Beim 
Ausbau der Beziehunge n zu Benin musste n sich die örtliche n tschechoslowakische n 
Diplomate n erst bei ihre n sowjetischen Verbündete n rückversichern , wie groß der 
Einfluss der Volksrepublik Chin a ode r Nordkorea s im Lan d sei (S. 51). Di e ČSSR 
befand sich also imme r im Spannungsfel d zwischen westlichen wie fernöstliche n 
Akteuren . Dort , wo der Westen sich intensi v engagierte , konnte n die kommunisti -
schen Staate n schwer Fu ß fassen. Auffallend ist die starke Positio n der ehemalige n 
französische n Kolonialmacht , auch nac h der Unabhängigkei t ihre r Kolonien : De r 

Zídek,  Petr : Československo a francouzsk á Afrika. 1948-1968 [Die Tschechoslowake i und 
das französische Afrika. 1948-1968]. Prah a 2006. 
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Staatsche f von Cöt e d'Ivoir e (Elfenbeinküste) , Felix Houphouět-Boigny , stellte sei-
nen Antikommunismu s offen zur Schau (S. 186). Ander e Lände r wie etwa Gabun , in 
dene n die Zusammenarbei t mit dem sozialistische n Lager auch innenpolitisc h auf 
Ablehnun g stieß, behaupteten , aufgrun d fehlende r finanzielle r Ressource n keine 
entsprechende n Auslandsvertretunge n einrichte n zu könne n (S. 68). 

Einige Staate n entwickelte n sich jedoch zu treue n Verbündete n des sowjetischen 
Blocks un d speziell der Tschechoslowakei , die sie mit Waffen versorgte. Zu diesen 
Länder n zählte n Angola, Äthiopie n un d Moijambique . Sehr intensiv e Beziehunge n 
bestande n aber auch zu Guinea , Ghana , Uganda , Nigeri a sowie Sambia . Im Falle 
Angolas un d Mojambique s wurde n die linksorientierte n Unabhängigkeitsbewegun -
gen massiv mit Waffen unterstützt . So konnt e die angolanisch e MPL A nu r mit Hilfe 
kubanische r Truppe n un d tschechoslowakische r Munitio n an die Mach t komme n 
(S. 31). Kämpfe r aus Mocambiqu e waren schon zehn Jahr e vor der Unabhängigkei t 
des Lande s dankbar e Empfänge r von Waffenlieferungen . Zu Äthiopie n existierten 
bereit s unte r Kaiser Hail e Selassie enge Wirtschaftsbeziehungen . Diese r wurde 1959 
sogar Ehrendokto r der Prage r Karlsuniversitä t un d besucht e im selben Jah r die 
Tschechoslowake i (S.56f.) . Mi t der Machtübernahm e durc h den marxistisch orien -
tierte n Mengist u Hail e Maria m geriet Äthiopie n unte r sowjetischen Einfluss. Auch 
mit tschechoslowakische r Hilfe baut e der äthiopisch e Diktato r die größt e Armee des 
Kontinent s auf, wobei sich paralle l dazu seine Schulde n auftürmten . Bis 1984 hatt e 
ihm allein die ČSSR etwa 850 Millione n Krone n geliehen , wobei in dieser Summ e 
auch jene Poste n enthalte n waren , mit dene n das riesige Wasserkraftwerk Melk a 
Wakana finanzier t wurde (S. 65). Da s Engagemen t der Ostblockstaate n führt e in die-
ser Region zu der paradoxe n Situation , dass Äthiopien s Rivale un d Nachba r Somali a 
ebenfalls massiv mit Waffen un d weiterem Materia l unterstütz t wurde . De r somali -
sche Diktato r Siad Barre griff Äthiopie n 1977 an un d brac h daraufhi n mit der 
Sowjetunion . Nich t nu r in Somalia , auch in Ghan a zeigten sich negative Auswir-
kungen tschechoslowakische r Waffenlieferungen : So war 1962 auf den ghanaische n 
Diktato r Kwam e Nkrumah , der mit dem Ostbloc k in enger Verbindun g stand , ein 
Attentatsversuc h verübt worden . Sprengstoffexperte n aus Pra g stellten späte r fest, 
dass das Bombenmateria l wohl aus einer tschechoslowakische n Waffenlieferun g 
stammte , die 1959 nac h Guine a gesandt worde n •wa r (S. 71). 

Tschechoslowakisch e Diplomate n waren insbesonder e an jenen Standorte n ge-
fragt, an dene n sich die UdSS R nich t direk t betätige n wollte ode r konnte . Sambia 
unte r Kennet h Kaund a wollte sich beispielsweise an keine Großmach t binde n un d 
unterhiel t dahe r lediglich zu „kleine n Staaten " engere Beziehungen . Dor t entwickel -
te sich die ČSSR zum Statthalte r Moskaus , wohingegen die sambische n Politike r 
fälschlicherweis e von eine r autonome n tschechoslowakische n Außenpoliti k ausgin-
gen (S. 229 f.). Di e tschechoslowakisch e Vertretun g in Lusaka fungiert e vor 1975 als 
wichtige Anlaufstelle für Unabhängigkeitskämpfe r aus Angola, Mogambiqu e un d 
Südrhodesien/Simbabwe . Ein e ähnlich e Positio n hatt e Pra g auch im Apartheid -
regime in Südafrika inne , dem ideologische n Fein d auf dem Kontinent . Trot z politi -
scher Differenze n entwickelte n sich fruchtbar e wirtschaftlich e Beziehunge n zu 
Südafrika . Dahe r wollte die Tschechoslowake i ihr dortige s Generalkonsula t keines-
falls schließe n (S. 101). Aufgrund internationale n Druck s zogen sich imme r meh r 
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Staate n diplomatisc h zurück , un d als bereit s polnisch e un d sowjetische Diplomate n 
das Lan d verlassen hatten , verblieb als einzige Einrichtun g der Ostblockstaate n die 
tschechoslowakisch e Vertretun g (S.99) . D a die südafrikanische n Kommuniste n 
(SACP ) aber beharrlic h bei den tschechoslowakische n Diplomate n intervenierten , 
wurde das Konsulta t schließlic h geschlossen . Di e SACP erhiel t trot z des Rückzug s 
weiterhi n Unterstützung , doc h fehlten nu n notwendig e Transportkanäle . De n Vor-
schlag der Untergrundkämpfer , Sprengstof f in For m von präparierte m Spielzeu g zu 
liefern, lehnt e Pra g allerding s entschiede n ab (S. 106). 

Zusammenfassen d bleibt festzuhalten , dass sich die Tschechoslowake i vor allem 
im waffentechnische n Bereich stark engagierte . Waffen aus der ČSSR waren prak -
tisch überal l auf dem Kontinen t zu finden . Insbesonder e nac h Attentate n auf afri-
kanisch e Führe r blüht e die militärisch e Zusammenarbei t auf. Dabe i zögert e Pra g 
nicht , sich auch in inner e Angelegenheite n einzelne r Lände r einzumischen , wie etwa 
im nigerianische n Bürgerkrieg/„Biafra-Krieg " 1967-1970 (S. 167 ff.). Di e Auslands-
vertretunge n diente n nich t nu r als Stützpunkt e für Geheimdienstaktivitäten , son-
der n auc h als Anlaufstellen für waffenhungrig e Rebelle n unterschiedlichste r 
Couleur . Obwoh l die Prage r Diplomate n auch auf die ideologisch e Ausrichtun g 
ihre r Gesprächspartne r achteten , waren doc h wirtschaftlich e Eigeninteresse n oft-
mals wichtiger als politisch e „Bruderschaft" . So unterhiel t ma n mit dem eher west-
lich orientierte n Nigeri a unte r Yakubu Gowo n un d seinen Nachfolger n intensiv e 
wirtschaftlich e Beziehungen , da Nigeri a aufgrun d seines Ölreichtum s ein zahlungs -
kräftiger Geschäftspartne r war. 

Als tschechoslowakisch e Botschafte n von überregionale r Bedeutun g kan n ma n 
diejenigen in Kair o (Ägypten) , Conakr y (Guinea) , Akkra (Ghana) , Lusaka (Sambia ) 
sowie Addis Abeba (Äthiopien ) bezeichnen . Doc h gerade im diplomatische n 
Bereich handelt e die Prage r Außenpoliti k oftmal s schlich t dilettantisch . So konnt e 
zum Beispiel in Mojambiqu e erst 1980, fünf Jahr e nac h der Unabhängigkei t des 
engen Verbündeten , eine Botschaf t errichte t werden (S. 154). Auch bei der absur-
den Verhaftun g un d Verurteilun g des tschechische n Arztes Dr . Zbyně k Koze l durc h 
guineisch e Behörde n offenbarte n sich der „Zynismu s un d die Unfähigkei t der tsche -
choslowakische n Außenpoliti k zu Beginn der Normalisierungsperiode " (S. 91): Di e 
tschechoslowakisch e Botschaf t in Conakr y zeigte sich in dieser Sache alles ander e als 
engagiert (S. 93); Dr . Koze l konnt e erst 1975 nac h vier Jahre n Haf t freikommen . 

Zíde k un d Sieber legen ein fundiertes , durchgehen d mit Zitate n aus Originaldoku -
mente n angereicherte s Werk vor. Di e unterschiedliche n Facette n des tschechoslowa -
kischen Engagement s werden gut herausgearbeite t un d zuweilen auch in einen •welt -
politische n Zusammenhan g gesetzt. Leide r bieten die Autore n nac h der Darstellun g 
der einzelne n Lände r keine Zusammenfassun g ode r kritisch e Bewertun g des tsche -
choslowakische n Engagement s an. Hie r hätt e auch eine finanziell e Bilanz gezogen 
werden können . Wünschenswer t wäre zude m ein kleine r Bildtei l mit Faksimile -
abdrucke n un d Foto s von gegenseitigen Staatsbesuche n gewesen. Nich t zuletz t wäre 
für die Leser, die nich t schwerpunktmäßi g zu Afrika arbeiten , eine Kart e des afrika-
nische n Kontinent s mit eingezeichnete n Auslandsvertretunge n sicher hilfreich . 

Trotzde m bleibt festzuhalten , dass jene Wissenschaftler , die sich mit der tsche -
choslowakische n Afrikapolitik nähe r auseinandersetze n wollen, in Zukunf t an die-
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sem Werk nich t vorbeikomme n werden . Aber auch der Leser, der meh r über das 
Funktioniere n eines kommunistische n diplomatische n Apparat s erfahre n will, wird 
im Werk von Zíde k un d Sieber fündig. 

Münche n Marti n Pavlík 

Vaněk,  Miroslav/Mücke,  Pavel/ Pelináková,  Hana: Naslouchat hlasům paměti: 
Teoretické a praktické aspekty orální historie [Den Stimmen der Erinnerung lau-
schen: Theoretische und praktische Aspekte der Oral History]. 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Prah a 2007, 224 S. 

Vaněk,  Miroslav/  Urbášek, Pavel (Hgg.): Vítězové? Poražení? Politické elity a disent 
v období tzv. normalizace. Životopisná interview. [Sieger? Besiegte? Politische Eliten 
und der Dissens in der Zeit der so genannten Normalisierung. Biografische Interviews]. 
Prostor , Prah a 2005, 2 Bde., 1970 S. 

Seit dem Wintersemeste r 2008/200 9 gibt es an der Karlsuniversitä t Pra g einen neue n 
Studiengang : „Ora l Histor y -  Zeitgeschichte" . D a dafür eine Aufnahmeprüfun g 
vorgesehen ist, muss es für die Kandidate n ein Lehrwer k geben, mit dessen Hilfe sie 
sich auf die schriftliche n un d mündliche n Tests vorbereite n können . Diese s liegt nu n 
pünktlic h vor un d steh t sogleich auf Plat z eins der Pflichtlektürelist e für die Prü -
fung. In einem Land , in dem Aufnahmeprüfun g gleich Auswendiglernprüfun g ist, 
sind einem solche n Werk die Verkaufserfolge gesichert . Wohl auch in Hinblic k auf 
seinen offensichtliche n Zweck ist der Band gleichsam vom Tonfal l her eher ein 
Skript für Studierend e als ein wissenschaftliche s Methodenwerk . Auch das locker e 
Schriftbil d mit Zeichnunge n zum Them a sowie fett gesetzte „Merkwörter " im Stil 
eines Lehrbuche s verfestigen diesen Eindruck . 

Vom Aufbau her orientier t sich der Band , dessen dre i Autore n alle am „Centru m 
Oráln í Historie " (Zentru m für Ora l History ) des Institut s für Zeitgeschicht e der 
tschechische n Akademi e der Wissenschafte n beschäftigt sind, an den bisherigen 
Lehrveranstaltunge n von dessen Leite r Mirosla v Vaněk. So beginn t der Text sinn -
vollerweise mit der Frag e danach , was Ora l Histor y ist. Übersichtsarti g wird im 
zweiten Kapite l ihre Entwicklun g in unterschiedliche n Länder n dargestellt . Di e rela-
tiv junge Geschicht e der Ora l Histor y in Tschechie n wird an dieser Stelle ausrei-
chen d thematisier t -  dies ist sicherlic h eines der verdienstvollste n Kapite l des Ban-
des, welches nich t nu r bei tschechische n Studierenden , sonder n eventuel l auch ein-
mal in eine r Übersetzun g als Einzelpublikatio n beim nichttschechische n Publiku m 
auf Interess e stoße n dürfte . Interessan t ist, dass im folgenden Kapite l über Gedächt -
nis un d Erinnerun g stärker als in den andere n vor allem tschechisch e un d slowaki-
sche Literatu r rezipier t wird, was im Hinblic k auf die Beispiele sicherlic h sinnvol l 
ist, ein wenig jedoch den internationale n Forschungsstan d verkennt . So werden etwa 
die Weiterentwicklunge n der Gedanke n von Mauric e Halbwach s durc h Aleida un d 
Jan Assmann , insbesonder e das Konzep t des kulturelle n un d kommunikative n Ge -
dächtnisses , ode r durc h Danie l Bertau x un d Isabel Bertaux-Wiam e zur Perspektiv e 
von Erinnerunge n ebensoweni g erwähn t wie etwa die Forschunge n von Haral d 
Welzer zum Familiengedächtnis , allesamt richtungsweisen d auch für die Ora l History . 
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Bevor ausführlich e Kapite l sich der praktische n Phas e von Ora l Histor y widmen , 
gehen die Autore n noc h einma l grundsätzlic h auf die Lebensgeschicht e als Ego-
Dokumen t ein, un d zwar im Besondere n auf die Frage n von Struktu r un d Chrono -
logie, womi t sie sich bereit s der Praxis nähern . 

Es folgen auf knap p 40 Seiten nu n ausführlich e Beschreibunge n des Prozesse s 
der Quellengenerierun g vom Konzipiere n eines Projekte s über das Ermittel n un d 
Kontaktiere n der Interviewpartne r bis hin zu den Phase n des Interviews . Auch über 
die technisch e Ausstattun g sowie das nachfolgend e Transkribiere n wird ausführlic h 
berichtet . De n sehr nützlichen , im Anhan g befindliche n Bogen „Tipp s für Inter -
viewer" hätt e ma n ruhi g auch in diesem Teil platziere n können , vermittel t er doc h 
ein gutes Bild davon , was einen bei einem Intervie w erwarte n kann , un d stellt eine 
sinnvolle Checklist e im Vorfeld eines jeden Gespräch s dar. In Bezug auf diese prak -
tische n Frage n erweist sich der Band als ein unabdingbare s Vademeku m für jeden 
ungeübte n Interviewe r un d such t seinesgleiche n in der deutschsprachige n Literatu r 
-  da habe n es die deutsche n Studierende n eindeuti g schwerer . 

De m inhaltlic h wichtigen Punk t der Interpretatio n allerding s wird -  verglichen 
mit den eher technische n Kapitel n -  verhältnismäßi g wenig Plat z eingeräumt . Hie r 
dräng t sich die Vermutun g auf, dass das Buch vor allem dazu diene n soll, Quelle n 
(bzw. im ersten Schrit t versierte Interviewer ) zu produzieren , die die inzwische n 
bereit s beachtlich e Interviewsammlun g des Zentrum s für Ora l Histor y weiter wach-
sen lassen können . Ein imposante s Beispiel aus dieser Sammlung , die zweibändige 
Publikatio n „Vítězové? Poražení ? Politick é elity a disen t v obdob í tzv. normalizace . 
Životopisn á interview", ha t es verdient , an dieser Stelle erwähn t zu werden . Im 
Rahme n des Projekt s „Politisch e Elite n un d der Dissen s in der Zei t der so genann -
ten Normalisierung " entstande n 120 Interview s mit Angehörige n der kommunisti -
schen Nomenklatur a auf der einen , Regimegegner n auf der andere n Seite, von dene n 
50 in ihre m vollständigen Wortlau t publizier t wurden . Da s 1970 Seiten dicke Werk 
wurde in einer Umfrag e der Zeitschrif t „Dějin y a současnost " (Geschicht e un d 
Gegenwart ) 2005 verdien t zum Buch des Jahre s gewählt. Di e Aufmerksamkei t der 
Öffentlichkei t •wir d das Zentru m erneu t auf sich ziehen , da es für 2010 die Inter -
national e Oral-History-Konferen z nac h Pra g geholt hat . Ein e tschechisch e „Gebur t 
der Zeitzeugen " äußer t sich jedoch nich t nu r in den Aktivitäten des Zentrums , son-
dern auch in Initiative n andere r Organisatione n des Lande s (so etwa die End e 2008 
onlin e gegangene Plattfor m www.pametnaroda.cz ). 

Zurüc k zum sechste n Kapite l über Analyse un d Interpretation : Diese s ist den 
praktische n Aspekten nachgeordnet , was sich anbietet , zuma l es der chronologi -
schen Folge der Arbeit des „Ora l Historian " entspricht , erst zum Schluss zu inter -
pretieren . Ein großes Defizi t -  nebe n seiner Knapphei t -  stellt es aber dar, dass die-
ses Kapite l nu r einen theoretische n Zugan g bietet . So fehlen gerade an dem Punkt , 
an dem die meiste n empirisc h arbeitende n „Anfänger " zum ersten Ma l an ihre 
Grenze n stoßen , klare un d praktisch e Hinweise . Di e Autore n begnügen sich damit , 
vier Analysemethode n kurz vorzustellen . Sie verweisen lediglich auf einen Auto r je 
Method e (im Stil: hermeneutische s Verfahren siehe Gadamer) , versäume n es aber, 
praktisch e Beispiele anzuführe n ode r zumindes t auf Literatu r hinzuweisen , in der 
Oral-History-Quelle n solche n Methode n unterzoge n wurden . Sie hätte n nich t lange 

http://www.pametnaroda.cz
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in fremdsprachige r Literatu r danac h suche n müssen (obwoh l sie dor t leich t fündig 
geworden wären - gehen doc h einige einschlägige deutsch e Autore n in ihre n 
Kapitel n über Interpretatio n so vor 1) , sonder n hätte n durchau s legitim auch auf die 
Interpretationsleistunge n ihres eigenen Zentrum s hinweisen können , ist es ihne n 
doc h gelungen , einen Teil der 2005 erschienene n oben genannte n Interview s in einer 
nachfolgende n Publikation 2 einem kritische n interpretative n Blick zu unterziehen . 
Gerad e dara n hätt e ma n wunderba r aufzeigen können , welche spannende n Wege 
eine Interpretatio n eröffnet , welche neue n un d multiperspektivische n Herangehens -
weisen an das Materia l sie zulässt un d wie ein un d dasselbe Intervie w zu zahlreiche n 
Schlüssen anrege n kann . Es herrsch t somit ein Ungleichgewich t zwischen den sehr 
ausführlic h gehaltene n Kapitel n über das Führe n von Interview s un d dem eher dür -
ren Kapite l über Analyse un d Interpretation . Auch im sehr sinnvollen un d lobens -
werten Anhan g finden sich Beispieldokument e zur Interviewführun g sowie zu 
rechtliche n Fragen , nich t jedoch zur Interpretation . All das verfestigt den Eindruck , 
dass sich der Band auf Ora l Histor y „zwische n Method e un d Fach " (S. 12) konzen -
triert , dabe i aber vernachlässigt , dass Ora l Histor y ganz sicher auch eines ist: Quelle . 
Un d zwar eine solche , an dere n Produktio n wir als Interviewe r beteiligt sind un d die 
un s eo ipso vor die Aufgabe stellt, sie zu interpretiere n -  ohn e dabei unser e Rolle bei 
ihre r Entstehun g zu vergessen, also: Quellenkriti k zu üben . 

Ärgerlich, vor allem für diejenigen , die tiefer in die Materi e einsteigen möchten , ist 
die große Anzah l von Fehler n im bibliografischen Apparat . Angefangen von unein -
heitliche r Zitierweis e über fehlend e un d falsche Angaben (vor allem in der nich t 
tschechischsprachige n Literatur ) bis hin zu solch groben Fehlern , wie dem , dass die 
Grounde d Theor y tschechisc h auch als „Glass-Straserov a metoda " (S. 132) bezeich -
ne t wird (obwoh l die Väter der Method e in der betreffende n Fußnot e korrek t Glase r 
un d Straus s genann t werden!) . Wenn allerding s der seit 2006 amtierend e Präsiden t 
der Internationale n Ora l Histor y Gesellschaf t Alistair Thomso n an dre i Stellen im 
Buch (S. 9, 217, 217) dre i unterschiedlich e Schreibweise n seines Namen s ertrage n 
muss, so sollte spätesten s dies den Studente n kein Vorbild meh r sein. Wegen der 
zahlreiche n redaktionelle n Unzulänglichkeite n dräng t sich der Eindruc k auf, dass 
das Werk zügig zum Star t des neue n Studiengang s erscheine n sollte. Es ist zu hoffen , 
dass es bis zu den nächste n Aufnahmeprüfunge n zu eine r neuen , überarbeitete n 
Auflage komme n wird. Doc h trot z der genannte n Mänge l 'wäre auch deutsche n 
Studierende n ein solch praktisc h erklärendes , freundlic h aufgemachte s Lehrbuc h zu 
•wünschen . Den n es mach t Lust auf Ora l History . 

Vgl. etwa Fuchs-Heinritz,  Werner: Biographisch e Forschung . Eine Einführun g in Praxis 
und Methoden . Wiesbaden 2005. -  Wierling, Dorothee : Oral History . In : Maurer, Michae l 
(Hg.) : Neu e Theme n und Methode n der Geschichtswissenschaft . Stuttgar t 2003, 81-151. 
Vaněk,  Miroslav (Hg.) : Mocní ? bezmocní ? Politick é elity a disent v období tzv. normaliza -
ce. Interpretačn í studie životopisnýc h interview [Mächtige ? Ohnmächtige ? Politisch e 
Eliten und Dissens in der Zeit der so genannte n Normalisierung . Eine Studie zur Inter -
pretatio n der lebensgeschichtliche n Interviews] . Prah a 2006. 

Augsburg Sarah Scholl-Schneide r 
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Kovařík, David: Proměny českého pohraničí v letech 1958-1960.  Demoliční akce v 
českém pohraničí se zřetelem k vývoji od roku 1945 [Change in the Czech Border-
lands 1958-1960.  The Dismantling Program in the Czech Borderlands, in Partieular 
Developments Since 1945]. 

Prius, Brno 2006, 107 S. (Studijn í materiál y výzkumnéh o projektu Komunistick é Českoslo-
vensko na přelom u 50. a 60. let 3). 

Academi e and populä r interes t in th e post-wa r fate of th e Czechoslova k borderland s 
has been steadily growing since th e 1990s. Followin g th e expulsion of close to thre e 
million German s in 1945 and 1946, Czechoslova k officials struggled to repopulat e 
th e cleanse d borderland s with Czechs , Slovaks, and others . Thoug h it was success-
ful in man y cities and towns , hundred s of villages remaine d partiall y or entirel y 
empt y of huma n inhabitants . Abandone d structure s littere d th e borderland s well 
after th e Communis t seizure of power in 1948, posin g what th e communis t govern-
men t considere d a safety and securit y hazard . Th e 1950 creatio n of a two kilomete r 
securit y zon e alon g th e border s of Austria and th e two Germanie s adde d to th e stock 
of ruins , which numbere d in th e ten s of thousand s by th e mid-1950s . In thi s short , 
but thoroug h book , David Kovaří k outline s th e efforts of th e Czechoslova k admi -
nistratio n to inventor y and the n demolis h th e remainder s of th e forme r populatio n 
in th e borderlands . 

Durin g and after th e expulsion of German s in 1945/46 , th e Czechoslova k Settle -
men t Office (Osidlovac í úřad ) directe d ne w settlemen t to strategie industria l cities 
and th e mos t fertile farmlan d of th e borderlands . I t proved muc h harde r to entic e 
settler s to populat e remot e and mountainou s areas tha t ringed th e border s with 
th e Germanies , Poland , and Austria. As Kovařík point s out , th e forme r Germa n 
inhabitant s had over generation s carved ou t narro w economi c and cultura l niche s in 
thos e often hardscrabbl e regions . Czec h and Slovák settler s had little taste for or 
knowledge of th e local ecologies and economie s of th e mountainou s borderlands , 
instea d gravitatin g to adjacen t lowland s where jobs were plentifu l and propert y 
mor e valuable. Aware tha t ther e was little hop e of settlin g man y of th e borderlan d 
villages, th e Settlemen t Office worked with othe r agencie s to develop new uses for 
them , includin g for militar y purpose s and reforestation . Th e relate d Nationa l Lan d 
Fun d (Národn í pozemkov ý fond) was charge d with removin g relict s of settlemen t 
on agricultura l land , but it proved unabl e to muste r th e bureauerati c or financia l 
mean s necessar y to undertak e large-scal e demolition . 

With th e heightenin g of Col d War tensio n in 1950, th e governmen t create d th e 
two kilomete r borde r securit y zon e and turne d th e demolitio n mandát e over to th e 
Ministr y of Interio r (Minsterstv o vnitra) , whose interna l securit y role mad e it th e 
mos t effective bureauerati c force in Czechoslovakia . Th e Interio r Ministr y began 
demolitio n efforts in 1952, thoug h mos t ruin s still remaine d after efforts ceased in 
1953. A secon d wave of demolition s oceurre d in 1957, thoug h th e vast majorit y cam e 
in 1959/60 . Ironically , technologica l advance s and easing internationa l tension s mad e 
borde r securit y less of a concer n in th e late 1950s. Instead , Communis t officials were 
mor e worried abou t internationa l public opinion , as tourist s visiting from Austria 
and West German y were publishin g picture s of abandone d and decayin g structure s 
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locate d in th e forme r Sudetenland . Th e 1959/6 0 demolition s focused first on struc -
ture s borderin g Austria and visible from highways and railroad s connectin g to 
Austria, East Germany , and West Germany . Durin g thi s thir d wave of demolitions , 
work brigades leveled 37698 structures , at tremendou s cost , bot h financia l and 
human . Some , but nowher e nea r all, of th e cost was recovere d by selling off 
salvaged materials . O n th e whole , th e Interio r Ministr y considere d thi s last push a 
success. Kovařík is mor e doubtful , notin g tha t structure s continue d to deca y in th e 
borderlands , due to a shortag e of population , inadequat e investmen t in infra-
structure , and endurin g poverty . 

Thi s boo k is a useful, thoug h limited , resourc e for scholar s of th e post- war resett -
lemen t of th e Czechoslova k borderlands . I t is primaril y a bureauerati c histor y of th e 
efforts to inventor y and the n remov e abandone d structures . I t contain s a helpfu l 
collectio n of documents , in additio n to a wealth of statistics . I t does a good job 
elueidatin g a small, but important , piece of th e muc h larger story of th e post-wa r 
social, economic , political , and demographi c transformatio n of Czechoslovakia' s 
borderlands . I t will be of not e primaril y to scholar s and lay reader s with a spec-
ialized interes t in th e borderlands . 

Vancouve r Eagle Glasshei m 

Segert, Dieter: Prager Frühling. Gespräche über eine europäische Erfahrung. 

Wilhelm Braumüller , Wien 2008, X, 242 S., zahlr. Abb. 

Noc h vor den zu erwartende n Sammelbände n anlässlich des 1968er Jubiläum s ha t 
der heut e in Wien tätige Politikwissenschaftle r Diete r Segert aus Gespräche n mit 
dem Osteuropahistorike r un d einstigen Prage r Reformkommuniste n Micha l Reima n 
ein vielschichtige s Buch zusammengestellt . Es ist keine systematisch e Analyse un d 
beschränk t sich auch nich t auf den tschechoslowakische n Reformprozes s der 1960er 
Jahre . Beider Interess e am Gegenstan d ist primä r lebensgeschichtlic h bedingt , bei 
Segert, eine Generatio n jünger als Reiman , noc h ungebrochener , währen d dieser 
deutlic h von seiner Verbitterun g gegenüber dem Regim e geprägt ist un d auch pro -
blemlo s vom Totalitarismusbegrif f Gebrauc h macht . Da s Gespräc h geht oft von ele-
mentare n Verständnisfrage n aus un d wird hie un d da um Zeitdokument e wie das 
Aktionsprogram m der KPTsc h vom Februar/Apri l 1968 ergänzt , auf die hin Reima n 
als Protagonis t un d Zeitzeug e befragt wird. 

Leide r fehlt dem Text oft die Präzision , auch weil der Herausgebe r sich mit dem 
gesprochene n Wort begnügt un d auf Korrekture n un d Straffun g verzichtet . Sprach -
lich lassen die Ausführunge n ebenfalls zu wünsche n übrig, un d die Schreibweise der 
tschechische n Ausdrück e ist stellenweise katastropha l (Dološka , Přzemysl , Ludvíg, 
Sežtity, Perštině-Strass e un d viele mehr) . 

Da s Gespräc h bezieh t sich über den „Frühling " hinau s auf das wechselvolle 
Schicksa l von Reiman s Vater, des deutsch-tschechoslowakische n Kommuniste n un d 
Parteiideologe n der ersten Stund e Paul/Pave l Reiman , der imme r äußers t rück -
sichtsvoll behandel t wird. Von Interess e sind in diesem Zusammenhan g Detail s aus 
der Zei t des Slánský-Prozesses , aber auch der folgenden Rehabilitierungen . Hie r 
setzt Reima n den Beginn seiner eigenen Wandlunge n vom gläubigen Kommuniste n 



Neue Literatur 603 

zum aktiven Reforme r un d schließlic h -  seit 1976 - Emigrante n an. Lesenswer t sind 
dabei die Erinnerunge n an die mit der Ausreise verbundene n Schikane n seiten s des 
Normalisierungsregimes . Vom eigentliche n Reformprozes s (dessen primä r ökono -
mische r Hintergrun d aber kaum ins Blickfeld gerät) interessier t die Charakte -
risierun g Dubček s un d der übrigen Führungsfigure n (Smrkovský, Kriegel, Mlynář) , 
für die Reima n zusamme n mit weiteren jungen Dozente n der Parteihochschul e 1968 
als Berate r täti g war. Dubček s Grenze n werden sichtbar , z. B. die nich t erkannt e 
Chance , sich noc h nac h Unterzeichnun g des Moskaue r Protokoll s im August durch -
dach t zu wehren ; auch 1988 glaubte er (in einem Wiener Gespräc h mit Reiman ) noc h 
an die Refor m der KP als Voraussetzun g jeder Wandlung . De r selbst kulturel l un d 
persönlic h stark sowjetisch geprägte Reima n erzähl t von den Schwierigkeite n mit 
russischen Emigranten , auch mit ehemalige n Moskaue r Freunden , un d weist auf die 
Unterschied e zwischen der tschechoslowakische n un d der Gorbatschowsche n Re-
form hin ; vor allem stellt er das Fehle n eine r bis heut e nu r schwach entwickelte n rus-
sischen Zivilgesellschaft fest. 

De m nich t imme r einvernehmlichen , etwas beiläufigen Gespräc h über Eurokom -
munismus , den historische n Stellenwer t des Sozialismu s (dessen positive Aspekte 
un d heutig e Aktualitä t vor allem Segert betont) , über Vorbehalt e gegenüber dem 
„Schwarzbuc h des Kommunismus" , aber auch Václav Havel , die Rolle Jelzin s un d 
Putins , linke Politi k heute , die Unverzichtbarkei t von Utopien , Defizit e der deut -
schen Demokrati e usw. fehlt leider meist die analytisch e Schärfe . Manche s hätt e 
durc h eine kritisch e Redaktio n der Texte behobe n werden können . 

Berlin Bedřic h Loewenstei n 

Fuchs, Gerhard: Ein Sechsstaatenbürger. Teil II/2:  Als deutscher Historiker mit 
Böhmen verbunden (1953-2006). 

Leipziger Universitätsverlag , Leipzig 2007, 223 S. 

Di e Entwicklun g der Osteuropaforschun g in der DD R ist ein bislang kaum er-
schlossene s Thema . Währen d in den letzte n Jahren , im Kontex t der Auseinander -
setzun g mit der Geschicht e des eigenen Faches , eine ganze Reih e von Sammelbände n 
zur westdeutsche n Ost - un d Osteuropaforschun g un d speziell auch zur historische n 
Tschechoslowakeiforschun g erschiene n ist, hat dere n ostdeutsche s Pendan t nu r sehr 
vereinzel t Aufmerksamkei t gefunden . 

Ums o wertvoller sind biografische Zeugnisse der Vertrete r dieser Fachdiszipli n in 
der DD R wie der 2007 erschienen e dritt e Teilban d der Memoire n des Leipziger 
Historiker s Gerhar d Fuchs. 1 Fuch s blickt hier auf seine Berufsjahre seit 1953 zurück , 
die im Wesentliche n mit dem Auf-, Um - un d Ausbau des Fache s Osteuropäisch e 
Geschicht e an den Universitäte n der DD R zusammenfalle n un d mit der Abwicklung 
nac h der Wende von 1989 enden , die von Fuchs ' Kollegen un d Schüler n kaum einer 
unbeschade t überstande n hat . 

Vgl. auch die ersten beiden Bände Fuchs, Gerhard : Ein Sechsstaatenbürger . Teil I: Jugend in 
Böhmen . Leipzig 1998 und Erwachsen in Sachsen . Neubegin n 1946-1953 (Ein Sechs-
staatenbürge r Teil II/l) . Leipzig 2001. 



604 Bohemia Band 48 (2008) 

De r Berich t ist ein sehr persönliche s Zeugnis , Fuchs ' Biografie mit ihre n Brüche n 
un d dem stark aus dem eigenen Erlebe n begründete n politische n Engagemen t ist 
doc h zugleich für seine Generatio n charakteristisch : 1928 im westlichen Erzgebirge 
in eine deutsch-tschechisch e Famili e hineingeboren , erlebt Fuch s als Schuljung e die 
Nazifizierun g seines Heimatorte s Bleistad t (Oloví) , wird zum begeisterte n Hitler -
jungen un d im Krieg als Flakhelfe r eingesetzt . Im Herbs t 1946 wird die Famili e nac h 
Sachsen ausgesiedelt . De r Neubegin n in der SBZ ist überau s schwierig, doc h nac h 
verschiedene n Hilfsarbeitertätigkeite n erhäl t Fuch s die Möglichkeit , in Hall e das 
Abitur nachzuholen . Diese Chance , die auf eine frühe bildungspolitisch e Offensive 
der SED zurückgeh t -  aus dem Volksstudenten-Programm , an dem er teilnimmt , 
werden nac h Gründun g der DD R die Arbeiter - un d Bauernfakultäte n - , prägt sei-
nen weiteren Werdegan g un d seine politisch e Entwicklun g nachhaltig . Dan k ver-
schiedene r Stipendie n kan n der mittellos e Umsiedle r studieren , nac h kurze r Zei t ist 
er an der Hallense r Universitä t in zahlreich e Aufgabenfelder eingebunden . Da s eige-
ne wissenschaftlich e Interess e richte t sich, nac h einer Abschlussarbei t zur Reforma -
tionsgeschichte , auf die Zeitgeschichte , weil -  so der junge Assistent am Lehrstuh l 
von Leo Stern -  diese die Problem e der Gegenwar t am besten erkläre n könn e (S. 15). 
So ist die Wahl des Dissertationsthema s „Tschechisch e un d Deutsch e Antifaschiste n 
in der ČSR " dem aufrichtige n Anliegen geschuldet , ein den alten Topo i von Volks-
tumskamp f un d Unterdrückun g der Deutsche n entgegen gesetztes Geschichtsbil d 
zu schaffen. 

Di e Beschäftigun g mit der Geschicht e der Tschechoslowake i erweist sich aber in 
der DD R - un d das ist der wissenschaftsgeschichtlic h interessantest e Aspekt an 
Fuchs ' Erinnerunge n - als durchau s schwieriges Terrain . In den frühe n Jahre n fehlt 
es schlich t an Kontakten , an institutionelle n Verbindunge n un d Strukturen , die 
Studienaufenthalt e un d Archivbesuch e im immerhi n befreundete n Ausland ermög -
lichten . Aber auch nac h der Gründun g der Historikerkommissio n zwischen DD R 
un d ČSR im Jah r 1955, der Einrichtun g des Leipziger „Institut s für die Geschicht e 
der europäische n Volksdemokratien " un d analoge r Forschungsstelle n etwa an der 
neu entstandene n Akademi e der Wissenschafte n in Prag , gestalten sich Austausch 
un d Zusammenarbei t phasenweis e sehr mühsam . Fuch s verorte t die Gründ e dafür 
„gan z oben" , also in der Politi k der KPTsc h un d der SED . Währen d die ersten 
Vorbote n der Refor m in der Tschechoslowake i bald „kritisch e un d schöpferisch e 
Unruhe " in der dortige n Geschichtswissenschaf t hervorrufe n (S. 73) un d zu einer 
zunehmen d offeneren Auseinandersetzun g mit den stalinistische n Paradigme n füh-
ren , bewegt sich in der DD R so gut wie nichts . 

Diese Auseinanderentwicklun g hat für die DDR-Historike r wie auch für Fuch s 
persönlic h empfindlich e Folgen : Zu m einen lässt das Interess e der Kollegen in der 
Tschechoslowake i an DDR-Kontakte n spürba r nach . Di e in der DD R festgeschrie-
bene „national e Grundkonzeption " der Geschicht e erschein t den tschechoslowaki -
schen Historiker n als ebenso inakzeptabe l wie die intellektuell e Abschottun g gegen-
über dem Westen , aber auch der mangelnd e Austausch mit den sozialistische n 
Nachbarländern . 

Eine n Fortschrit t in diese Richtun g erhofft sich Fuch s von dem geplante n mehr -
bändige n „Abriß der Geschicht e der europäische n Volksdemokratien" , für dere n 
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Länderkapite l auch Mitarbeite r in Pole n un d der Tschechoslowake i gewonne n wer-
den können . De r „Abriß" , obgleich an den neuralgische n Punkte n in der Überset -
zun g bereit s geglättet , gerät für Fuch s zum Stolperstein . Seit 1963 hatt e es „an ober -
ster Stelle" in der D D R (S. 88) Vorbehalt e gegenüber der Zusammenarbei t mit tsche -
chische n Wissenschaftler n gegeben, der „Abriß " schein t diese Befürchtunge n nu n in 
vollem Umfan g zu bestätigen : Fuch s un d seine Mitautore n werden beschuldigt , 
„revisionistisch e Positione n von tschechoslowakische n Historikern " (S. 103) aufge-
nomme n un d die Grundthese n der DDR-Historiografi e missachte t zu haben . De r 
Verdacht , am Leipziger Institu t habe eine parteifeindlich e Grupp e ode r Plattfor m 
gewirkt, wird laut . Schließlic h erhäl t Fuch s „nur " eine Bestrafun g wegen „partei -
feindliche n Verhaltens " (wird also nich t aus der SED ausgeschlossen) , was nebe n 
„Bewährungseinsätzen " eine Degradierun g an der Universitä t un d den Ausschluss 
aus der Historikerkommissio n bedeute t -  un d für lange Jahr e keine Reise in die 
Tschechoslowakei . 

Ereignisse der großen Politi k bestimme n die Entwicklun g der folgenden Jahre : 
Einerseit s führ t die militärisch e Niederschlagun g des reformsozialistische n 
Experiment s in der Tschechoslowake i dazu , dass die Wissenschaftskontakt e mit der 
DD R zeitweilig praktisc h eingestell t werden . Andererseit s komm t es in der DD R 
nac h dem Machtwechse l von Ulbrich t zu Honecke r zur Abwendun g von eine r auf 
die DD R fixierten Geschichtsschreibun g un d dami t sehr schnel l zu einer Auf-
wertun g des Fache s „Geschicht e der sozialistische n Lände r Europas" . Fuch s - seit 
1976 Professo r -  kan n die Neugestaltun g des Fache s an seiner Universitä t wesentlich 
mitprägen . Auch in die -  inzwische n personel l umgestaltet e -  Historikerkommissio n 
kehr t er zurück . Ein gewisses Ungleichgewich t bleibt dieser Kommissio n jedoch 
zueigen : Auf Dränge n der tschechoslowakische n Sektio n findet nu r noc h alle 
zwei Jahr e eine Konferen z der Kommissio n statt ; un d als Mitt e der 1980er Jahr e 
in der UdSS R die Perestrojk a beginnt , sind es erneu t die Kollegen in der ČSSR , 
die rasch zu eine r weitgehende n Kriti k ihres Fache s gelangen , •währen d sich die 
Historike r der DD R vorsichtige r an den Abbau der herrschende n Dogme n mache n 
(S. 169-178) . 

Da s abschließend e Kapite l der Memoire n von Gerhar d Fuch s „I n der Bundes -
republi k Deutschland " spiegelt große Enttäuschung , Desillusionierun g un d auch die 
Verletzunge n wider, die die kaltschnäuzig e Art, in der er un d die meiste n seiner 
Kollegen an der Universitä t „abgewickelt " 'wurden , bei ihm hinterlasse n haben . 
Möglicherweis e ist es dieses Erlebnis , das ander e belastend e Situatione n im Rück -
blick in ein vergleichsweise milde s Lich t taucht : So etwa die Paranoia , mit der in der 
DD R auch manch e der treueste n Staatsdiene r überwach t un d aufgrun d mitunte r 
absurde r Indizie n als „unzuverlässig " eingestuft wurden , wie es auch Fuch s in seiner 
Zei t als Referen t im Staatssekretaria t für Hochschulwese n in Berlin End e der 1950er, 
Anfang der 1960er Jahr e geschah , ode r das erwähnt e Parteiverfahren , das enge Kolle -
gen gegen ihn führten . Siche r ist dieses Urtei l aber auch der grundsätzliche n Über -
zeugun g geschuldet , dass die DD R ein lohnende s un d viel zu früh verloren gegebe-
nes Projek t war. Fuch s mach t daraus , wie aus seiner skeptische n Haltun g etwa zum 
Prage r Frühlin g ode r der neue n Bundesrepubli k un d ihre r Außenpolitik , kein Ge -
heimnis . 
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Man muss sich diesen Einschätzungen und den mitunter etwas schematischen 
Gegenüberstellungen von Ost und West nicht anschließen, um seine Biografie mit 
großem Gewinn zu lesen. Auch weil gerade in den beiden Bänden, die die Studien-
und Berufsjahre schildern, so vieles enthalten ist, was droht, in Vergessenheit zu 
geraten, oder im Westen niemals bekannt war: Angefangen von den in den späten 
1940er und frühen 1950er Jahren durchaus noch bestehenden wissenschaftlichen 
Kontakten zwischen Ost- und Westdeutschland über die Stimmung unter den 
Studenten, die den Krieg erlebt hatten und mit großem Ernst an ein „besseres 
Deutschland" glaubten, und die berechtigte Irritation über den mangelnden 
Elitenwechsel im westlichen Deutschland bis hin zu den zahlreichen Informationen 
über den Alltag eines parteitreuen Wissenschaftlers in der DDR, der auch Aufgaben 
wie politische Überzeugungsarbeit in West-Berlin, Einsätze in der Produktion und 
Ordnertätigkeit bei drohenden Unruhen („Beatles fangen" S. 99) bereit hielt. 

Der stärkste Leseeindruck aber bleibt die unauflösbare Verbindung von persön-
lichem Erleben, politischem Engagement und wissenschaftlichem Interesse. Sie 
begegnet uns hier in ihrer für die DDR typischen Form - aber ist auch ein 
Charakteristikum der Generation der um das Jahr 1930 Geborenen, die eine große 
Zahl explizit politisch denkender Historiker hervorgebracht hat. 

München Christiane Brenner 

Srubar, Helena: Ambivalenzen des Populären. Pan Tau und Co. zwischen Ost und 
West. 
UVK Verlagsgesellschaft, Konstanz 2008, 399 S., zahlr. Abb. (Erfahrung - Wissen - Ima-
gination 16). 

Helena Srubar beschäftigt sich in ihrer Dissertation mit Fernsehserien für Kinder, 
die in den 1970er und 1980er Jahren in Koproduktion zwischen dem Tschecho-
slowakischen Fernsehen und dem Westdeutschen Rundfunk entstanden sind. Wie sie 
in ihrer Einführung feststellt, wurde das verblüffende Phänomen, dass Kinderserien, 
die in der sozialistischen Tschechoslowakei produziert wurden, auch in kapitalisti-
schen Ländern sehr erfolgreich im Fernsehen liefen, bislang weder in Tschechien 
noch in Deutschland eingehender untersucht. Ihre Forschungen zu diesem Thema 
stützen sich auf eine breite Quellenbasis, insbesondere auf Materialien aus dem 
Archiv des Tschechischen Fernsehens und des Nationalen Filmarchivs in Prag; der 
Zutritt zum Archiv des Westdeutschen Rundfunks blieb ihr indessen verwehrt. 
Srubar sprach auch mit den Schöpfern der Serien und wertete die betreffende Presse 
beider Länder seit den 1970er Jahren aus. 

Auf Basis des Archivmaterials legt die Autorin dar, aus welchen Gründen das 
Tschechoslowakische Fernsehen an einer Kooperation mit dem WDR interessiert 
war: Die Koproduktionen waren vor allem deshalb sehr vorteilhaft, weil der Kölner 
Sender die Finanzierung weitgehend übernahm, während die tschechoslowakische 
Seite den gesamten Stab und das Schauspielerensemble stellte. Das ist ungewöhnlich, 
denn in der Regel sind bei solchen internationalen Produktionen alle teilnehmenden 
Länder an der Besetzung der Rollen beteiligt. Weiterhin war die Kooperation für die 
Tschechoslowakei auch aus propagandistischen Gründen vorteilhaft: Der sozialisti-
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sehe Staat konnt e so dem kapitalistische n Ausland demonstrieren , welchen Ran g 
un d welch hohe s Nivea u das künstlerisch e Schaffen für Kinde r im Sozialismu s be-
sitze; tschechoslowakisch e Kinderfilm e gewanne n in den 1970er un d 1980er Jahre n 
zahlreich e Auszeichnunge n auf internationale n Festivals. Nich t zuletz t ha t Helen a 
Sruba r auch aktuell e Äußerungen , die auf den Fanseite n von Fernsehserie n im In -
terne t zu finden sind, in ihre Untersuchun g einbezogen . Di e deutsche n Zuschaue r 
von einst schwelgen nostalgisch in ihre n Kindheitserinnerunge n an die tschechoslo -
wakischen Serien . An dieser Stelle mach t Sruba r darau f aufmerksam , dass die kleinen 
Zuschaue r von damal s heut e zur Generatio n der 30- bis 50-Jährige n gehören . Durc h 
die Serien entwickelte n sie eine positive Einstellun g zur Tschechoslowake i -  trot z 
der Unterschied e im politische n System - , die in gewissem Sinn e bis heut e anhält . 

Di e Gründ e für den Erfolg tschechoslowakische r Kinderserie n in der Bundes -
republi k Deutschlan d ordne t die Autori n in einen breitere n Zusammenhan g ein. 
Di e Kooperatio n zwischen dem WD R un d dem Tschechoslowakische n Fernsehe n 
wurde von Ger t K. Münteferin g angeregt , seit 1963 als Dramatur g für das Kinder -
program m bei dem Kölne r Sende r zuständig . Sein Anliegen war es, das damal s 
vorherrschend e schulisch-didaktisch e un d deshalb nich t besonder s populär e Kin -
derfernsehe n der ARD-Anstalte n durc h Sendunge n zu ersetzen , die auf Unterhal -
tung , Humo r un d Phantasi e setzte n un d in dene n die reale mit einer Märchenwel t 
verbunde n war. Dies e Element e fand er in den tschechoslowakische n Produktione n 
für Kinde r wieder. End e der 1960er Jahr e nah m er Kontak t mit dem Regisseur 
Jindřic h Polá k un d dem Drehbuchauto r Ot a Hofma n auf, die daraufhi n das 
Konzep t für die Serie „Pa n Tau " entwickelten . Sie wurde von der westdeutsche n 
Kriti k sehr positiv aufgenomme n un d als Alternativ e zu den Kinderserie n aus US -
Produktio n begrüßt . De r große Erfolg von „Pa n Tau " öffnete dan n den Weg für wei-
tere Koproduktionen . 

Bei den Dreharbeite n musst e darau f geachte t werden , dass die gezeigten Realie n 
auch für 'westliche Zuschaue r akzeptabe l waren . So wohne n die Filmfigure n in ein-
geschossigen Villen, auch wenn das für Bürger der sozialistische n Tschechoslowake i 
nich t gerade die häufigste Wohnfor m war. Di e Kostüm e un d Requisite n kame n zum 
Teil aus Westdeutschland . 

Ausführlich analysier t Helen a Sruba r die Serien „Pa n Tau" , „Di e Besucher " 
(tschechische r Titel : Návštěvníci ) un d „Di e Märchenbraut " (Arabela) anhan d kul-
turwissenschaftliche r un d kultursemiotische r Konzepte , die auf der Annahm e des 
Konstruktionscharakter s sozialer Realitä t beruhen , un d biete t dami t Anknüpfungs -
punkt e für weitere Forschungen . So beton t sie, dass die Serien keines'wegs völlig 
unpolitisc h waren , sonder n im Gegentei l Element e der damal s im Tschechoslowa -
kischen Fernsehe n übliche n Propagand a enthielten . Ein Beispiel dafür ist die Figu r 
des Onke l Alfons in „Pa n Tau" , der nac h einigen Jahrzehnte n im Ausland nac h Pra g 
zurückkehrt . In der Fremd e hatt e er Kontakt e gemieden , was sich nac h seiner 
Rückkeh r in die Heima t zu änder n beginnt : Er hilft den Mensche n in seiner Um -
gebung, gründe t schließlic h eine Famili e un d arbeite t an der Errichtun g eine r 
Plattenbausiedlun g mit . Sruba r mach t hier deutlich , wie die damalige Vorstellun g 
des kommunistische n Regime s von der Selbstverwirklichun g des Mensche n in der 
Gesellschaf t auch in „Pa n Tau " Eingan g gefunden hat . Ebens o verzichte t in der Serie 
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„Di e Märchenbraut " die Heldi n Arabela am Schluss auf die Möglichkei t zur 
Rückkeh r in die Welt der Märche n un d entscheide t sich für ein Leben als Sterblich e 
mit allen Probleme n des Alltags. Di e Serie „Di e Besucher " wiederu m spielt in einer 
fernen Zukunft , die Züge eine r kommunistische n Gesellschaf t trägt : De r Krieg ist 
überwunden , der technisch e Fortschrit t dien t nu r friedliche n Zwecken . Di e Men -
schen kenne n kein Geld , jeder nimm t sich vom gemeinsame n Besitz nu r das, was er 
benötigt . Das s das persönlich e Lebensglüc k nich t durc h materielle n Wohlstan d 
bestimm t sei, wollen alle Serien vermitteln . Sie entfalte n in ihre n Figure n das Model l 
des „kleine n tschechische n Menschen" , der ein gutes Her z hat , sich in jeder Situatio n 
zu helfen weiß, über Sinn für Humo r un d Ironi e verfügt un d sein Glüc k im Kreise 
der Famili e findet . Di e Autori n weist aber darau f hin , dass die Serien ebenso 
Anhaltspunkt e eine r oppositionelle n Lesart enthalten . Als oppositionell , nämlic h 
unangepass t un d unkonventionell , könne n die Figure n von Adam Berna u un d Op a 
Drchli k in den „Besuchern " verstande n werden : In ihre r Umgebun g gelten sie als 
Sonderlinge . In „Di e Märchenbraut " erlaube n es die Märchenfiguren , aus der Rea -
lität in eine ander e Welt zu entfliehen . Un d Pa n Tau muss auf keine Grenz e Rück -
sicht nehmen , sonder n gelangt mühelo s von einem Or t zum anderen . 

Srubar s Analysen bieten eine Reih e von Denkanstößen . Weit davon entfernt , sie 
als die einzig möglich e un d richtig e zu verstehen , präsentier t sie dem Leser ihre Sicht 
der Ding e un d lässt ihm Rau m für eigene Deutungen . In interessante r un d anregen -
der For m ergründe t Helen a Sruba r somit die erfolgreich e Zusammenarbei t zweier 
Fernsehsende r über die Systemgrenze n im geteilten Europ a hinwe g un d zeichne t die 
darau s entstehende n politische n Implikatione n bei der Produktio n von Sendungen , 
die eigentlic h nu r der Unterhaltun g von Kinder n diene n sollten , nach . 

Pra g Pet r Bednaří k 

Segert, Dieter (Hg.): Postsozialismus. Hinterlassenschaften des Staatssozialismus und 
neue Kapitalismen in Europa. 

Braumüller , Wien 2007, 219 S. (Studie n zur politische n Wirklichkeit 18). 

Diete r Segert zeigt mit seinem Band „Postsozialimus " verschiedenst e Herangehens -
weisen an die Hinterlassenschafte n des Staatssozialismu s un d die neue n Kapitalis -
men in Europ a auf. Di e Klamme r der Beiträge bilden einführend e Überlegunge n 
un d ein abschließende s Resüme e des Herausgeber s selbst; dazwische n liegen zwei 
größer e Kapitel : „Fallstudien " un d „Vergleichend e Perspektiven" . Di e Autore n un d 
Autorinne n versuche n explizit, weder nu r theoretisch e Problemstellunge n abzuhan -
deln noc h sich allein von länderspezifische m Forschungsinteress e leiten zu lassen, 
sonder n beiden Pole n gerech t zu werden . So sollen bisherige Schwachpunkt e der 
Osteuropaforschun g umgange n werden . Dies e neige nämlic h dazu , „entwede r ein 
regionale s Spezialistentum " zu pflegen, 
das die Bedeutun g der regionalen Trend s [...] für ander e Gesellschafte n außerhal b Osteuropa s 
verkennt , oder aber eine theoriegeleitet e Forschung , die in den Länder n der Region nur nach 
passenden Illustratione n für die eigenen Hypothese n sucht . (S. 214) 

De r Begriff des „Postsozialismus" , auf den Segert in seiner Einleitun g ausführlic h 
eingeht , ist bar jeder euphemistische n Konnotation , sonder n wird vielmeh r als wert-
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freies Analyseinstrument verwendet und soll schlicht darauf hindeuten, dass die „aus 
dem Sozialismus entstandenen Marktwirtschaften in wesentlicher Weise anders sind, 
als die vor 1989 entstandenen" (S. 1). Der Staatssozialismus wiederum wird von 
Segert als „nachholende Modernisierung" (S. 8 f.) verstanden, die zu den unter-
schiedlichsten Entwicklungen, denen sich dieser Band nähert, geführt hat. 

Der erste Teil der Fallstudien widmet sich Ungarn (Jözsef Bayer), Russland (Petra 
Stykow), Rumänien (Tina Olteanu), Bulgarien (Michael Meznik) und Albanien 
(Egin Ceka), von denen - ohne dass mit dieser Auswahl eine Wertung verbunden sei 
- nur exemplarisch auf zwei Kapitel eingegangen werden soll. 

So illustriert Petra Stykow anhand der neuen sozialen Gruppierung der Unter-
nehmer in Russland - „eine soziale Kategorie, die den Bruch mit dem Staats-
sozialismus symbolisiert wie keine andere" (S. 45) - einen besonderen Aspekt des 
Postsozialismus: radikale Veränderungen in den Wirtschaftssystemen und damit ein-
hergehend neue Beziehungsgeflechte in der Gesellschaft. Der Staat habe einerseits 
bis dahin ungekannte Möglichkeiten zur schnellen Bereicherung geschaffen, ande-
rerseits aber bei der effektiven Bekämpfung von Bedrohungen für unternehmeri-
sches Handeln versagt. Die Handlungsumwelt von Unternehmern werde heute 
durch die Unsicherheit ihrer Eigentums- und Verfügungsrechte bestimmt. Stykow 
skizziert die Herausbildung des privaten Unternehmertums - und in Verbindung 
damit des neuen Oligarchentums - im Verlauf der 1990er Jahre, eine Entwicklung, 
die sie als „tiefgreifend geprägt" (S. 46) von den Hinterlassenschaften des Sozialis-
mus ansieht. Damit meint sie nicht nur das alte Beziehungskapital, sondern auch die 
spätsozialistischen Perestrojka-Reformen, die die Existenzgrundlage für hundert-
tausende privatwirtschaftliche Unternehmen schufen. Nach einer luziden und über-
zeugenden Darstellung und Analyse der Wirtschaftsreformen, des Strukturwandels 
der Volkswirtschaft und der Folgen dieser Entwicklungen bilanziert Stykow das 
sozialistische Erbe als „zwiespältig" (S. 59): Es sichere zwar elementare Stabilität von 
„Handlungsumwelten und Akteursidentitäten" (ebd.), verlangsame aber gleichzeitig 
den Systemwechsel. 

Michael Meznik widmet sich in seinem Beitrag der geschichtspolitischen Aus-
einandersetzung und den Lustrationsbemühungen im Postsozialismus in Bulga-
rien. Die juristische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit sei in Bulgarien 
äußerst dürftig ausgefallen, die einzige Ausnahme bilde die strafrechtliche Ver-
folgung von Spitzenvertretern des alten Regimes (S.88). Doch wozu hat diese Form 
des Umgangs mit der Vergangenheit geführt? Meznik diagnostiziert ein „Gedächtnis 
der kommunistischen Periode" (S. 89), schwankend zwischen „Nostalgie" und 
„Amnesie". Entsprechend werde die bulgarische Geschichtspolitik im Wesentlichen 
von zwei Erinnerungslagern betrieben, der kommunistischen Nachfolgepartei und 
der antikommunistischen Partei. Wie Meznik anschaulich zeigt, wurden ihre Posi-
tionen exemplarisch für den Prozess der gesellschaftlichen Aufarbeitung, der einer-
seits von der „Rhetorik der Verurteilung", andererseits von einer „Rhetorik der ge-
leugneten Schuld" bestimmt werde. Diese Polarisierung erschwere nicht nur eine 
konstruktive Auseinandersetzung mit dem Vorgängerregime, sondern führe letztlich 
vielerorts zum Triumph der Amnesie über mögliche Modi der Erinnerung. Meznik 
zufolge zeigt sich hier eine Reaktion auf den besonderen Charakter des bulgarischen 
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Staatssozialismus , der die Neigun g zur Instrumentalisierun g der Geschicht e begün-
stigt habe un d nac h wie vor eine rationale , nich t von Parteiinteresse n dominiert e 
Herangehensweis e unmöglic h mache . 

Di e Beiträge des zweiten Kapitel s widme n sich in vergleichende r Perspektiv e 
Ostasien un d Osteurop a (Rüdige r Fran k un d Diete r Segert) , einer konstatierte n 
Dauerkris e in Osteurop a (Bori s Kagarlitsky) , Jugoslawien im Verhältni s zu den 
andere n postsozialistische n Länder n (Vedrán Džihič ) un d der Transformatio n der 
Wirtschaftssystem e un d verschiedene n darau s resultierende n Forme n des Kapitalis -
mu s (Dorothe e Bohle un d Béla Greskovits) . 

Exemplarisc h sei hier auf die Analyse Vedrán Džihič s eingegangen , die sich den 
spezifischen Ausgangsbedingunge n Jugoslawien s im Postsozialismu s widmet . Dies e 
seien unte r andere m der Tatsach e geschuldet , dass dor t bereit s seit 1948 ein dritter , 
weitaus flexiblerer Weg sowohl in der Wirtschafts - als auch in der Außenpoliti k 
beschritte n wurde . Erklärungswer t für die stark voneinande r abweichende n 
Transformationsgeschwindigkeite n der ehemalige n jugoslawischen Teilrepublike n 
habe vor allem die Zei t vor 1991, weshalb diese auf die Besonderheite n ihres soziali-
stischen Erbe s un d den Umgan g mit diesem untersuch t werden müsse. So prägte n 
die föderative n Dezentralisierungsprozess e Jugoslawien s nich t nu r die Mobilisie -
run g radikale r Nationalismen , sonder n beispielsweise auch den rasche n wirtschaft -
lichen Erfolg Slowenien s un d in Teilen auch Kroatiens . Darübe r hinau s gebe es nich t 
nu r negative Hinterlassenschafte n zu konstatieren : Džihi c sieht einen gemeinsame n 
geistigen Rau m der Nachfolgestaate n Jugoslawiens, der sich in der relativen Freihei t 
des späten Sozialismu s habe herausbilde n können , die eine nachgerad e unabhängig e 
„kosmopolitische " (S. 174) Zivilgesellschaft ermöglich t habe . Sein kenntnis - wie auf-
schlussreiche r Vergleich betrachte t das ehemalig e Jugoslawien aus unterschiedliche n 
Blickwinkeln ; es wäre spannend , auch ander e postsozialistisch e Lände r einzubezie -
hen , vor allem bei der Betrachtun g des auflebende n Nationalismus . 

Allen Beiträgen des Bande s ist gemein , dass sie als Gegenentwur f zu Franci s 
Fukuyama s These vom „End e der Geschichte " gelesen werden könne n (S. 1). Di e 
Lektür e mach t deutlich , dass sich nac h dem End e des Kommunismu s im Oste n 
etwas völlig Neue s entwickel t hat , allerding s ohn e den Bezug zur Geschicht e zu ver-
lieren . Weder also kan n ma n dem Sozialismu s jegliche Nachwirkunge n auf das 
Heut e absprechen , noc h könne n viele Lände r un d Regione n mit ihre n Konflikte n 
un d Entwicklunge n ohn e die Kenntni s ihre r sozialistische n Vergangenhei t verstan -
den werden . 

So plädier t Segert in seinem Resüme e den n auch für „di e Herausstellun g einer spe-
zifischen Ausgangslage sowie spezieller Funktionsproblem e der vorangegangene n 
Gesellschaften " (S. 207), also für eine Abwendun g von der übliche n Grundannahm e 
schlich t negativer Ausgangsbedingungen . Besonder e Betonun g findet dabe i das 
Prozesshaft e jeglicher Veränderung : die sozialistische Vergangenhei t interagier t mit 
heutige n Veränderunge n un d Reformen . Erschöpfend e Antworte n für ganz 
Ostmittel -  un d Südosteurop a könne n dabei selbstverständlic h nich t geliefert wer-
den ; im Vergleich der postsozialistische n Staate n werden so auch einige Lücke n des 
Bande s sichtbar . Es könnt e jedoch beckmesserisc h erscheinen , diese Bedenke n ange-
sichts des großen Erkenntnisgewinn s herauszustellen , zuma l Segert die Schwierig-
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keiten seines Unterfangens selbst benennt und sich in der Einführung gegen die 
Vorwürfe aus unterschiedlicher disziplinarer und methodischer Perspektive wapp-
net. Zudem formuliert er den wichtigsten Ertrag des Buches als „Anregungen für 
künftige Forschungen" und verweist auf die Tatsache, dass die Beiträge keinesfalls 
von einer gemeinsamen Forschungsfrage, sondern vielmehr von einem gemeinsamen 
„Problemverständnis" (S. 18) geleitet seien. 

So formt sich nach Lektüre des Bandes in seiner Gesamtheit vor allem die 
Erkenntnis, dass mit der Verbindung von regionalwissenschaftlicher und sozialwis-
senschaftlicher Kompetenz eine äußerst fruchtbare Zugangsweise erprobt wurde, 
auch wenn sie im Moment eher geeignet erscheint, dem eigenen Nichtwissen über 
die angerissenen Forschungsgegenstände Ausdruck zu geben, als letztgültige Ant-
worten zu formulieren. 

Potsdam Christiane Lahusen 
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T H E T H E F T , BY G E R M A N S , O F I N S I G N I A A N D 
D O C U M E N T S F R O M P R A G U E U N I V E R S I T Y A R C H I V E S 

I N 1945 

Karel Hruza 

In the april of 1945, authorities of the German administration ordered the historical 
insignia and many important archive documents of Charles university in Prague to 
be taken away. These items never reappeared, their whereabouts remaining un-
known. Among the stolen items were five 16c -Century sceptres and ceremoniál 
chains worn by high functionaries of the university as well as more than six tons of 
archive materials ranging from the 14' to the 19c Century. Even the two charters 
which decreed the setting-up of the university, one from 1347 and the other from 
1348, disappeared in this context. This event is one of the unsolved mysteries of 
World War II, and the loss it entails constitutes an important part of the Czech 
collective memory of the German occupation. The present contribution portrays 
national policies that determined the respective positions of the different ethnic 
groups from the 19' Century onwards and then proceeds to reconstructing the 
administrative process in 1944 and 1945 that culminated in the seizure of the memo-
rabilia. Among the persons involved, apart from high representatives of the German 
administration and the curator and the rector of the German university in Prague, 
were two historians who occupied important functions on the staff of the univer-
sity at that time: Heinz Zatschek, head of the university archives, and Joachim 
Beyer, Dean of the philosophical faculty. The article is complemented by reprints of 
documents including the correspondence between Zatschek and the president of 
the "Monumenta Germaniae historica" society, Theodor Meyer. 

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

A C O N T R I B U T I O N T O T H E H I S T O R Y 
O F I N T E R N A T I O N A L R E L A T I O N S 

Stefan Lehr 

On the staff of the archives of the Interior Ministry, the largest archives in interwar 
Czechoslovakia, were several German officials, among them Josef Bergl, Gustav 
Pirchan, and Anton Blaschka. Having offered comprehensive Information about the 
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biographies of these three archivists, the author of the present contribution examines 
their respective relationships with Czech archive directors Ladislav Klicman and 
Josef Prokeš, and with their Czech co-workers. These relations, as is convincingly 
demonstrated, were characterized by Cooperation, by contacts and exchanges. Both 
Czech Supervisors always showed a benevolent attitude towards their German staff 
members. The author draws the conclusion that the relations between German and 
Czech Citizens in the democratic First Czechoslovak republic had considerable 
potential for improvement. But he also uses the example of the three archivists to 
demonstrate how easily many Germans adopted Nazi positions towards Czecho-
slovakia in 1938. The final part of the article deals with the fact that the three 
archivists witnessed different memories of the inter-war period once they had been 
evicted from Czechoslovakia. 

G E R M A N V I C T I M S O F W A R I N C Z E C H O S L O V A K I A 

Natali Stegmann 

This contribution deals with German victims of war in the First Czechoslovak re-
public. It examines the influence injuries and losses inflicted by the war exerted on 
national interpretational patterns adopted by the German minority, in partieular 
those connected to the lost war. The analysis draws attention to injuries, social and 
national losses all contributing to bring about a depressive overall mood deter-
mining, among other things, the attitude of the German war victims' Organisation, 
"Association of victims of wartime injuries, widows and orphans in the Czecho-
slovak republic": In the first few years, the "Association" did clamour for welfare 
payments from State coffers, albeit not without demonstrating widely divergent 
attitudes towards the new order. The national administration reacted by making 
tempting offers and stressing, at the same time, its intention to be the governing 
force. Beginning with the mid-1930s, with the Sudeten German Party becoming 
stronger and stronger, the respective positions of the "Association" and "Prague" 
grew somewhat closer From that point onwards, pacifism and safeguarding demo-
cratic government became common goals of the German war victims, who sudden-
ly found their interests threatened, and Czechoslovak politicians. Not before 1938 
did the "Association" yield to the pressure and adopt the Sudeten German position, 
a position of which the Sudeten German party claimed to be the sole representative. 
It was possible, in this process of bringing everyone into line, to make good use of 
customary patterns of reasoning, some of them of considerable vintage, by adapting 
them to a view placing national descent above everything eise. 
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G E R M A N ( I C ) B O H E M I A , A N A R T I F I C I A L N O T I O N 
E S T A B L I S H E D BY G E R M A N N A T I O N A L I S T S I N A U S T R I A 

A N D T H E G E R M A N E M P I R E 

Julia Schmidt 

Beginnin g with th e 1890's, equalit y amon g th e constituen t ethni c group s becam e 
mor e and mor e th e nor m in th e cisleithania n par t of th e Habsbur g monarchy . As 
a consequence , ethni c Germa n bourgeoi s circles reduce d thei r agenda for Bohemia , 
relinquishin g thei r previou s goal of overall Germa n dominanc e in favour of deman -
din g Germa n administratio n for a separat e territor y yet to be established . Germa n 
nationalist s sought to establish "German(ic ) Bohemia " in a multitud e of ways. Bot h 
"historica l merit " and an alleged cultura l superiorit y were cited to legitimatiz e 
territoria l demands . Geographica l theorie s the n curren t were exploite d to constru e 
"German(ic ) Bohemia " as par t of what allegedly constitute d "natura l Germany. " 
Nationalistically-coloure d travel guides and travel account s eontribute d to suppor t 
th e notio n of a "German(ic ) Bohemia, " its history , culture , economy , and social 
systém bearin g an exclusively Germa n imprint . Name s of street s and Square s or 
th e erectio n of monument s signalled th e "Germanness " of a town to Citizen s and 
visitors alike. 

T H E N O B I L I T Y A N D T H E A L I M E N T A T I O N 
O F T H E P O O R I N B O H E M I A , 1 8 4 8 - 1 9 1 4 

Tatjana Tönsmeyer 

Even after th e revolution , Bohemia n aristoerat s did still possess large estates , which 
were administrate d with a view to maximizin g profit . These estate s were th e reason 
why th e nobilit y was able to maintai n a form of governin g power with regard to a 
distinc t territor y even after its privileges had been withdrawn . On e of th e tactic s 
exploite d toward s thi s end was charity . Th e Czerni n Endowmen t for th e Poo r is a 
good example to demonstrat e tha t th e "alms" distribute d mostl y went to peopl e who 
had onc e been on th e payrol l of th e counť s estates , provide d the y were as loyal as 
the y were in need of support . As an instrumen t of power , th e funds donate d were 
aimed at overcomin g anonymit y by singling ou t individua l recipients , thereb y trans -
formin g economi c or legal ties int o affective ones . To th e local poo r thi s mean t tha t 
the y had to seek th e mean s to cover thei r need s from eithe r communa l institution s 
or th e one s established by th e count . The y stood th e best chanc e of success when 
the y manage d to "use" local authoritie s to make sure thei r interest s were acted upo n 
by th e counť s endowmen t for th e poor . 
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A U S U J E T D U V O L D E S I N S I G N E S E T D E S D O C U M E N T S 
D ' A R C H I V E S D E L ' U N I V E R S I T E D E P R A G U E C O M M I S 

P A R L E S A L L E M A N D S E N 1945 

Karel Hruza 

En avril 1945, des insignes historique s et des document s d'arehive s d'importane e de 
l'universit e Charle s de Pragu e furen t dérobé s et transporté s par des agent s adminis -
tratif s allemand s et son t toujour s porté s disparu ä ce jour. Le buti n comprenai t 
notammen t cinq seeptre s du XVF siěcle, des chaine s d'o r de fonetio n ainsi que des 
document s d'arehive s du XIVe au XIX e siěcle pesan t plus de six tonnes . Les deux 
actes de fondatio n de l'universit e de 1347 et de 1348 disparuren t aussi dan s les méme s 
circonstances . Leur s perte s font parti e des énigme s no n résolues de la Second e 
Guerr e mondial e et oecupen t un e place important e dan s la memoir e tchěqu e sur 
l'occupatio n allemande . Ensuite , la contributio n présent e les facteur s déterminant s 
politico-nationau x virulent s depui s le XIX e siěcle et eile reeonstrui t le déroulemen t 
technico-administrati f des année s 1944 et 1945 qui men a ä ce convoi . Parm i ceux qui 
y priren t part , on comptai t -  outr e de haut s représentant s de l'administratio n d'oe -
cupatio n allemande , l'administrateu r et le recteu r de l'universit e allemand e de Pragu e 
- les historien s qui y travaillaient , ä savoir l'archivist e de l'universit e Hein z Zatsche k 
et le doyen de la faculté de Philosophi e Han s Joachi m Beyer. En annexe , on trouv e 
imprimé s d'autre s document s ainsi que la correspondanc e épistolair e entr e Hein z 
Zatsche k et le presiden t des Monument a Germania e Historica , Theodo r Meyer . 

LE S A R C H I V I S T E S A L L E M A N D S E T T C H Ě Q U E S P E N D A N T 
L A P R E M I E R E R É P U B L I Q U E T C H É C O S L O V A Q U E . 

U N E C O N T R I B U T I O N S U R L E S R E L A T I O N S 
H I S T O R I Q U E S 

Stefan Lehr 

Plusieur s fonetionnaire s allemands , don t Josef Bergl, Gusta v Pircha n et Anto n 
Blaschka , travaillěren t dan s les archives du ministěr e de 1'Intérieur , les plus grande s 
archives tchécoslovaque s de l'entre-deux-guerres . La contributio n relat e d'abor d 
avec force détail s les biographie s de ces troi s archiviste s et eile étudi e leurs relation s 
avec les directeur s Ladislav Klicma n et Jarosla v Proke š ainsi qu'avec leurs collěgues 
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tchěques . Il apparař t que leurs relation s se déroulaien t sous la forme de travail en 
équipe , ďéchange s et de contacts . Les deux chefs tchěque s se montrěren t en perm -
anenc e bienveillant s avec leurs collaborateur s allemands . L'auteu r en conclu e que la 
cohabitatio n professionnell e des Allemand s et des Tchěque s pendan t la Premiér e 
Řépubliqu e tchécoslovaqu e portai t en eile un potentie l de développement . Mai s 
toujour s ä l'exempl e des archivistes , il montr e avec quelle rapidit é de nombreu x 
Allemand s adoptěren t en 1938 les vues national-socialiste s de la Tchécoslovaquie . La 
derniěr e parti e de la contributio n est consacré e aux différent s Souvenir s sur Pépoqu e 
de l'entre-deux-guerre s des archiviste s présenté s ici aprěs leur déplacemen t forcé 
hor s de Tchécoslovaquie . 

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

Natali Stegmann 

La contributio n trait e des Allemand s spoliés et blessés par la guerre duran t la 
Premiér e Řépubliqu e tchécoslovaque . Elle pose la questio n de savoir commen t les 
dommage s occasionné s par la guerre s'accordai t au model e de signification nation -
ale de la minorit ě allemande , notammen t ä celui de guerre perdue . Ce faisant , il se des-
sine un e atmosphěr e de fond depressive dan s laquelle les perte s corporelles , sociales 
et nationale s se liaient . Cela influa aussi sur l'attitud e de l'organisatio n des spoliés et 
blessés de guerre allemands , l'„Associatio n des blessés de guerre , des veuves et orphe -
lins en Řépubliqu e tchécoslovaque" : au cour s des premiěre s années , 1'associatio n 
réclam a hau t et fort, il est vrai, des prestation s sociales de la par t de l'Etat , mais 
montr a en mem e temp s un comportemen t trěs ambigu vis-a-vis de l 'Ordr e nouveau . 
L'administratio n d'Eta t réagit en faisant des offres alléchantes , mais attest a claire-
men t ses prérogative s de domination . Avec le renforcemen t du part i des Allemand s 
des Sudětes , il y eut un rapprochemen t au milieu des année s 1930 entr e 1'„Asso-
ciation " et „Prague" . Le pacifisme et la préservatio n de la démocrati e furen t děs lors 
les but s commun s des spoliés et blessés de guerre allemand s des homme s politique s 
tchécoslovaques , qui avaient tourné s ä la defensive. Ce n'es t qu'e n 1938 que 1'asso-
ciatio n change a de directio n sous la pression de la ligne „suděte-allemande" , qui 
réclamai t pou r eile le droi t de représente r tout e seule le part i suděte-allemand . Dan s 
ce processu s de nivellement , ďancien s moděle s ďagitation puren t continue r ä ětre 
utilisés et ils furen t děs lors adapté s ä un e conceptio n du mond e „völkisch" . 
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L A „ B O H É M E A L L E M A N D E " E N T A N T Q U E 
C O N S T R U C T I O N D E N A T I O N A L S T E S A L L E M A N D S 

E N A U T R I C H E E T D A N S L ' E M P I R E A L L E M A N D 

Julia Schmid 

A parti r des année s 1890, dan s la parti e cisleithanienn e de la monarchi e des 
Habsbourg , on instaur a progressivemen t 1'égalité des droit s nationaux . En consé -
quence , les forces bourgeoise s allemande s réduisiren t pou r la Bohém e leur program -
me de la conceptio n de la dominatio n allemand e et revendiquěren t un territoir e 
administrati f alleman d séparé . En Autrich e et dan s 1'Empir e allemand , les nationali -
stes allemand s travaillěren t de maniěr e variée ä la creatio n ďune „Bohém e alleman -
de". De s „mérite s historiques " ainsi que le postulá t de valeur supérieur e culturell e 
servaient égalemen t ä la légitimatio n des revendication s territoriales . En ayan t re-
cour s ä des représentation s géoscientifique s de Pépoque , ils concuren t la „Bohém e 
allemande " en tan t que parti e ďune „Allemagn e naturelle" . De s guides touristique s 
nationau x et des récit s de voyage contribuěren t égalemen t ä consolide r 1'idée ďune 
„Bohém e allemande " historique , culturelle , économiqu e et sociale ďempreint e pure -
men t allemande . Le no m de rues ou de places, ou encor e 1'érectio n de monument s 
mettaien t l'accen t ä 1'intérieu r comm e ä 1'extérieu r sur le „caractěr e allemand " ďun 
lieu. 

L A N O B L E S S E E T L ' A I D E C H A R I T A B L E A U X P A U V R E S 
E N B O H É M E E N T R E 1848 E T 1914 

Tatjana Tönsmeyer 

Aprěs la révolution , la noblesse conserva ses grand s domaine s exploité s en vue de 
faire des profits . Ils étaien t le fondemen t qui lui permirent , aprě s l'abolitio n de ses 
Privileges, de continue r ä exercer un e forme de dominatio n locale . Un e des pratique s 
qu'ell e utilisait étai t les don s de bienfaisance . A l'exempl e de l'Institutio n des Pauvre s 
de Czernin , il apparaí t que les „don s charitables " étaien t surtou t attribué s aux 
ancien s serviteurs des domaine s comtaux , lorsqu'i l s'averait que ceux-c i étaien t aussi 
loyaux que nécessiteux . Ces mesure s en tan t qu'instrument s de dominatio n avaient 
pou r but ďindividualise r et de lever 1'anonyma t pou r transforme r ainsi des liens éco-
nomiques , voire juridique s en liens affectifs. Au niveau local , pou r les pauvres , cela 
signifiait qu'il s devaien t prouve r qu'il s étaien t dan s le besoin soit auprě s des com -
munes , soit auprě s des institution s comtales . Ils avaient le plus de chanc e de réussir 
s'ils arrivaien t ä „utiliser " les administration s pou r faire prévaloi r leurs intérét s face 
ä l'institutio n caritativ e des pauvres dirigées par les comtes . 



RESUM É 

O D C I Z E N Í I N S I G N I Í A A R C H I V Á L I Í P R A Ž S K É 
U N I V E R Z I T Y N Ě M C I R O K U 1945 

Karel Hruza 

V dubn u 1945 byly historick é insignie a významn é archiváli e Univerzit y Karlovy 
v Praz e odvezen y německým i správním i orgán y neznám o kam a jsou od té dob y 
považován y za ztracené . Mez i zcizeným i předmět y bylo napříkla d pět žezel z 
16. století , řetěz y a archiváli e ze 14. až 19. stolet í o celkové váze přes šest tun . V tét o 
souvislosti zmizely také obě zakládac í listiny univerzit y z let 1347 a 1348. Tat o ztrá -
ta patř í k nevyřešeným záhadá m druh é světové války a zaujímá významn é místo 
v českých vzpomínkác h na dob u německ é okupace . Příspěve k nejprve sleduje od 
19. stolet í virulentn í národnostně-politick é determinant y a pot é rekonstruuj e správ-
ně-technick é proces y let 1944 a 1945 vedouc í k odvozu . D o těcht o proces ů byli 
vedle vysokých reprezentant ů německ é okupačn í správy, kurátor a a rektor a pražské 
Německ é univerzit y zapojen i také zde činn ý histori k Hein z Zatsche k jako archivá ř 
univerzit y a Han s Joachi m Beyer jako děkan Filozofick é fakulty. V příloz e k článk u 
je vedle jiných dokument ů otištěn a také korespondenc e Heinz e Zatschek a s prezi -
dente m Monument a Germania e Historica , Theodore m Meyerem . 

N Ě M E Č T Í A Č E Š T Í A R C H I V Á Ř I Z A P R V N Í Č E S K O -
S L O V E N S K É R E P U B L I K Y . P Ř Í S P Ě V E K Z D Ě J I N V Z T A H Ů 

Stefan Lehr 

V Archivu ministerstv a vnitra , největším československém archivu meziválečn é 
doby, pracoval a celá řada německýc h úředníků , mez i nim i Josef Bergl, Gusta v 
Pircha n a Anto n Blaschka . Příspěve k na jedné stran ě poskytuje obsáhlé biografie 
těcht o tř í muž ů a na stran ě druh é se zabývá jejich vztahy s českými ředitel i 
Ladislavem Klicmane m a Jaroslavem Prokeše m a ostatním i českými kolegy. Přito m 
se ukazuje , že vzájemné poměr y se vyznačovaly spoluprací , výměno u a kontakty . 
Oba čeští nadřízen í byli svým německý m spolupracovníků m po celou dob u příz-
nivě nakloněni . Auto r z toh o vyvozuje, že soužit í Čech ů a Němc ů v demokratick é 
první Československ é republic e v sobě mělo vývojový potenciál . N a příklad u archi -
vářů ale zároveň ukazuje , jak rychle roku 1938 mnoh o Němc ů převzalo nacistick ý 
pohle d na Československo . Posledn í část příspěvku je pak věnován a rozdílný m 
vzpomínká m prezentovanýc h archivář ů na meziválečn é obdob í po jejich nucené m 
vysídlení z Československa . 
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V Á L K O U P O S T I Ž E N Í N Ě M C I V Č E S K O S L O V E N S K U 

Natali Stegmann 

Příspěve k se zabývá válkou postiženým i osobam i německ é národnost i v prvn í 
Československ é republice . Předměte m zájmu je otázka , jak byla válečná újma 
zakomponován a do nacionálníc h interpretačníc h vzorů německ é menšiny , 
především do představ y o prohran é válce. Vychází přito m najevo depresivn í ten -
dence , v níž se spojovaly tělesné , sociáln í a národn í ztráty . Ta určoval a i posto j ně-
meck é organizac e válkou postiženýc h osob, kterým byl „Spole k válečných invalidů , 
vdov a sirotků v Československ é republice" : V prvníc h letech republik y se sice 
„Spolek " na státu hlasitě dožadova l sociálníc h dávek, zároveň ale k novým 
pořádků m zaujíma l velmi rozpolcen ý postoj . Státn í administrativ a na to reagovala 
propagačním i nabídkami , dávala ale také jasně najevo svůj mocensk ý nárok . S posí-
lením Sudetoněmeck é stran y došlo od polovin y třicátýc h let ke sblížení mez i 
„Spolkem " a „Prahou" . Společný m cílem v defenzivě se nacházejícíc h osob německ é 
národnost i postiženýc h válkou a československých politik ů se stal pacifizmu s 
a zachován í demokracie . Teprve roku 1938 se „Spolek " po d tlakem přikloni l k „su-
detoněmecké " linii, na jejíhož jedinéh o zástupc e se pasovala Sudetoněmeck á strana . 
V rámc i tohot o zglajchšaltovacíh o proces u mohl y být zčásti nadál e využity staré 
agitačn í vzory, které byly nyn í přizpůsoben y národoveckém u pojetí . 

„ D E U T S C H B Ö H M E N " J A K O K O N S T R U K T N Ě M E C K Ý C H 
N A C I O N A L I S T Ů V R A K O U S K U A N Ě M E C K É Ř Í Š I 

Julia Schmid 

O d devadesátýc h let 19. stolet í se v předlitavsk é části habsbursk é monarchi e postup -
ně prosazoval a národn í rovnoprávnost . V důsledk u toh o zredukoval y německ é 
měšťanské síly v Čechác h svůj progra m z představ y německ é dominanc e na požada -
vek oddělen é německ é správní oblasti . Němečt í nacionalist é v Rakousk u a Německ é 
říši pracoval i nejrůznější m způsobe m na vytvoření „Německýc h Čech " (Deutsch -
böhmen) . K legitimizac i územníc h vlastnických nárok ů přito m stejnou měro u 
sloužily „historick é zásluhy" jako postulá t kulturn í nadřazenosti . V návaznost i na 
tehdejš í geografické představ y byly „Německ é Čechy " koncipován y jako část 
„přirozenéh o Německa" . K upevněn í představ y o historicky , kulturně , hospodářsk y 
a sociáln ě čistě německ y formovanýc h „Německýc h Čechách " přispěly svým dílem 
i nacionalistick y orientovan é turistick é průvodc e a cestopisy. Signál o „německé m 
charakteru " místa pak dovnit ř i navene k vysílalo pojmenován í ulic a náměst í či 
zřizován í pomníků . 
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Š L E C H T A A P É Č E O C H U D É V Č E C H Á C H 1 8 4 8 - 1 9 1 4 

Tatjana Tönsmeyer 

České šlechtě zůstaly i po revoluc i její velké statky se správou zaměřeno u na zisk. 
Dík y nim si mohl a i po zrušen í svých privilegií udrže t lokáln ě ukotveno u form u 
vlády. Jedno u z praktik , kterých přito m využívala, byla dobročinnost . N a příklad u 
Černínsk é nadac e pro chud é je možn é ukázat , že „laskavé dary" byly především 
v případ ě bývalých zaměstnanc ů hraběcíc h statků udělován y tehdy , poku d se uká-
zalo, že tito jsou stejně loajální jako potřební . Jako mocensk ý instrumen t byla 
opatřen í zaměřen a na individualizac i a odstraněn í anonymity , aby mohl o dojít 
k přeměn ě ekonomických , resp. právníc h vazeb v afektivní. Pr o místn í chud é to 
znamenalo , že své potřeb y musel i vyjednat buď s komunálním i neb o s hraběcím i 
zařízeními . Jejich pozic e pak měla nejvíc nadějí , poku d se jim podařil o „využít " 
úřad ů k prosazen í svých zájmů u hraběc í nadac e pro chudé . 
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