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O n th e surface F ran z Klutscha k an d Kare l Vladislav Za p w o u l d appea r t o háve 
littl e in c o m m o n . Klutschak , b o r n in Pragu e in 1814, began wri t in g for " B o h e m i a " 
in 1836 an d becam e th e journaP s edi to r in 1844, a pos t tha t h e hel d unt i l 1877. 
T h r o u g h o u t hi s life h e remaine d commi t t e d t o liberalism , Bildung, an d Cooperatio n 
amon g nationalit ies. 1 Zap , b o r n in 1812 in Prague , first establishe d himsel f as a wr i te r 
of no t ě while work in g as a H a b s b u r g civil servan t in Galicia , wher e h e translate d 
work s fro m Polis h an d publ ishe d variou s trave l accounts . I n 1848 h e co-organize d 
th e Slavic Congress . T h r o u g h o u t hi s life h e remaine d commi t t e d t o advancin g var-
iou s C z e c h nat iona l causes. 2 Yet b o t h m e n ha d at least on e th in g in c o m m o n . Eac h 
wro t e well-regarde d topographie s of Pragu e in th e year s befor e 1848. I n 1838 
Klutscha k published , in G e r m a n , th e highl y regarde d " G u i d e b o o k t o P rague" . 3 T h e 
b o o k was an immens e success , enjoyin g thi r tee n edition s t h r o u g h 1878. Za p com -
plete d a m o n o g r a p h abou t Prague' s churche s befor e graduat in g fro m secondar y 
school . 4 I n 1835 h e publ ishe d "A Descr ip t io n of th e Roya l Capita l C i t y of P rague" , 
th e first Czech-languag e t o p o g r a p h y of Prague. 5 I n 1847 h e published , again in 
Czech , "A G u i d e t o Prague : A Necessar y an d Usefu l B o o k for Everyon e W h o 
Want s t o Becom e Familiä r w i t h th e Memorabi l i t ie s of th e Bohemia n Capi ta l C i t y " . 
Zap' s " G u i d e " also enjoye d considerabl e success . H i s publ ishe r release d an extrac t 
f ro m th e b o o k an d a secon d edi t io n befor e th e t u m u l t u o u s sprin g days of 1848. A 
G e r m a n translat io n appeare d tha t sam e year as well.6 

Wurzbach,  Constan t von (ed.) : Biographische s Lexikon des Kaiserthum s Oestterreich . 
Bd. 12. Wien 1864, 129-130. -  Santifaller, Leo : Österreichische s Biographische s Lexikon 
1815-1950. Bd. III . Graz , Köln 1965, 426. 
Zap,  Kare l Vladislav. In : Národn í listy, 3 Jan . 1871, no . 2, 2. -  Zap,  Kare l Vladislav. In : 
Ottů v Slovník naučn ý [Otto' s Encylopedia] . Vol. 27. Prah a 1888-1909, 430-432 . -  Kunský, 
Josef: Češt í cestovatel é [Czec h Travelers] . Vol. I. Prah a 1961, 344. -  Sayer,  Derek : Th e 
Coast s of Bohemia : A Czec h History . Princeto n 1998,129-130 . -  Štěpanová,  Irena : Obraz y 
a zrcadla . Etnografik a a slavika v díle manžel ů Zapovýc h [Image s and Mirrors : Ethno -
graph y and Slavic Studie s in th e Works of th e Zaps] . In : Český lid 93 (2006) no . 2, 137-151, 
especially 139-143. 
Klutschak,  Franz : De r Führe r durc h Prag . Mi t einem alphabetische n Verzeichnisse der 
Sehenswürdigkeite n Prags un d seiner Umgebun g un d einigen belehrende n Notize n für 
Fremde . Pra g 1838. 
Kunský: Češt í cestovatel é I, 344 (cf. fn. 2). 
Zap,  Kare l Vladislav: Popsán í kr. hlavníh o měst a Prah y pr o cizinc e i domác í [A Descriptio n 
of th e Roya l Capita l Cit y of Pragu e for Foreigner s and Locals] . Prah a 1835. 
In th e cours e of my researc h I háve been unabl e to locat e a first editio n of Zap 's "Guide" . 
Thus , thi s articl e will rely on the secon d edition : Zap,  Kare l Vladislav: Průwodc e po Praze : 
Potřebn á příručn í knih a pr o každého , kdo se s pamětnostm i českého hlawníh o měst a sez-
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Thi s articl e is not , however , abou t thes e two men' s varyin g life trajectories . 
Instead , it compare s th e 1845 edi t io n of Klutschak' s " G u i d e t o P r a g u e " 7 w i th Zap' s 
1847 w o r k in o rde r t o interrogat e t w o relate d sets of quest ion s relate d t o th e his-
to r y of Pragu e in th e per io d of Vormärz . First , th e t w o work s reveal m u c h abou t th e 
changin g form , content , an d popula r i t y of topographies , a genr e wi th dee p root s in 
Bohemia n an d E u r o p e a n history . By th e latě e ighteent h Centur y topographie s of 
Pragu e d re w fro m n u m e r o u s archiva l source s an d censu s record s t o offer pat r io t i c 
member s of th e nobi l i t y scholarl y informat io n abou t th e city' s climate , popula t ion , 
history , and , mos t important ly , physica l s t ructures . After th e N a p o l e o n i c Wars a 
surprisin g influx of traveler s t o Pragu e combine d wi th a growin g loca l interes t in th e 
cit y amon g th e city' s risin g middl e classes t o t ransfor m th e genre . By 1845 topogra -
phies , includin g thos e wr i t t e n b y t w o of thos e risin g elites , Klutscha k an d Zap , ha d 
adapte d t o thes e growin g audience s while retainin g thei r scholarl y apparatus , thu s 
remainin g distinc t f ro m th e guidebook s wr i t te n b y Kar l Baedecke r an d J o h n 
Murray . 8 As such , Klutscha k an d Zap' s topographie s no t on l y reveal m u c h abou t th e 
h is tor y of trave l an d th e guidebook , bu t also po in t t o on e w ay in whic h Prague' s ris-
in g elite s an d Outsider s inspire d loca l au thor s t o wr i t e abou t thei r city. 9 

Second , Klutscha k an d Zap' s topographie s revea l a great dea l abou t h o w th e t w o 
m e n though t abou t th e pas t an d th e presem , wh ic h in t u r n poin t s t o n u m e r o u s ways 
in whic h Prague' s elites, whe the r pr imar i l y Czech - o r German-speaking , share d a 
c o m m o n cultura l an d menta l universe . Bo t h me n d re w fro m a c o m m o n "usable 
pa s t " an d foUowe d simila r chronologica l con tour s in thei r detaile d historie s of th e 
city. Bo t h feit tha t th e city' s pas t remaine d embedde d in Prague' s s tructure s an d 
spaces . Bot h hel d thes e s tructures , an d th e historie s the y contained , in great rever -

námit i chc e [A Guid e to Prague : A Necessar y and Usefu l Book for Everyon e Who Want s 
to Becom e Familiä r with th e Memorabilitie s of th e Bohemia n Capita l City] . Prah a 1848. -
Publicatio n of the 1847 editio n was announce d in th e winte r editio n of Časopi s českého 
Museu m 21 (1847) no . 4, 465. -  Just before the revolution , th e samé Journa l announce d th e 
publicatio n of th e 1848 edition . See: Časopi s českéh o Museu m 22 (1848) no . 3, 324. -  In th e 
interi m Zap' s publishe r released his chapte r on th e Hradčan y distric t of Prague , probabl y 
in th e final month s of 1847, despit e th e listed publicatio n dáte . Zap,  Kare l Vladislav: 
Popsán í král. hradu , chrám u sv. Wita a všech ostatníc h památnost i na Hradčanec h w Praz e 
[A Descriptio n of th e Roya l Castle , St. Vitus Cathedral , and th e othe r Monument s on 
Hradčan y in Prague] . Prah a 1848. -  See: Časopi s českého Museu m 21 (1847) no . 6, 673. -
Th e precise publicatio n dát e of th e Germa n translatio n is unclear . Give n th e fact tha t th e 
Germa n translatio n make s no mentio n of th e revolutio n we migh t assume tha t it was 
publishe d before or shortl y after Marc h 1848. Zap,  Kare l Vladislav: Wegweiser durc h Prag . 
Ein nothwendige s Handbuc h für Fremde , die sich mit den Merkwürdigkeite n der böhmi -
schen Hauptstad t bekann t zu mache n wünschen . Übersetz t von Ludwig Ritte r von Ritters -
berg. Pra g 1848. 
Klutschak,  Franz : De r Führe r durc h Prag . 4., verm. un d verb. Auflage. Pra g 1845. 
Baedeker,  Karl : Handbuc h für Reisend e durc h Deutschlan d un d den oesterreichische n 
Kaiserstaat . Coblen z 1842,190-198 . -  Murray,  John : A Handboo k for Traveler s in Souther n 
Germany . Londo n 1843, 385-399. 
Fo r an excellen t discussion of Prague' s Czech-speakin g elites and thei r relationshi p to th e 
city's othe r elites before 1848, see Štaif,  Jiří : Obezřetn á elita. Česká společnos t mez i tradic í 
a revoluc í 1830-1851 [Cautiou s Elites : Czec h Societ y between Traditio n and Revolution , 
1830-1851] . Prah a 2005. 
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ence durin g a tim e of immens e political , social, and economi c upheaval . Th e two 
men had differing views of contemporar y events, however. Inspire d by th e increas -
ing páce of industrializatio n and th e arrival of th e railroa d in Pragu e in 1845, 
Klutscha k imagine d Pragu e to be enterin g a new, golden age of wealth and prosper -
ity. H e argued tha t Pragu e artfully combine d a romanti c past füll of tragedie s and tri -
umph s with promise s of a vibrant , progressive futur e tha t would place th e city at th e 
cente r of Europe . Za p also embrace d Prague' s past as a series of romanticall y inter -
prete d triumph s and tragedies , but seemed conten t with Prague' s curren t statu s 
as a periphera l city on th e edges of th e Habsbur g monarchy . H e was mor e circum -
spect tha n Klutscha k abou t th e man y change s comin g to th e city. Th e two men , in 
short , reveal two sides of an ongoin g debat ě abou t th e wrenchin g change s experi-
ence d in th e years before 1848 as well as two ways in which urba n elites mad e sense 
of thei r commo n past , presem , and future . 

It is certainl y no coincidenc e tha t th e first moder n topograph y of Pragu e dedica -
ted to th e city, its structures , and histor y appeare d shortl y after th e reign of Empero r 
Josef I I had com e to an end . Jaroslau s Schaller' s four-volum e "Descriptio n of th e 
Roya l Capita l and Imperia l Residenc e of Prague" , while no doub t inspire d by urba n 
topographie s publishe d elsewhere in Europe , was bot h a produc t of Habsbur g 
enlightene d absolutism and a reactio n against it. 10 Th e introductio n include d popu -
lation statistics , statistic s on consumption , and othe r dat a gathere d durin g Prague' s 
first censu s in 1770. After census-taker s visited a buildin g the y numbere d each hous e 
with black pain t -  number s tha t Schalle r the n used to label th e structure s tha t he 
describe d in his book. 11 In 1784 Josep h II had decree d tha t th e Ne w Town , Old 
Town , Lesser Town , and Hradčan y district s would hencefort h be fused int o on e 
administrativ e unit , allowing Schalle r and other s to mor e easily imagin e th e city as a 
coheren t whole . Mor e generally, th e boo k speaks to a larger Enlightenmen t effort 
to label and categorize . Th e bulk of th e boo k is organize d int o chapter s correspon -
ding to th e city's four quaters . Within each chapte r th e sites are organize d by type 
(churches , Squares , house s of notě , and so on ) while distinguishin g "noteworthy " 
sites from th e rest, which are no t include d in th e book . Eac h site receives a de-

Schaller, Jaroslaus: Beschreibun g der königliche n Haupt - und Residenzstad t Prag sammt 
allen darin n befindliche n sehenswürdigen Merkwürdigkeiten . 4 vols. Prag 1794-1797. -
See also Huber, Helmuth : Beschreibun g der Königliche r Haupt - und Residenzstad t Prag. 
Prag 1781. -  Opiz, Jan Ferdinand : Vollständige Beschreibun g der königliche n Haupt - und 
Residenzstad t Prag. Prag, Wien 1787. -  Fo r topographie s elsewhere see, for example, the 
topographie s of Rom e discussed in Sweet, Rosemary : The Changin g View of Rom e in the 
Long Eighteent h Century . In : Journa l for Eighteenth-Centur y Studies 33 (2010) no. 2, 145-
164. 
Tantner,  Anton : Ordnun g der Häuser , Beschreibun g der Seelen: Hausnummerierun g und 
Seelenkonskriptio n in der Habsburgermonarchie . Innsbruc k 2007. -  It was these authors ' 
reliance on census data and on archival research tha t distinguishe d their topographie s from 
those of their predecessors . See, for example, Redel,  Car l Adolph /Friedrich,  Johan n 
Friedrich : Das sehenswürdige Prag. Nürnberg , Prag 1710. 

12 Vlk,  Jan/ Bělina, Jan (eds.) : Dějiny Prah y [The Histor y of Prague] . Vol. IL Prah a 1997-1998, 
15-17. -Janáček,  Josef: Malé dějiny Prah y [A Short Histor y of Prague] . Prah a 1968, 243-
244. 
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scriptio n detailin g its provenance , its relat ionshi p t o majo r historica l event s an d 
Personalities , an d its presen t State . 

Schaller' s in tende d readers , however , were no t suppor te r s of enlightene d abso -
lutism , bu t ra the r loca l nobi l i t y w h o embrace d Bohemia n h is tor y in an a t t emp t t o 
resist central izat io n fro m Vienna. 1 3 As such , hi s t o p o g r a p h y speak s t o a larger effort b y 
thos e sam e noble s t o erec t s t ructure s suc h as th e N o s t i c Na t iona l Thea te r ( no w th e 
Esta tes ' Theater ) an d th e Cha i n Bridge (no w th e Legionnaires ' Bridge ) tha t embrace d 
Frenc h styles an d a peculia r for m of Landespatriotismus.14 After th e N a p o l e o n i c 
Wars topographie s appeale d t o addit iona l audiences . A growin g H a b s b u r g bureau -
crac y centere d in Prague , industriaÜzation , an d increasin g t rad e mad e possible b y 
Prague' s excellen t Communicat ion s n e t w o r k led t o th e rise of G e r m a n - an d Czech -
speakin g bourgeoi s elite s w h o t o o k a ne w interes t in thei r city. 1 5 At th e sam e t ime , 
Pragu e was becomin g a popu lä r dest inat io n for G e r m a n travelers , especiall y thos e 
Comin g fro m Dresde n o r th e spas of Kar lov y Vary/Karlsbad. 1 6 Pan-Sla v enthusiast s 
travele d t o Pragu e as well, ofte n dependin g o n th e existenc e of informa l ne twork s 
of hos ts . 1 7 Traveler s arrive d t h r o u g h gates tha t opene d ou t t o road s an d earl y nine -
teen th-cen tur y "super-highway s " leadin g t o Vienna , Cracow , Budějovice , Plzeň , Linz , 
Dresden , an d o the r citie s t h r o u g h o u t Cent ra l an d Eas ter n E u r o p e . 1 8 After 1845 
m a n y arrive d b y trai n at th e Imperia l Railroa d Statio n (no w Masary k Sta t ion) . 1 9 

After 1847 m a n y arrive d o n th e "Bohemia , " a s teamshi p tha t travelle d every fou r 
days fro m D r e s d e n t o Prague . 2 0 

O n the Bohemia n nobility 's Landespatriotismus and thei r embrac e of history , see Agnew, 
Hugh : Origin s of th e Czec h Nationa l Renaissance . Pittsburg h 1993. 
Marek,  Michaela : Kuns t un d Identitätspolitik . Architektu r un d Bildkünst e im Prozes s der 
tschechische n Nationsbildung . Köln 2004, 20-23 , 33-47, 77-78. 
O n these transformation s and th e rise of bourgeoi s elites, see Štaif: Obezřetn á elita 70-78 
(cf. fn. 9). -  O n th e Czec h nationa l movement' s interes t in Prague , see Macura,  Vladimir : 
Prague . In : Macura,  Vladimir : Th e Mystification s of th e Nation : Th e "Potat o Bug" and 
Othe r Essays on Czec h Culture . Trans , by Han a Píchov á and Crai g Cravens . Madiso n 
2010, 35-46. 
O n th e popularit y of Pragu e as a destinatio n for Germans , see Demetz, Peter : Pragu e in 
Black and Gold : Scene s from th e Life of a Europea n City . Ne w York 1998, 272-274 . -  See 
also th e voluminou s quotation s from various Germa n travel writers in: Schottky,  Juliu s 
Max: Pra g wie es war un d wie es ist. Pra g 1831, 15-31. -  A numbe r of German-speakin g 
British traveler s venture d off th e Gran d Tou r to visit Pragu e as well. Bugge, Peter : "Some -
thin g in th e view which makes you linger": Bohemi a and Bohemian s in British Travel 
Writing, 1836-1857. In : Centra l Europ e 7 (Ma y 2009) no . 1, 3-29. 
Bracewell, Wendy: Travels Throug h th e Slav World . In : Bracewell, Wend y IDrace-Francis, 
Alex (eds.) : Unde r Easter n Eyes: A Comparativ e Introductio n to East Europea n Travel 
Writin g on Europe . Budapest , Ne w York 2008, 147-195, esp. 177-178. -  O n pan-Slavis m 
mor e generally, see Kohn, Hans : Pan-Slavism : It s Histor y and Ideology . Ne w York 1960. -
Prague' s informa l networ k of guides is describe d well in: Hurban,  Josef Miloslav: Cest a 
Slováka ku bratrů m slavenským na Morav ě a v Čechác h [Travels of a Slovák to his Slavic 
Brother s in Moravi a and Bohemia] . Žilina , Košice 1929 [1841] 103-111. 
Zap: Průwodc e 53 (cf. fn. 6). -  O n th e road systém and carriage travel in early nineteenth -
centur y Bohemia , see Hlavačka,  Milan : Cestován í v éře dostavníku . Všední den na stře-
doevropskýc h cestác h [Travels in th e Age of the Carriage : An Ordinar y Da y on th e Roa d 
in Centra l Europe] . Prah a 1996. 
O n th e arrival of th e trai n in Pragu e see Pohl, Rudol f (ed.) : Osudov ý vlak: Sborní k 
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Publisher s responde d in tu rn . By th e 1840s traveler s an d intereste d local s coul d 
choos e fro m a n u m b e r of topographie s of Prague. 2 1 Topographie s were no t th e onl y 
work s t o rol l off th e pr in t in g presses, however . By th e 1840s M u r r a y an d Baedeke r 
include d lon g descript ion s of Pragu e in thei r gu idebook s t h r o u g h German-speakin g 
Cent ra l E u r o p e . 2 2 Frant iše k Palack ý penne d a his tor y of Pragu e in tende d pr imar i l y 
for European s enjoyin g brief excursion s t o hi s h o m e town . 2 3 I n 1820 Jose f Jü t tne r 
publ ishe d th e first m a p of Pragu e d raw n usin g m o d e r n cartographica l me thod s -  a 
ma p tha t include d all of Prague' s buildings , wi th appropr ia t e numbers , at a scale of 
1:4,320. Jüt tner ' s w o r k provide d th e basis for th e map s of Pragu e tha t followed. 2 4 

Simila r t o thei r counterpar t s elsewher e in Eu rope , inhabi tant s of Pragu e becam e 
intr igue d b y panorami c views of thei r city, as r ep roduce d in th e l i thograph s of 
Vincen c Mors t ad t an d in A n t o n í n Langweil ' s pápe r mach é mode l of th e city. 
Technologica l advance s in pr in t in g mad e it possible for artist s suc h as Mors t ad t -
an d publisher s of topographie s -  t o reac h a wide r audienc e m o r e cheaply. 2 5 A who l e 
Publishin g indus t r y dedicate d t o provid in g outsider s an d local s wi th detaile d Infor -
mat io n abou t th e cit y ha d n o w emerged . 

Bourgeoi s local s and , perhap s mor e important ly , traveler s also inspire d au thor s t o 
t ransfor m th e t o p o g r a p h y genre . Independen t member s of th e middl e classes p re -
ferre d t o explor e th e cit y w i t h o u t th e aid of hire d guides , instea d movin g indepen -
dent l y wi th a b o o k an d m a p in hand . As wi th trave l l i teratuř e mor e generally , self-
reflectio n n o w combine d wi th th e d u t y t o observe an d catalogue. 2 6 Schalle r was 

příspěvků stejnojemn é vědecké Conferenc e k 150. výročí příjezdu prvníh o vlaku do Prah y 
[Th e Fatefu l Train : A Collectio n of Essays from th e Scholarl y Conferenc e of th e Same 
Nam e on th e Occasio n of th e 150th Anniversar y of th e Arrival of th e Firs t Train in Prague] . 
Prah a 1995. -  O n th e ways in which moder n mode s of transportatio n no t onl y increase d 
opportunitie s to travel, but also conditione d traveler s to see th e world as a moder n touris t 
might , see Müller, Susanne : Zu r Medienkulturgeschicht e des Reisehandbuchs . In : Jaworski, 
Rudol f /  Loew, Pete r Oliver/ Pletzing, Christia n (eds.) : De r genormt e Blick aufs Fremde . 
Reiseführe r in un d über Ostmitteleuropa . 2011, 38-43 . 
Klutschak: De r Führe r durc h Pra g 133 (cf. fn. 7). 
See, for example , Gerle, W. A.: Pra g un d seine Merkwürdigkeiten . Pra g 1830. -  Griesel, 
A.W: Griesel' s neueste s Gemäld e von Prag . Pra g 1827. -  Schottky: Pra g (cf. fn. 16). -  Seid-
litz, Julius : Wanderun g Durc h Prag : Mi t einem Situationspla n un d 4 Original-Ansichten . 
Pra g 1844. -  Zap , however, remaine d th e onl y autho r to pen a Czech-languag e topograph y 
of Prague . 
Baedeker: Handbuc h für Reisend e 190-198 (cf. fn. 8). -  Murray: A Handboo k for Traveler s 
385-399 (cf. fn. 8). 
Palacký,  František : Guid e des étranger s ä Prague . Pragu e 1836. -  Th e origina l Germa n 
manuscrip t remaine d unpublishe d unti l 1998. Palacký,  František : Skizze eine r Geschicht e 
von Prag . Pra g 1998. 
Semotanová,  Eva: Map y Čech , Moravy , a Slezska zrcadl a stalet í [Map s of Bohemia , 
Moravia , and Silesia throug h th e Centuries] . Prah a 2001, 133-134. 
O n Morstadt , see Hlavsa,  Václav: Prah a v obrazec h Vincenc e Morstadt a [Pragu e as De -
picte d by Vincen c Morstadt] . Prah a 1973. -  O n Langweil, see Bečková,  Kateřina : Svědectví 
Langweilova model u Prah y [Evidenc e Concernin g Langweil's Mode l of Prague] . Prah a 
1996. -  Semotanová: Map y 134 (cf. fn. 24). 
O n these development s mor e generally, see Buzard,  James : Th e Beate n Track : Europea n 
Tourism , Literatuře , and th e Ways to Culture , 1800-1918. Oxford 1993. -  Bohls, Elisabet h 
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amon g th e first to adap t to thi s new audience . In 1820 a local publishe r released a 
shortene d version of Schaller' s topograph y intended , as th e subtitl e indicated , 'for 
travelers , as well as anyon e who would like to becom e acquainte d with [Prague's ] 
peculiarities." 27 Th e preface began with generá l praise for th e city before describin g 
what might strike th e foreigner upo n first enterin g Prague : th e constan t motio n of 
carriages and people ; th e mixing of different classes; th e labyrinthin e street s of th e 
Old Town ; and th e multitud e of churche s and spires. Th e autho r the n walks th e 
reade r to Petřín/Laurenziberg , which provide s an opportunit y to describe a pa-
norami c view of th e city and its immediat e surroundings. 28 Anothe r chapte r offers 
informatio n on postá l carriages as well as "first-class inns, " and tips for findin g ho t 
and cold drinks , includin g punch . Establishment s selling thi s English drin k could be 
foun d on every street , Schalle r writes, claimin g tha t no othe r city in th e Germa n 
land s dran k mor e punc h tha n Prague. 29 Othe r chapter s listed educationa l establish-
ments , libraries, learne d societies , and othe r organization s tha t might appea l to th e 
traveler . Yet anothe r offered suggested walks beyon d th e city's walls. Th e topo -
graphica l description s of Prague' s structure s and spaces had been reduce d to 151 
pages. Th e boo k conclude s with excerpt s from travelers ' description s of th e city. 
Schaller' s successors includin g Za p and Klutscha k foUowe d a similar formát . I t 
becam e a cliché to begin one' s topograph y with a descriptio n of th e city as seen from 
ato p Petřín /  Laurenziberg . Nearl y all of these topographie s include d a ma p and sev-
eral lithograph s depictin g some of th e city's notabl e sites. 

Yet topographie s remaine d distinc t from guidebook s prope r in tha t th e forme r 
placed th e utmos t emphasi s on detaile d informatio n abou t Prague' s structure s and 
spaces. Eruditio n and scholarship , while giving way partiall y to th e need s of th e trav-
eler, remaine d paramount . "A 'Guid e to Prague ' is what I shoul d háve written, " Za p 
wrot e in th e openin g lineš to his 1847 publication , "yet instea d ther e arose a mor e 
extensive descriptio n of our Pragu e - and no wonder ; ther e is so muc h materiál : so 
muc h important , wonderful , and interestin g materiá l offers itself tha t it simply was 
no t possible to remai n within th e limit s of a dry guidebook. " However , Klutscha k 
and Za p did introduc e on e importan t Conventio n from th e guideboo k int o thei r 
respective topographies . Unlik e thei r predecessors , Klutscha k and Za p include d 
suggested walks in thei r books . And while Klutscha k organize d his entrie s abou t 
Prague' s various structure s alphabetically , Za p presente d description s of longer 
walks in th e relevan t places of each distric t of th e city. Th e chang e is significant , for 
it altere d th e way in which reader s were suppose d to see th e city and its structures . 

A.: Introduction . In : Bohls, Elizabet h A./Duncan,  lan (eds.) : Travel Writing 1700-1830: 
An Antholog y Oxford 2005, xiii-xxvii. -  Parsons, N. : Worth the Detour : A Histor y of 
the Guidebook . Strou d 2007. 
Schaller, Jaroslaus: Beschreibun g der königliche n Haupt - und Residenzstad t Prag. Prag 
1820. -  See, however, Edler Geissau von, Anton Ferdinand : Kurze Beschreibun g der 
Königliche n Haupt - und Residenzstad t Prag im Königreich e Böhmen . Prag, Wien 1805. 
Schaller: Beschreibun g 1-11 (cf. fn. 27). 
Ibid.  43-45. 
Zap: Průwodc e i (cf. fn. 6). 
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Previously , author s such as Schalle r had organize d th e city's mos t "noteworthy " 
sites amon g th e city's four districts , and the n accordin g to type. Rathe r tha n imagin e 
th e city's structure s as existing within categorica l boxes (churches , Squares , buildings 
of notě , etc. ) Klutscha k and Za p linked these various structure s and spaces alon g 
paths . Rathe r tha n a collectio n of structure s sorte d accordin g to type, thi s was a city 
tha t was mean t to be experience d on foot . 

I t was also a city in which travelers, locals, and publisher s had create d a consensu s 
on th e city's "must-sees. " Cartographer s framed thei r map s with images of St. Vitus, 
Charle s Bridge, and th e Old Town' s Cit y Hall . In 1838 Josef Milosla v Hurban' s 
guide too k him to see th e sites, "St.Vitus, Nosticovsk ý paláce , Hradčany , and so on, " 
he wrote. 3 1 And thus , no t surprisingly, Za p and Klutschak' s one- , two- , and three -
day walks thoug h th e city were remarkabl y similar. Klutscha k set ou t a grueling 
itinerar y for his one-da y walk: from th e Powde r Tower down Celetná/Zeltnergass e 
to th e Old Town Square ; Týn Church/Teynkirche ; Cit y Hall ; throug h th e windin g 
street s of th e Old Town and across Charle s Bridge following th e King's Way to 
Hradčan y and St. Vitus before walking to th e Loreto , Straho v monastery , and 
numerou s sites on th e way to lunc h on th e island of Zofín/Sophieninsel . After lunch , 
th e reade r was mean t to walk to Cattl e Squar e (no w Karlovo náměstí) ; boar d a car-
riage to Vyšehrad; retur n by carriage throug h th e gate at Horš e Squar e (no w Vác-
lavské náměstí) ; wind his way to th e railroa d station , throug h th e newly construct -
ed subur b of Karlín just beyon d th e city wall; and finally re-ente r th e city throug h 
Poříčí/Poritze r Gate. 3 2 Zap' s one-da y walk differed onl y in tha t it was less ambitiou s 
and ende d th e day on th e island Zofín . Ther e were, of course , mino r differences . 
Klutschak , unlik e Zap , takés reader s throug h th e Jewish quarte r durin g his longer 
walks, while Za p does not . Za p highlight s th e Bohemia n Museu m in his walks, 
wherea s Klutscha k does not . But Klutschak' s reader s would certainl y háve encoun -
tere d Zap' s counterpart s while following thei r respective authors ' suggested path s 
throug h th e city. 

Klutscha k and Zap , in sum, shared a desire to reach a diverse audienc e of nobles , 
rising local elites, and traveler s seeking scholarl y yet accessible knowledge abou t th e 
city. As th e topograph y adapte d to th e demand s of these audiences , Klutscha k and 
Za p did as well, mimickin g innovation s introduce d by Schalle r after th e Napoleoni c 
Wars. Bot h author s sought to balanc e populä r demand s with an adherenc e to schol -
arship , thu s hopin g to lay th e foundatio n for an educate d appreciatio n of thei r city. 
Yet th e book s speak to a mor e significant theme . Bot h men shared a commo n under -
standin g of th e city's past and th e significance of its physica l structures , even if the y 
disagreed abou t Prague' s presen t and future . 

Za p and Klutscha k were writin g at a tim e when European s had becom e deeply 
intereste d in history . History , man y Enlightenmen t thinker s argued , revealed th e 
laws tha t governed huma n society, a belief tha t continue d to inform thinker s int o th e 
next Century . Nationalist s drew upo n histor y for a sense of legitimizatio n and a 

Hurban: Cesta Slováka 111 (cf. fn. 17). 
Klutschak: Der Führe r durch Prag 41 (cf. fn. 7). 
Zap: Průwodc e 332-333 (cf. fn. 6). 
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mean s of unitin g futur e co-national s aroun d commo n myth s and understanding s of 
th e past . Th e immens e change s brough t abou t by th e Frenc h Revolutio n and industri -
aÜzatio n no t onl y suggested ways in which people' s lives were historicall y deter -
mined . Th e dua l revolutio n also provoke d a nostalgie longin g for a quieter , simpler 
past . Th e opportunitie s to stud y histor y increase d as well. Over th e cours e of th e 
nineteent h Centur y archives onc e in private hand s or jealously guarde d by th e statě 
opene d thei r door s to professiona l historian s and member s of th e public . Publi c 
museum s house d no t just writte n material s but all sorts of relics from various his-
torica l periods . Th e early nineteent h Centur y saw th e rise of historica l novelists such 
as Sir Walter Scot t and a vast arra y of painter s who create d sentimenta l portrayal s of 
th e past . Lithography , invente d by th e Pragu e native , Johan n Alois Senefelder , in 
1796, allowed th e mass productio n of scenes from th e past in pictur e book s and 
populä r historie s throughou t Europe . In th e 1830s th e Commissio n des Monument s 
Historique s began to inventor y France' s histori e building s and archeologica l sites. 
Historica l preservation , which combine d pedagogica l goals with nostalgia for by-
gone eras, had begun. 34 

A deep appreciatio n of histor y rises from nearl y every page of th e topographie s of 
Klutscha k and Zap . Neithe r author , however, imagine d histor y in linea r terms , as a 
slow yet inexorabl e marc h of progress towar d higher civilization and well-being . 
Instead , Klutscha k and Za p drew inspiratio n from Schaller' s eyelical understandin g 
of histor y in which each era of prosperity , politica l unity , and architectura l achieve-
men t was foUowe d by an era of dechne . As Klutscha k writes: 

Each glorious period is followed by a time of abomination s and devastation ; as soon as 
Prague' s rulers and inhabitant s had aceumulate d treasure this [wealth] feil victim to foreign 
lands and cities seeking enrichmen t or to destructio n [...] . And thus Otaka r II' s glorious reign 
was followed by the Brandenbur g plundering , thus the gathered riches of Wenceslaus II feil 
into the hand s of the thieving desires of various thugs, thus the noble achievement s of the era 
of Charle s IV feil victim to the horror s of the Hussit e Wars, and then the Rudolfin e era was 
followed by the horrific events of the Thirt y Years War.35 

In th e perio d between th e glorious rule of Bohemia' s first Christia n king, Bořivoj, 
and th e rejuvenatio n of th e city unde r Otaka r II , Pragu e was "eithe r robbed , or 
unde r siege, or otherwis e attacked " mor e tha n eleven times , Za p writes. 36 Natura l 
disasters also too k thei r toll . A plague outbrea k in 1681 left half th e populatio n 
dead. 37 A few years later , in 1689, fire destroye d large section s of th e Jewish ghetto , 
th e Old Town , and th e Ne w Town , devourin g 800 houses , palaces , and churches. 38 

Together , thi s admixtur e of glory and tragéd y fills th e city's air. "Golde n dreams , dif-
ficult fates [...] ardo r and indifference , wonde r and modesty " characteriz e Prague' s 
history , Za p writes. 39 

Fo r an excellent overview see Jefferies, Matthew : The Age of Historism . In : Berger, Stefan 
(ed.) : A Companio n to Nineteenth-Centur y Europe , 1789-1914. Malde n 2006. 
Klutschak: Der Führe r durch Prag 10 (cf. fn. 7). 
Zap: Průwodc e 11 (cf. fn. 6). 

3 7 Ibid.  47. -  Klutscha k writes tha t the plague killed 32,000 people in 1679 and 1680. Klut-
schak: Der Führe r durch Prag 10 (cf. fn. 7). 

3 8 Ibid.  10-11. -  Zap: Průwodc e 47 (cf. fn. 6). 
3 9 Ibid.  3. 
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Bot h histories , in turn , also sought to explain ho w each of these period s had 
bequeathe d structure s to Pragu e tha t survived to thei r own day. Bořivoj was th e first 
to establish a residenc e in Hradčan y and constructe d th e Týn churc h in th e Old 
Town. 40 Th e rapid , unregulate d erectio n of building s unde r Václav II in th e secon d 
half of th e thirteent h Centur y led to th e Old Town' s curren t labyrinthin e character. 41 

Th e Belvedere stoo d as a testamen t to Rudol f II 's artisti c patronag e and Prague' s 
brief momen t as an imperia l residence. 42 Fo r a hundre d years following th e 1689 fire, 
Za p writes, mor e churche s were built in th e city tha n in th e previou s six hundre d 
years combined. 43 Th e rule of Charle s IV, in particular , stoo d ou t bot h for its histor -
ical significance and for its architectura l legacy. Za p and Klutscha k celebrate d th e era 
of Charle s IV in ways similar to thos e in which nineteenth-centur y Europea n 
nationalist s looke d to medieva l kingdom s as source s of historica l legitimac y and 
Symbols of lost grandeur. 44 Like man y nineteenth-centur y nationalists , Za p and 
Klutscha k compare d Pragu e with othe r Europea n cities to affirm thei r city's 
Europeannes s and its rightful place amon g th e continent' s great cities. Charle s IV, 
Klutscha k writes, create d a city whose "brilliance and size coul d compar e with th e 
mos t celebrate d cities of a bygone era, with Rome , Florence , Paris , and Cologne." 4 5 

Her e Za p was eithe r copyin g Klutschak' s text or repeatin g a phras e tha t had becom e 
a cliché : with th e rule of Charle s IV, he writes, Pragu e entere d a "new, glorious era" 
from which emerge d "a brillianc e matche d onl y by th e great cities of bygone Europ e 
such as Rome , Paris , Florence , and Cologne." 4 6 Bot h celebrate d th e era of Charle s IV 
as a tim e when th e power of th e Hol y Roma n Empir e was concentrate d in Prague , 
when th e city becam e enriche d throug h commerc e and trad e route s tha t stretche d 
across th e continent . And, of course , Charle s IV had given th e city Centra l Europe' s 
first university , Charle s Bridge, numerou s churches , and th e Ne w Town district . 

And, crucially , bot h men believed tha t Prague' s structure s exuded th e spirit of th e 
past . Or , as Za p wrote , "Pragu e in its greatnes s onl y reveals itself before th e eyes of 
thos e who kno w its history. " 7 In fron t of St. Vitus, on e of Charle s IV's mos t promi -
nent , yet unfinished , architectura l achievements , Za p declare d tha t "a stroll throug h 
[the cathedral's ] sacred halls is also a stroll throug h th e histor y of Bohemia " in which 
th e spirit will be filled with thought s abou t th e past . Both author s remin d thei r 
reader s of a churc h built by St. Václav tha t onc e stoo d on thi s spot ; th e glorious years 
of Charle s IV; th e great fire of 1541, which , miraculously , spared mos t of th e cathe -
dral ; and th e 22,000 canno n balls and shells tha t Friedric h I I (who m Za p compare s 

Klutschak: Der Führe r durch Prag 1 (cf. fn. 7). -  Zap: Průwodc e 7-8 (cf. fn. 6). 
Ibid. 12. 
Ibid. 32. 
Ibid. 41. 
Smith,  Anthony : The "Golde n Age" and Nationa l Renewal . In : Hosking, Geoffrey/ 
Schöpflin, Georg e (eds.) : Myth s and Nationhood . Londo n 1997, 36-59. -  My thank s to 
Kateřin a Čapková for pointin g me to this work. 
Klutschak: Der Führe r durch Prag 6-7 (cf. fn. 7). 
Zap: Průwodc e 17 (cf. fn. 6). 
Ibid.  47. 
Ibid.  230. 
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to Attilla th e Hun ) raine d down on th e city in 1757, thirt y of which mad e a direc t 
hit on th e cathedral. 49 Prague' s glorious eras, and th e tragic eras tha t followed, were 
also embedde d in th e various structure s of St. Vitus. Rudol f IF s mausoleu m contain s 
th e bone s of Charle s IV, Rudol f II , and othe r royalty. Th e Chape l of St. Václav mark s 
th e site where th e Bohemia n nobilit y elected Ferdinan d thei r king in 1526.50 Th e 
treasur y contain s valuable works of art , man y crafted from preciou s metal s and 
stone s tha t recal l Prague' s various period s of trad e and wealth. 51 Monument s to 
Prague' s past , architectura l and artistic , "are but th e mos t immediat e witnesses, th e 
surest proo f of th e past, " Za p writes. Withou t Prague' s structures , its inhabitant s 
would be left with onl y book s and vague notion s of th e past , he concludes. 52 

Bot h author s ma y háve seen histor y in cyclical term s and believed tha t Prague' s 
histor y -  good and bad, but significant nonetheles s -  resided in its physica l struc -
tures . The y differed, however, on whethe r or no t to view tha t histor y in nationalis t 
terms . Kluscha k sought to avoid question s of nationa l conflict . H e refers obliquel y 
to tension s between locals and foreigner s in th e run-u p to th e Hussit e Wars when 
"Bohemia n fought Bohemian." 5 3 Czech s and German s are equally dominan t in th e 
city now, he wrote . Despit e a perio d of dechn e following th e Thirt y Years' War, he 
wrot e elsewhere , mor e and mor e "proper " Czec h is being spoken , while Czec h 
literatuř e can proudl y stand as a Europea n literatuř e of notě. 5 4 Fo r Klutscha k what 
unite d inhabitant s of Prague , and Prague' s history , was no t language, but a com -
mo n sense of a place whose inhabitant s -  locals and recen t immigrants , Czech -
speakers and German-speaker s -  had collectively experience d a cyclical histor y of 
tragedie s and triumphs . Klutschak' s attachmen t to his hom e town , at its core , 
emanate s from a territoria l identificatio n and shared history . 

Zap , on th e othe r hand , understoo d th e histor y of Pragu e as a constan t tensio n 
between "cosmopolitanism " and th e city's tru e Slavic character. 55 At its foundin g 
Pragu e was a Slavic city, but thi s began to chang e unde r Přemysli d rule , when clos-
er relation s with th e Germa n Reic h brough t German s and Jews to th e city. Germa n 
immigratio n rose again unde r th e rule of Otaka r I I and continue d throug h th e era of 
Charle s IV when Prague , "wedged within Germandom " and "cut off from its Slavic 
brothers " too k on a "cosmopolita n character " that , had th e tren d continued , would 
háve completel y subsume d th e city's Slavic elements. 56 Social tensions , however, 
mappe d ont o nationa l difference s so tha t th e Kutn á Hor a decree s and the n later th e 
Hussit e Wars forced man y German s to flee th e city. Prague , for a brief perio d of 

Klutschak: De r Führe r durch Prag 83-85 (cf. fn. 7). -  Zap: Průwodc e 230-252 (cf. fn. 6). 
Ibid.  245. 
Klutschak: De r Führe r durch Prag 85 (cf. fn. 7). 
Zap: Průwodc e ii (cf. fn. 6). 
Klutschak: Der Führe r durch Prag 7 (cf. fn. 7). 
Ibid.  17. 
Interestingly , while Zap claims to háve been inspired by Václav Vladivoj Tomek' s recentl y 
published history of Prague , the latter makes no mentio n of this tension between cos-
mopolitanis m and Prague' s genuine Slavic character . See Tomek,  Václav Vladivoj: Děje 
pražské w krátkém nástin u [A Brief Outlin e of Prague' s History] . Prah a 1845. 
Zap: Průwodc e 21 (cf. fn. 6). 
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time , becam e what it had originally been : "the capita l of th e Slavic people s of 
Bohemia." 5 7 Cosmopolitanism , however, was on th e rise again durin g th e era of 
Rudol f I I and especially after th e Thirt y Years' War, when th e Habsburg s replace d 
disloyal Bohemia n noble s with foreigners. 58 Even th e Bohemia n noble s who remaine d 
had , by th e thir d generation , been entirel y disconnecte d from th e peopl e of th e 
nation . Shortl y after Josep h II 's Germanizatio n of th e administratio n and schooling , 
Prague' s "street corner s and nook s swarmed with Germa n civil servants, Profession -
als, and speculators " who , unti l recently , had onl y spoken Czech. 59 Onl y now, 
thank s to th e creatio n of clubs, th e Bohemia n Museum , and th e printe d word , had 
Prague' s Slavic element s begun to emerge again. 60 

Za p also pointe d to a mean s by which thi s nationalis t histor y coul d be integrate d 
int o th e physica l landscape . Pragu e is "our Rome, " he wrote , "where ou r histor y has 
been concentrate d and monument s [to tha t history ] háve been built. " "Every good 
Czec h who feels th e natio n in his heart " was duty-boun d to remembe r and guard 
these marker s of th e past. 61 When writin g abou t St. Vitus, for example , Za p warne d 
tha t onl y thos e with a "heightene d sense of religiosity and nationa l feeling" shoul d 
ente r th e cathedral' s doors , th e door s of St. Vitus.62 We learn tha t in St. Vaclav's 
chape l th e archbisho p of Pragu e sings "Hospodin e pomilu j ny, " th e oldest know n 
Czech-languag e chorál , durin g Sunda y afternoo n vespers.63 Th e Bohemia n Museum , 
the n locate d in hous e numbe r 858 on N a Příkopě , receives a four-pag e description , 
mor e tha n any othe r site in th e Ne w Town. 64 Prague' s Czech-speakin g elites who , 
alon g with visitors with pan-Slavi e inclinations , worked to claim Pragu e for th e 
Czech s and th e Slavs by learnin g abou t its topograph y were n o doub t par t of Zap' s 
intende d audience . Furthermore , with Zap' s boo k in hand , nationa l awakener s and 
other s coul d furthe r th e nationa l cause -  and participat e in th e nationa l communit y 
- by Walking throug h a city endowe d with powerfu l new meanings . 

And yet it is importan t no t to overstat e th e point . Zap' s othe r primar y them e -
Prague' s ever-changin g materiál , political , and artisti c fortune s -  often blend s with 
his histor y of Pragu e as a "Slavic" city in seemingly contradictor y ways. Th e "Ger -
ma n colonists " who immigrate d to Pragu e durin g Otaka r II' s rule migh t háve 
weakene d th e city's Slavic element , but the y also accompanie d a new era of prosper -
ity tha t resulted , in part , from th e importatio n of Germa n trade , skills, and munici -
pal laws.65 Just as th e "cosmopolitan " characte r of Charle s IVs reign threatene d th e 
Slavic city, it also represente d th e heigh t of Prague' s economic , political , and artisti c 
achievements . Th e Hussit e Wars migh t háve Slavicized th e city again, but the y also 
left it empt y and in ruins . "Buildings and places of worship , as well as othe r invalu-

Ibid. 25. 
Ibid. 48. 
Ibid. 44. 
Ibid. 47. 
Ibid. ii. 
Ibid. 230. 
Ibid. 246. 
Ibid. 124-128. 
Ibid. 13. 
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able treasure s from th e preceedin g period s of glory were destroye d in th e rages of 
battle " and are no w lost forever, Za p lamented. 66 Th e Counter-Reformatio n era 
might háve subsume d Czec h language and literatuře , and empowere d a foreign 
nobility , but tha t same nobilit y built palace s in Malá stran a in "prou d Roma n style, 
richl y ornamented." 6 7 Thus , "art awoke onc e again in Prague, " he concluded . Th e 
fate of Prague' s architectur e was intertwine d with th e fate of th e city's Slavic element . 
And, significantly, Za p apparentl y had no qualm s abou t allowing his friend , Ludwig 
Ritter , to provid e a Germa n translatio n of th e "Guide" , which softene d Zap' s anti -
Germa n Statement s and reworke d reference s to Czec h nationalism . Th e translatio n 
also excluded Zap' s origina l preface in which he declare d Pragu e to be th e Czechs ' 
Rom e and demande d tha t Czech s remembe r and protéc t th e structura l reminder s of 
th e nation' s history. 68 

Where Za p and Klutscha k diverged mos t prominently , however, was in th e ways 
in which the y conclude d thei r respective histories , which in tur n point s to a debat ě 
within Pragu e abou t industrializatio n and technolog y tha t cut across linguistic 
divides. Klutscha k end s his histor y section with th e arrival of th e railway in Pragu e 
on August 20, 1845, which , in additio n to connectin g Pragu e with Vienna , promise d 
to "mar k a new epoc h in th e histor y of ou r capital." 69 No t surprisingly, "Bohemia " 
led with long article s on th e arrival of th e first trai n as well. Klutscha k include d th e 
railroa d statio n on his rigorou s one-da y walk. Hi s descriptio n of th e statio n empha -
sized its grandios e character . On e of th e largest of its kind in Europe , its construc -
tion require d a "host of worker s [...] and an unbelievabl e amoun t of necessar y mate -
rials."7 Plan s for a line to Dresden , he commente d approvingly , were well unde r 
way. Za p was muc h mor e circumspec t abou t th e arrival of th e railway in Prague . H e 
to o ende d his histor y section with th e arrival of th e trainline , but minu s any predic -
tion s abou t Pragu e enterin g a perio d of renewe d glory. Indeed , th e German-languag e 
translatio n of Zap' s works include d a footnot e apologizin g for no t includin g mor e 
informatio n abou t th e events of August 1845 with th e excuse tha t such curren t 
events were muc h bette r know n tha n Prague' s mor e distan t past. 7 Th e railway 
appeare d onl y on th e secon d of Zap' s two-da y walks when he recommende d tha t th e 
reade r ascend th e city walls to observe th e station , its surroundings , and th e massive 
gates built int o th e city wall to allow for th e passage of train s and train personnel. 72 

Hi s descriptio n of th e statio n in th e bod y of th e boo k is mor e subdue d tha n 
Klutschak' s and include s a brief descriptio n of th e celebration s of August 1845, var-
ious opportunitie s to purchas e goods, and th e station' s coffee house , replet e with 
Orientalis t decorativ e features , tha t ranke d as on e of th e mos t luxuriou s cafes in thi s 
par t of Europe. 7 3 

Ibid.  26. 
Ibid.  43. 
Zap: Wegweiser passim (cf. fn. 6). 
Klutschak: De r Führe r durch Prag 13 (cf. fn. 7). 
Ibid.  49. 
Zap: Wegweiser 58 (cf. fn. 6). 
Zap: Průwodc e 332 (cf. fn. 6). 
Ibid. ni. 
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Thi s differenc e migh t well be explaine d by th e two books ' publicatio n dáte . Klut -
schak complete d his guide just a mont h before th e railway's arrival in Prague , when 
anticipatio n was at a high point. 74 Klutscha k and his publishe r no doub t also hope d 
tha t th e railway would brin g mor e visitors and , hence , mor e customers . Th e back 
page of Klutschak' s 1845 guide advertised two books: a coUectio n of lithograph s by 
Morstad t entitle d "Views of Prague " and Mori z Rühlmann' s "Easily Understand -
able Instruction s Regardin g AU Matter s Concernin g th e Railroad". 75 Zap , who had 
been in Galici a durin g thi s momentou s event , was writin g man y month s later , when 
th e railway and train travel had becom e mor e mundane . Zap' s fears abou t th e fate 
of his Slavic city were no doub t in play as well. Just as Prague' s Citizen s had forged 
trad e links between Pragu e and cities such as Nuremberg , Regensburg , Augsburg, 
Cracow , Vienna , and Venice durin g th e reign of Charle s IV, railroa d lineš to Vienna 
and Dresde n promise d to link Pragu e to th e Nort h Sea and th e Adriatic , thu s plac-
ing Pragu e "in th e hear t of Europ e [...] between Nort h and South , between th e 
Orien t and th e Occident. " Recallin g ho w th e "cosmopolita n character " of Charle s 
IVs Pragu e had threatene d th e city's Slavic character , Za p warne d tha t th e "spiritu -
ál and mora l strengt h of th e natio n mus t no w marc h forward in step" so as to count -
er th e cosmopolita n influence s tha t th e railway brough t to th e city. 76 

In th e same passage, Za p also warne d against th e negative consequence s of rapid 
materiá l and technologica l advances , thu s tappin g int o a larger debat ě amon g 
educate d inhabitant s of Pragu e abou t th e significance of th e railroa d and othe r tech -
nologica l advances . As Vladimír Macur a writes, th e train' s movemen t suggested 
liberal ideas abou t progress, movemen t from th e past to th e future , forward to some -
thin g better . Th e train , he continues , suggested freedo m of movement , but also 
individua l freedo m and th e freedo m of nations . Fo r Klutscha k and other s th e train 
was a poten t symbol of bourgeoi s values, free trade , science , and progress. "Bo-
hemia" , which devote d thre e issues to th e events of August 20, 1845, called th e 
arrival of th e railway in Pragu e a "triump h [...] in th e field of science and industry , 
a triump h no t won on th e battlefield but by huma n reason." 7 8 As Jan Evangelista 
Purkyn ě wrote in an 1839 volum e of "Časopi s českého Musea" , th e railroa d prom -
ised to brin g "wealth, industriousness , peace , learnin g and culture , freedo m and 
might." 7 9 Man y of these same author s commente d on th e train' s incredibl e speed and 
ho w its speed and power would increas e trade . As "Bohemia " commented , with just 
"one magica l stroke " th e journe y from Vienna to Pragu e had been reduce d by fif-

Klutschak: Der Führe r durch Prag 49 (cf. fn. 7). 
Morstadt, Vincenc: Ansichten von Prag. Prag [dáte unknown] . -  Ruhlmann,  Moriz : Leicht -
faßliche Belehrun g über das gesammte Eisenbahnwesen . Prag 1842. 
Zap: Průwodc e 47 (cf. fn. 6). 
Macura,  Vladimír: Vlak jako symbol 19. století [The Train as a Symbol of the nineteent h 
Century] . In : Pohl (ed.) : Osudový vlak 59-62, 60 (cf. fn. 19). 
Die Prag-Olmütze r k. k. Staatseisenbah n und deren feierliche Eröffnung . In : Bohemia , ein 
Unterhaltungsblatt , 23. Aug. 1845, 1. 
Purkyně,  Jan: O železnodrahách , o gich newyhnuteln é potřebnost i w Ewropě [About the 
Railroad , about Its Inevitabl e Suitabilit y in Europe] . In : Časopis českého museum 30 (1839) 
vol. 2, 84-106; and continue d in 30 (1839) vol. 3, 192-214. Quotatio n from p. 214. 
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teen hours. 8 0 Or , as Purkyn ě had calculated , th e train "reduce d space and reduce d 
time " for trade , th e train going "six time s as fast as th e horš e [thu s leadin g to] a six-
fold decreas e in costs and virtually immens e increase s in opportunitie s to multipl y 
th e Outpu t of transportabl e products." 8 1 

And yet th e train , as well as th e very ideas of progress and science tha t it 
embodied , also had its doubters . Shortl y after th e arrival of th e railway in Prague , 
"Kwěty" warne d tha t "people -  no t onl y ou r people , but all across th e world -  in-
veigh against everythin g new." The y are not , th e autho r continued , "lookin g towar d 
th e great, mysteriou s movemen t of th e spirit of tim e [...]." 8 2 Indeed , inhabitant s 
of Pragu e who had alread y experience d a numbe r of jarring, oftentime s disturbin g 
transformation s questione d th e notio n tha t th e city was enterin g a new, glorious 
perio d in its history . Urbanizatio n and industrializatio n were well unde r way by th e 
latě 1840s. Th e city's first censu s in 1770 had counte d mor e tha n 77,000 people . By 
1846 Prague' s populatio n had expande d to well beyon d 100,000 inhabitants , thank s 
in large par t to th e growth of th e Habsbur g bureaucrac y and th e establishmen t of 
factorie s just outsid e th e city's walls.83 By 1843 four in every ten peopl e living with-
in th e city's walls had no t been bor n in th e city. 84 Prague' s factorie s within th e city 
walls, and in newly constructe d suburb s adjacen t to th e city such as Karlín , produce d 
sugar, porcelain , páper , beer, textiles and , after 1843, railroa d cars. Th e 1844 workers ' 
uprising , led by railroa d workers, shoo k th e city's middl e classes as well as th e 
governmen t authorities . "Fea r and terro r lurk in every corner " in a city where 
peopl e eye each othe r with suspicion , on e anonymou s pamphletee r wrote . Th e sight 
of a cabbage knife caused th e police to dra w thei r bayonets. 85 

As Pete r Fritzsch e writes, man y early nineteenth-centur y European s longed for 
a simple , mor e comprehensibl e yet bygone past tha t existed before th e wrenchin g 
change s of th e Napoleoni c Wars and an industrializing , moder n world. On e sen-
ses a similar longin g for th e past throughou t Zap' s text. In th e cours e of just on e 
summer , he note s sádly, four thousan d worker s rippe d down ten houses , a garden , a 
courtyard , and an arm y barrack s to mak e roo m for th e railroa d station. 87 Nearby , th e 
massive custom s hous e had been a Francisca n monaster y unti l Josep h I I had appro -
priate d th e property. 88 Th e Hous e of th e Black Rose , an inn tha t would later host 
importan t gathering s durin g th e Marc h 1848 revolution , had in th e fourteent h cen -

Die Prag-Olmütze r k. k. Staatseisenbah n und deren feierliche Eröffnun g (cf. fn. 778). 
Purkyně: O železnodrahác h 84 (cf. fn. 79). 
J. K.: Otewřen í c.k. státn í železné dráhy [The Openin g of the C K . State Railroad] . In : 
Kwěty 12 (23 Aug. 1845) no. 101, 403. 
Vlk,  Jan/ Bělina, Jan (eds.) : Dějiny Prah y [The Histor y of Prague] . Vol. IL Prah a 1997-1998, 
24 (cf. fn. 14). 
Kárníková,  Ludmila : Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754-1914 [Populatio n Growt h 
in the Bohemia n Lands , 1754-1914]. Prah a 1965, 105, 107. 
Anon: Prag und die Prager : Aus den Papiere n eines Lebendig-Todten . Leipzig 1845, 69 
Fritzsche, Peter : Strande d in the Present : Moder n Time and the Melanchol y of History . 
Cambridge/Mass . 2010. 
Zap: Průwodc e 130-131 (cf. fn. 6). 
Ibid.  132-134. 
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tur y bee n th e p r o p e r t y of th e Czec h " n a t i o n " wi th i n th e university . Similarly , th e 
working-clas s subur b of Karlí n had , unti l recently , include d thre e pub s an d a mili -
tar y hospital . Field s an d vegetable garden s filled th e remainin g space . N o w , Za p 
wro te , it was impossibl e t o find "a clea n cobbles ton e p a v e m e n t " in a ne ighborhoo d 
whos e sl ipsho d archi tectur e was "piled u p in a chaoti c m e s s . " 8 9 Jus t as dis turbin g 
was th e fact tha t Karl í n ha d no t a single church , makin g it , h e claimed , th e onl y Com -
m u n i t y in Bohemi a wi th mor e tha n te n t housan d peopl e o r mor e t o lack a plac e of 
worsh ip . 9 0 H e compare d th e rapi d chang e an d energ y of Karlí n unfavorabl y wi th 
Hradčany ' s "sad, still l ife."9 1 Klutschak , b y contrast , ignore d Karlín . Reader s o n hi s 
walks ar e expecte d t o travers e th e distric t o n th e way t o see th e mili tar y hospital , bu t 
nei the r th e hospita l n o r a single s t ructur e in Karl í n receive s an y men t io n in th e b o d y 
of hi s topography . 

Thus , th e choic e abou t whe the r t o embrac e th e future , technologica l progress , an d 
th e m a n y change s b rough t abou t b y industr ial izat io n inform s eac h author ' s sum -
mat ion s abou t Prague' s significance , b o t h in th e pas t an d presem . F o r Klutschak , 
Pragu e embodied , in on e city, a romant i c pas t an d a vibrant , progressive future : 

Affluence, elegance , splendor , and industr y are on th e increase , and thu s contemporar y Pragu e 
combine s the romanti c aura of th e heroi c deed s of antiquit y and the medieva l voices of its 
countles s tower s with the real, energeti c strivings of toda y and will, as a result , be doubl y 
intriguin g for locals and foreigners. 92 

Zap , however , disparage d th e weal t h an d industr ial izat io n of o the r cities . Prague' s 
greates t a t t r ibute , an d th e highes t a t t r ibut e of an y city, was its abilit y t o retai n mem -
orie s of th e pas t wi th i n its s t ructures : 

Ther e are of cours e larger, mor e gorgeous, wealthier , and noisie r cities where splendo r and 
plent y are at hand , where grandios e royal courts , trade , and lively industr y and a luxurian t life 
blend together ; but few of these cities com e close to the nobl e and distinguishe d ideal of th e 
city realized in Prague . 

I n thi s respect , b o t h au thor s represen t th e hope s an d fears b r o u g h t o n b y th e 
t ransformat ion s of thei r day. T h e y represen t b o t h an appreciat io n of th e pas t an d 
earnes t effort s t o mak e sense of a rapidl y changin g presen t an d future . T h e y share d 
a c o m m o n unders tand in g of Prague' s pas t an d a sense tha t th e pas t reside d in th e 
physica l env i ronmen t a roun d them . Yet th e radica l t ransformat ion s of th e presen t 
p rovoke d differen t in terpreta t ions , on e füll of op t imis m an d a belief tha t bet te r t ime s 
were ahead , th e o the r mor e pessimistic , füll of nostalgia . 

I t is t empt in g t o loo k bac k at thes e two men' s lives t h r o u g h th e len s of th e latte r 
hal f th e n ine teent h Century . Klutschak , w h o remaine d edito r of " B o h e m i a " unt i l 
shor t l y befor e hi s dea t h in 1886, cam e t o e m b o d y th e declinin g G e r m a n liberal s 
wi th i n Pragu e w h o becam e isolate d from lower-clas s G e r m a n Speaker s an d helples s 

Ibid.  285-286 . Quotatio n from 286. 
Ibid.  59. 
Ibid.  55. 
Klutschak: De r Führe r durc h Pra g 13 (cf. fn. 7). 
Zap: Průwodc e 2 (cf. fn. 6). 
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in th e face of a powerful , expandin g Czec h middl e class. "Bohemia" , and Klutschak , 
eventuall y accepte d nationa l differenc e while preachin g Cooperatio n amon g nation -
alitie. To many , Klutscha k seemed ou t of touc h with th e times. 94 In 1859 Za p helpe d 
foun d a society dedicate d to renovatin g St. Vitus Cathedral . Renovation s would 
begin in 1873 and continu e throughou t th e interwa r period . H e continue d to pub -
lish works abou t Prague' s monument s and histor y in generál , and his caree r in man y 
ways culminate d with th e 1862 publicatio n of his populä r history , "The Czec h 
Moravia n Chronicle". 9 5 Meanwhile , his younge r counterpart s in th e nationa l move-
men t focused on buildin g new monument s to thei r nationa l past and present . Over 
th e cours e of th e nineteent h Centur y patrioti c Czech s raised funds to do t Pragu e 
with numerou s structure s -  th e Municipa l House , th e Nationa l Theater , th e Czec h 
Academ y of Arts and Sciences , and th e Lan d Bank - tha t suggested a glorious 
nationa l past and a confiden t future . Thei r representative s in th e municipa l govern-
men t rename d street s after leadin g Czec h historica l figures and events, and in 1892 
th e city's alderme n remove d th e German-languag e name s from street signs.96 On e is 
tempte d to say tha t Klutscha k was correc t in predictin g tha t Pragu e had entere d a 
new, glorious phase in its history . H e migh t háve been surprised to see that , a la Zap , 
th e city's "Slavic elements " were onc e again ascendant . 

Yet to see these men solely throug h th e lens of nineteenth-centur y nationalis m 
masks mor e tha n it reveals. Late r topographer s of Pragu e clearly followed in 
Klutscha k and Zap' s footsteps. 97 On e migh t also ask to what exten t turn-of-the-cen -
tur y preservationis t organizations , appalle d by city hall's Hausmannizatio n plan s for 
th e Jewish Town and muc h of th e Old Town , drew inspiratio n from thought s 
expressed by Za p and Klutscha k decade s earlier. 98 Yet th e real significance of these 
two men' s topographie s relate s to th e first half of th e nineteent h Century , when local 
elites and traveler s sparked a new interes t in Pragu e and its structures . Klutscha k and 
Za p suggest a tim e in which Czech - and German-speakin g elites shared a common , 
but no t identical , sense of thei r city's history . Th e tragedie s and triumph s of thei r 
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shared past remaine d embedde d in th e city's landscape . Visions of th e present , often 
sanitized , comingle d with visions of thi s glorious past . In Morstadť s lithographs , 
Palack ý wrote , "natur e and art , presen t and past , appea r to vie with on e anothe r so 
as to give th e city a beautifu l sense of diversity within th e whole , as well as a mag-
nificen t grandness." 99 And yet th e jarrin g transformation s of th e moder n day coul d 
no t be completel y ignored , as Za p had ruefully noted . Past and presen t mixed in a 
city filled with memorie s tha t heade d towar d a glorious, or disconcerting , future . 

Schottky: Prag I, 77 (cf. fn. 16). 



Marek Nekula 

C O N S T R U C T I N G SLAVIC P R A G U E : 
T H E " G R E E N M O U N T A I N M A N U S C R I P T " 

A N D P U B L I C SPAC E I N D I S C O U R S E 

Introduction 

Thi s stud y analyzes selected nineteenth-centur y narrative s tha t aim to transfor m a 
nationall y ambivalen t Pragu e public space int o a Slavic public space throug h com -
memorativ e activities. In particular , I analýze th e funera l of Václav Hank a in 1861 
and examin e its link to th e Svatobo r Association tha t was founde d after th e funera l 
of Božen a Němcov á in 1862. Thi s articl e follows on from my earlier researc h on th e 
ways in which Czec h nationa l Symbols cam e to dominat e Pragu e public space. 1 

M y first thesis is tha t th e Slavic or Czechoslavi c readin g of Pragu e was dissemi-
nate d throug h th e "Gree n Mountai n Manuscript " (foun d in 1818 and first publishe d 
in 1822), which - togethe r with th e "Queen' s Cour t Manuscript " (foun d in 1817 and 
publishe d in 1819) -  as th e pre-eminen t cultura l text, functione d as the poin t of ref-
erenc e for othe r Czec h nationalis t texts throughou t th e nineteent h Century . In thi s 
manuscript , Vyšehrad is th e core of th e Slavic space and th e foundatio n of Pragu e 
represent s a logical extensio n of thi s core . Thi s Slavic narrativ e of Pragu e can also be 
seen in th e Staging of Václav Hanka' s funera l and its reflectio n in contemporar y 
newspaper s and magazines . 

M y secon d thesis is tha t in movin g from Prague' s city cente r to th e peripher y 
of Prague' s agglomeration , nationa l funera l procession s connecte d th e legendar y 
Vyšehrad as th e core of th e "Slavic" space with moder n Pragu e as its extensio n and 

This páper is based on my presentation s at the Conferenc e "Prague as Represente d Space" 
(Universit y of Regensburg, May 25-27, 2011) and at the Workshop "Prag als Knotenpunk t 
europäische r Modernen " (Universit y of Constance , July 15-17, 2011). -  Cf. also Nekula, 
Marek : Prague Funerals : Ho w Czech Nationa l Symbols Conquere d and Defende d Public 
Space. In : Buckler,  Julie /Johnson,  Emily (eds.) : Rites of Place . Northwester n UP 2012, 
forthcoming . -  Nekula,  Marek : Die national e Kodierun g des öffentliche n Raum s in Prag. 
In : Becher, Peter IKnechtel, Anna (eds.) : Praha-Pra g 1900-1945. Literaturstad t zweier Spra-
chen . Passau 2010, 63-88. -  Nekula,  Marek : Hanků v pohře b a idea českého Slavína: Pře-
bírání a dominanc e veřejného prostor u českými národním i symboly [Hanka' s Funeral : The 
Takeover and Domination  of Public Space by Czech Nationa l Symbols]. In : Pražský his-
torický sborník 37 (2009) 149-193. 
Her e I refer to the new critica l edition : Dobiáš, Dalibo r (ed.) : Rukopis y královédvorský a 
zelenohorsk ý [Queen' s Cour t and Gree n Mountai n Manuscript] . Brno 2010. This edition 
also include s a translatio n of both manuscript s into moder n Czech and a commentar y by 
the editor . The connectio n between Vyšehrad and Libuše, prophesyin g the future fame of 
Prague , had already been made before the "Gree n Mountai n Manuscript " was published , 
but it was the authorit y of the "Gree n Mountai n Manuscript " that was able to fix the 
specific place of Vyšehrad in the moder n nationa l menta l map of the Czech territory . 
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continuation , thu s helpin g to translat e th e nationall y ambivalen t urba n space int o th e 
nationa l one . Th e funeral s in questio n too k place in th e early 1860s. At thi s time , 
nationa l funera l procession s for Václav Hanka , Božen a Němcová , and other s palpa -
bly introduce d a specific image int o Prague' s public space -  tha t of Vyšehrad and 
Pragu e as represente d in th e "Gree n Mountai n Manuscript" . Th e funeral s also mad e 
thi s menta l construc t visible in th e public space, albeit no t permanently . To argue thi s 
point , I will provid e a "thic k description " of Václav Hanka' s funera l based on th e 
description s of thi s event by contemporar y witnesses in newspaper s and magazines . 
Significantly , th e funeral s I discuss established a traditio n of nationa l funera l pro -
ceeding s tha t connecte d Prague' s city cente r to th e cemeter y at Vyšehrad in an 
unprecedente d way. Well-know n example s of later nationa l funeral s tha t mediate d a 
Slavic readin g of Pragu e are th e reburia l of Kare l Hyne k Mách a in Ma y 1939 and th e 
buria l of Alfons Much a in th e same year. 

M y thir d thesis is tha t th e funeral s of Hank a and Němcov á led to th e foundatio n 
of th e Svatobo r Association in 1862. Thi s associatio n subsequentl y played a crucia l 
role in th e later permanen t symbolic transformatio n of Prague' s public space. 
Just as Richar d Wortma n has shown in th e čase of St. Petersburg, 3 in Prague , too , 
public space in th e city cente r served to represen t power in moder n times . In th e 
1850s, before th e funeral s of Hank a and Němcová , Prague' s city cente r was domi -
nate d by religious and nationall y ambivalen t pro-Habsbur g Bohemia n iconography , 
includin g th e Mari a Colum n in th e Old Town Squar e linked to th e dynasty , th e 
monumen t to Charle s IV (1848) nea r th e Charle s Bridge, th e monumen t to student s 
who fought in 1648 against th e Swedes (initiate d in th e jubilee year of 1848) in th e 
Klementinum , th e monumen t to th e Habsbur g Empero r Franci s I (1850) on th e 
Vltava riverbank , and th e monumen t to Marsha l Radetzk y (1858) on th e Lesser 
Town Square . Czec h nationa l monument s cam e later . Erecte d in 1863, Hanka' s tom b 
on Slavín (Vyšehrad) was no t onl y th e first monumen t to be built by th e Svatobo r 
Association , but also th e first realizatio n of a nationa l monumen t projec t within 
Prague' s broade r agglomeration . Th e first Czec h nationa l monumen t in th e city cen -
ter of Pragu e was tha t in hono r of Josef Jungman n in th e 1870s, also sponsore d by 
th e Svatobo r Association society. These change s in Prague' s public space confir m 
Pierr e Bourdieu' s theses abou t th e correlatio n between society and urba n public 
space. Specifically, the y marke d th e social and politica l transitio n from a Bohemia n 
space to th e respective spaces of Prague' s Czec h and Germa n population s and th e 
expansio n of th e Czec h population , also visible in th e gradua l takeove r of Prague' s 
public space by its iconography. 4 Th e ideal unit y between Vyšehrad and Prague , per -
manentl y inscribe d in Prague' s public space throug h Hanka' s tom b and Jungmann 's 

Cf. Wortman,  Richar d S.: Scenario s of Power: Myth and Ceremon y in Russian Monarchy . 
2 vols, Oxford 2000. 
Cf. e. g. also Marek,  Michaela : "Monumentalbauten " und Städteba u als Spiegel des gesell-
schaftliche n Wandels in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts . In : Seibt,  Ferdinan d (ed.) : Böh-
men im 19. Jahrhundert . Frankfurt/Main , Berlin 1995, 149-233, 390-411. -  For the twen-
tieth Centur y cf. Paces, Cynthia : Prague Panoramas : Nationa l Memor y and Sacred Space in 
the Twentiet h Century . Pittsburg h 2009. 
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m o n u m e n t , was also d o c u m e n t e d by th e "Sva tobo r " emblé m o n b o t h m o n u m e n t s : 
thre e hand s hold in g a circle. 5 

Methodology 

I n te rm s of methodology , m y analysi s is based o n th e semiotic s of cul tur e as define d 
b y Yuri L o t m a n an d Rolan d Posner . 6 I rely especiall y o n thei r b roa d definitio n of 
" t ex t " , wh ic h refers n o t onl y t o a verbal , bu t also t o a non-verba l text , e. g. visual arti -
facts, wh ic h ca n refer t o th e sam e ideas , categories , an d values as wr i t t e n o r spoke n 
texts . Us in g Kristeva' s terms , suc h " t ex t s" no t onl y quot e eac h o the r (syntagmati c 
intertextuali ty) , bu t also use th e sam e narrative/ s (paradigmati c inter textual i ty) . 7 

Apar t f ro m relativel y pe rmanen t signs suc h as l i terar y texts , m o n u m e n t s an d th e like, 
th e b roa d definitio n of th e tex t also include s n o n - p e r m a n e n t ( temporal ) text s suc h as 
demons t ra t ions , funera l proceedings , an d o the r scripte d Performances . Fu r the r -
more , th e concep t of th e "cul tura l t ex t " as use d in cultura l semiotic s is crucia l for ou r 
unders tand in g of h o w th e Slavic narrativ e of Pragu e was able t o sprea d n o t onl y t o 
o the r verba l an d visual text s relatin g t o Prague , bu t also t o n o n - p e r m a n e n t an d 
p e r m a n e n t text s wi th i n Prague' s publ i c space , the reb y const i tu t in g Pragu e self-
referentiall y as a Slavic city. I n ou r case th e impor t an t cultura l text is th e " G r e e n 
M o u n t a i n Manusc r ip t " whic h was edite d an d adapte d m a n y t ime s in o the r p r o m i -
nen t text s suc h as Bedřic h Smetana' s oper a " L i b u š e " (1872, p remiere d 1881) an d 
which , toge the r wi th th e " Q u e e n ' s C o u r t Manusc r ip t " , was th e mos t t ranslate d 
Czech-languag e w o r k of th e n ine teen t h Century. 8 I t p rovide d image s an d values, 
me taphor s an d idea s for o the r " t ex t s" t o domina t e publ i c discours e an d its narrative s 
even after th e cri t iqu e of Tomá š G . Masary k an d other s w h o reveale d th e " M a n u -
scr ip ts " as forgerie s in 1886. 9 

These monument s were mentione d and describe d e.g. in Wittlich,  Peter : Plastik . In : Seibt 
(ed.) : Böhme n im 19. Jahrhunder t 273-294 (cf. fn. 4). -  Hojda,  Zdeněk/ Pokorný, Jiří : 
Pomník y a zapomník y [Memorial s and Forgetting] . Praha , Litomyš l 19972. 
Cf. Posner, Roland : Kultu r als Zeichensystem . Zu r semiotische n Explikatio n kulturwissen -
schaftliche r Grundbegriffe . In : Assmann, Aleida/Harth,  Dietric h (eds.) : Kultu r als Lebens -
welt un d Monument . Frankfurt/Mai n 1991, 37-74. -  Posner, Roland : Kultursemiotik . In : 
Nüning,  Ansgar /  Nüning,  Vera (eds.) : Einführun g in die Kulturwissenschaften . Stuttgart , 
Weimar 2008, 19-38. -  Lotman,  Yuri: Univers e of th e Mind : A Semioti c Theor y of Culture . 
Translate d by Ann Shukman , introductio n by Umbert o Eco . London , Ne w York 2001 
[1990]. -  Lotman,  Juri : Cultur e and Explosion . Translate d by Wilma Clark , edite d by 
Marin a Grishakova . Berlin 2009. -  Lotman,  Juri j M. : Kultu r un d Explosion . Edite d by Susi 
K. Frank , Corneli a Ruh e and Alexander Schmitz . Translate d by Dorothe a Trottenberg . 
Frankfurt/Mai n 2010. 
Cf. e. g. Homoláč, Jiří: Intertextovos t a utvářen í smyslu textu [Intertextualit y and Formin g 
of the Sense of a Text] . Prah a 1996. -  Kristeva, Julia : Desir e in Language : A Semioti c 
Approac h to Literatuř e and Art. Ne w York 1980. 
Cf. Nezdařil , Ladislav: Česká poezi e v německýc h překladec h [Czec h Poetr y in Germa n 
Translations] . Prah a 1985. 
O n th e role of manuscript s cf. e.g. Masaryk,  Tomá š G. : Z bojů o rukopis y 1886-1888 
[Manuscrip t Struggles 1886-1888] . Prah a 2004 (Spisy T.G.Masaryk a 19). -  Dobiáš (ed.) : 
Rukopis y královédvorský a zelenohorský , commentar y (cf. fn. 2). -  Marek,  Michaela : 
Kuns t un d Identitätspolitik . Architektu r un d Bildkünst e im Prozes s der tschechische n 
Nationsbildung . Köln 2004. 
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Michae l Warner 1 0 understand s public discours e as a circulatio n of texts and claims 
tha t public s are constitute d by such a circulatio n of text/s . I understan d public dis-
cours e mor e broadl y as a circulatio n of "texts", or narratives , metaphors , images, and 
th e like, which are ušed and negotiate d across contemporar y texts (an d othe r arti -
facts). Thi s circulatio n of "texts" -  as artifact s with specific code s -  constitute s th e 
"public " as th e public , in thi s čase no t as th e Bohemian , but as th e Czech , or Czecho -
slavic, public . 

As th e Ne w Historicis m argues, 11 perio d narrative s and images, categorie s and val-
ues manifes t themselve s no t onl y in prestigiou s "high" texts with a canonica l charge , 
but also in "low" verbal texts and non-verba l social practices . Th e latte r texts, which 
are explicitly (syntagmatically ) or implicitl y (paradigmatically ) related , often allow 
us to re-construc t th e materiá l and menta l contex t of a given perio d bette r tha n 
"high" texts, because the y reflect everyday discursive reality. Thi s "context " can be 
understoo d as "culture " tha t determine s bot h verbal and non-verba l "texts" -  social 
practice s such as funera l proceeding s organize d by contemporar y actors . M y "thic k 
description " of contemporar y funera l practices , based on thei r representatio n in 
newspaper s as manifestation s of th e aforementione d cultura l texts, takés these 
assumption s of th e Ne w Historicis m as its poin t of departure . 

The Slavic reading of Prague in the "Green Mountain Manuscript" 

Before I reconstruc t th e Slavic narratio n of Pragu e within Prague' s public space, I 
will try to show th e paradigmati c narratio n of th e Slavic core space in literatuře . To 
emplo y a metapho r used by Stephe n Greenblatt , I seek to reconstruc t "text threads" 1 2 

tha t lead from "inside" th e "Gree n Mountai n Manuscript " no t to a so-calle d reality, 
but to a discursive realit y in which Pragu e is constructe d as a Slavic city. At first, thi s 
may seem surprising , since th e "Gree n Mountai n Manuscript " has -  at least super -
ficially -  nothin g to do with "Prague. " Th e par t in questio n deals onl y with Libusa' s 
Vyšehrad, where a tria l is held to decid e an argumen t between Chrudo š from th e 
Otava River and Sťáhlav from th e Radbuz a River, bot h sons of Pope l Tetva, who 
onc e cam e with Cech , th e legendar y ancesto r of all Czechs , int o th e area where 
Czech s live even to th e presen t day. 13 However , th e "Gree n Mountai n Manuscript " 
represent s Vyšehrad as th e politica l cente r of th e Slavic or Czechoslavi c world, in 
some respect s similar to Prague . Thu s it is Vyšehrad to which Libuše invites th e ei-
ders, nobles , and local leader s ("kmety , lechy i vládyky")1 4 to atten d th e suprem e 

Cf. Warner,  Michael : Publics and counterpublics . In : Public Cultur e 14 (2002) 49-90. 
See Montrose, Louis: Ne w Historicisms . In : Greenblatt, Stephen IGunn, Giles (eds.) : Re-
drawing the Boundaries : The Transformatio n of English and American Literar y Studies. 
Ne w York 1992, 392-418. -  Baßler, Morit z (ed.) : Ne w Historicism : Literaturgeschicht e als 
Poeti k der Kultur , Tübingen 2001. -  In the Czech context , Bolton, Jonatha n (ed.) : Nový 
historismu s [Ne w Historism] . Brno 2007. 
For more on this metaphor , see Baßler, Moritz : Ne w Historicism , Cultura l Materialis m und 
Cultura l Studies. In : NiinninglNünning: Einführun g in die Kulturwissenschafte n 132-155, 
here 134 (cf. fn. 6). 
Dobiáš (ed.): Rukopis y královédvorský a zelenohorsk ý 178-179 (cf. fn. 2). 

14 Ibid.  180. 
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cour t from all corner s of her "empire, " describe d explicitly in reference s to th e rivers 
and mountain s where local Slavic leader s -  thei r Slavic name s are in bracket s - live 
and reign: th e River Libice (Svatoslav and Zutoslav) , Dobroslav' s mountain , where 
th e Orlic e and Labe Rivers com e togethe r (Lutobor) , th e Krkonoš e mountain s 
(Ratiboř) , th e Ston e Bridge (Radovan) , th e Brdy mountain s (Jarožir) , and th e Sázava 
(Strezibor) , Mž e (Samorod) , Otava (Chrudoš) , and Radbuz a (Šťáhlav)  rivers.15 By 
comin g to Vyšehrad, the y accep t and in thi s way constitut e Vyšehrad on th e Vltava 
River as thei r center , i.e. th e existence of a politica l center , where th e suprem e court s 
are held , constitute s th e Slavic "lebensraum " as a politica l territory . 

Of course , for th e contemporar y reade r in th e nineteent h Century , these toponym s 
also describe th e territor y of Bohemia . Furthermore , th e "Gree n Mountai n Manu -
script " reade r of th e perio d can identif y th e functiona l paralle l between Vyšehrad 
and Prague : bot h were politica l center s of th e surroundin g territory , where th e ruler 
and th e suprem e institution s such as th e cour t reside. Th e differenc e is tha t th e 
Vyšehrad of th e "Gree n Mountai n Manuscript " is th e cente r of a homogenou s Slavic 
"lebensraum " and th e seat of th e suprem e "folk" court . In reality, nineteenth-centur y 
Bohemi a is by no mean s ethnicall y homogenous , it speaks Czec h and - especially 
in th e borde r region s -  German , and it is onl y a par t of th e Habsbur g Empire . But 
th e "Gree n Mountai n Manuscript " fragmen t emphasize s th e autonom y and th e cul-
tura l and politica l boundarie s of th e Slavic "lebensraum. " Th e "Manuscript " end s 
with a call by Ratiboř , at hom e in th e Krkonoš e Mountains , which nineteent h Cen-
tur y reader s can identif y as th e territoria l borde r between th e later Bohemia n King-
do m and th e "Germa n Empire. " Thi s borde r is imagine d by Ratibo ř with respec t to 
th e law and its values and with respec t to th e space in which tha t law has com e to 
be ušed: 
We don' t need to search for the Germa n law; 
Our law is oriente d to the holý law, 
Brought here by our fathers, 
Her e in this fruitful land aroun d three rivers. 

Thes e lineš show tha t th e fragmen t does no t just deal with a specific tria l and a 
particula r rulin g over a local dispute . I t is also abou t th e self-organizatio n of an eth -
nic coUectiv e and it project s thi s coUectiv e and its law - "pravda" (truth ) also mean s 
"law" in old Czec h - int o a space constitute d as a politica l territor y tha t is inhabite d 
by a folk constitute d as a nationa l coUectiv e (Němci Germans vs. Češi Czechs). In th e 
Constitutio n of an homogenou s ethni c space as a politica l "lebensraum" , th e borde r 
and th e cente r play a key role : th e borde r to mar k th e inside and outsid e of thi s space, 
th e cente r to constitut e th e homogenou s and organize d politica l whole . 

In thi s sense, th e movemen t of thi s cente r from th e unknow n Libušin , where Li-
buše resided in Cosmas' s chronicle, 17 to Vyšehrad in th e "Gree n Mountai n Manu -
script " was highly significant : 

15 Ibid.  180-181. 
In the Czech original: "Nechvaln o nám v Němcéc h jskáti pravdu; u nás pravda po zákonu 
svatu, juže přinesech u otci naši, v sěže [žirné vlasti pres tri reky]". Ibid.  184. 
Her e I refer to the new revised Czech translatio n of the chronicle : Kosmas: Kronik a Čechů . 
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[...] in Libušin in the golden seat of her fathers, 
in the seat of her fathers, in the holý Vyšehrad. 

Thus , th e "Gree n Mountai n Manuscript " depict s th e Czec h menta l map 1 9 of 
Bohemi a in th e nineteent h Century : Bohemi a is Czec h and is to be conceptualize d as 
"Czechia, " th e "holý" politica l cente r of th e Slavic space is on th e Vltava River 
(Vltava is mentione d several time s in th e manuscript). 20 I n thi s way it is connecte d 
with th e contemporar y politica l cente r on th e Vltava, which is also evoked in th e 
manuscrip t as "golden, " an attribut e ušed to describe Pragu e in th e nineteent h Cen-
tury . Th e imagine d uni t of Libuse' s seat (Vyšehrad in th e manuscript ) and Prague , 
which Libuše foresaw as a glorious futur e capital, 21 becam e a single uni t for th e nine -
teenth-centur y reader , with respec t bot h to Prague' s foundationa l legend, and to th e 
functio n and topograph y of bot h centers . In thi s way, th e topographi c semanti c uni t 
of Vyšehrad as a "holý" core of Czec h space and Pragu e as an origina l Czec h city 
were created . Th e Czechoslavi c readin g of Pragu e was based precisely on thi s unio n 
between Vyšehrad and Prague . Not e tha t Pragu e was an ethnicall y ambivalen t space 
for a long time ; even in th e censu s of 1857, German s mad e up a majorit y of th e city's 
population. 22 

Thi s Slavic readin g of Pragu e was propagate d in successive edition s of th e "Gree n 
Mountai n Manuscript " publishe d unde r Hanka' s editorshi p togethe r with th e 
"Queen' s Cour t Manuscript " from 1829 onwards . Hank a played an importan t role 
in th e transmissio n of old Czec h texts in contemporar y discourse . Hi s translatio n of 
th e "Gree n Mountai n Manuscript " was publishe d in numerou s editions , first in 1824 
and revised in 1853. Th e spread of th e Slavic narrativ e of Pragu e was also supporte d 
by an adaptatio n of Libuse' s tria l by Š. Hněvkovský , J. V. Fri c and others , antholo -
gies of Czec h literatuř e such as "Výbor z literatur y české" (A selection from Czec h 
literatuře ) edite d by Pavel Josef Šafařík in 1845, and historie s of literatuř e startin g 
with "Histori e literatur y české" (Histor y of Czec h Literatuře ) by Josef Jungman n in 
1825. Th e populä r editio n of th e Manuscript s with illustration s by Josef Máne s pub -
lished in 1861 by Car l Bellman n played no small role in th e spread of thi s narrative. 23 

Thi s editio n was initiate d in th e contex t of th e overwhelmin g ech o of Václav Hanka' s 
funera l durin g which th e Manuscript s were prominentl y placed bot h in public dis-

Translate d by Karel Hrdina , Marie Bláhová, and Magdalen a Moravová with a commentar y 
by Maria Bláhová, Magdalen a Moravová , and Marti n Wihoda . Prah a 2011, 34. The quote d 
part can be found in the older edition s unde r l/IV . 
In the Czech originál: "v Lubušin ě otně zlatě siedle, siedle otně , světě Vyšegradě". Dobiáš 
(ed.) : Rukopis y královédvorský a zelenohorsk ý (cf. fn. 2) 178. 
Cf. e.g. Downs, Roger/ Stea, David: Maps in Minds : Reflection s on Cognitive Mapping . 
Ne w York 1977. -Jaworski,  Adam/  Thurlow, Crispin : Introducin g semiotic landscapes . In : 
Jaworski, Adam/ 'Thurlow, Crispin (eds.) : Semioti c Landscapes : Language, Image, Space. 
Londo n 2010, 1-40. 
Dobiáš (ed.): Rukopis y královédvorský a zelenohorsk ý 178-179, 180-181 (cf. fn. 2). 
Kosmas: Kronik a Čech ů 40 (cf. fn. 17), cf. also 1/IX . 
Cf. for example Cohen, Gar y B.: The Politic s of Ethni c Survival: German s in Prague 1861-
1914. Second revised edition . West Lafayette 2006. 
Mor e in Dobiáš (ed.) : Rukopis y královédvorský a zelenohorsk ý 191-192 (cf. fn. 2). 
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cours e and in Prague' s public space. I will analýze th e Staging of Prague' s public 
space durin g thi s funera l in greate r detai l in section 4. Th e impac t of thi s editio n and 
its illustration s on th e Nationa l Theate r has been analyze d by Michael a Marek. 24 

Th e Manuscripts-base d Slavic narrativ e of Pragu e also spread rapidl y throug h th e 
prin t medi a and politica l speeches , th e inaugura l addres s of th e Pragu e mayo r JUD r 
Tomá š Čern ý in 1882 being particularl y noteworthy. 25 Thi s readin g of Pragu e be-
cam e ubiquitou s in literatuř e and th e arts . I t was buttresse d by Czec h textbook s 
and public commission s such as th e aforementione d enthronemen t oper a "Libuše", 
th e decoratio n of th e Nationa l Theater , th e Museum , and othe r representationa l 
buildings, and th e monument s on th e Palack ý Bridge by Josef Václav Myslbek. 26 As 
latě as 1893, th e switch from bilingual street name s to Czec h one s and th e introduc -
tion of th e Slavic tricolo r on street signs27 ech o th e onc e passionat e public discours e 
abou t th e "Czec h character " of th e city. These monument s and representationa l 
building s with thei r iconographie s and Czec h street signs in nationa l color s are arti -
facts associate d with similar "mentefacts " accordin g to which Pragu e is self-referen -
tially code d as a Slavic city from its origins to th e presen t and claime d by th e Czec h 
public , which thereb y imagine s and constitute s itself as a nation , as th e cente r of its 
menta l "lebensraum. " 

Within  Prague' s public space, th e Slavic readin g of th e city was introduce d in th e 
contex t of Václav Hanka' s funera l in 1861 - at first temporaril y and later mor e per -
manently . Ther e is also a permanen t inscriptio n of th e Slavic readin g of Pragu e in th e 
urba n space throug h monuments . As I mentione d above, th e first Slavic monumen t 
was erecte d at Vyšehrad in 1863 with th e monumenta l gravestone for Václav Hanka . 
Th e first Slavic monumen t in th e city was th e monumen t to Josef Jungmann . Fo r 
both , th e semanti c unit y of Vyšehrad and Pragu e was constitutive . Th e "referential " 
urba n space in literatuř e and th e art s becam e - as Juri j Lotma n or Michai l Bakhti n 
would formulat e i t 2 8 -  self-referentia l within th e urba n space "narrated " as Slavic 
"lebensraum. " Th e menta l map s designed by th e "Gree n Mountai n Manuscript " 
becam e visible in evanescen t events and in mor e permanen t monuments . Vyšehrad 
"was" and becam e "again" th e "holý" Slavic place ; in nationa l funera l ceremonies , 
th e translatio n of Pragu e int o a Slavic city starte d here . Tha t is why I will try to 
reconstruc t Václav Hanka' s funera l in th e next section . 

Cf. Marek: Kunst und Identitätspoliti k (cf. footnot e 9). 
Cf. Ledvinka,  Václav/Pešek, Jiří: Prah a [Prague] . Prah a 2000, 495-496. 
Nekula,  Marek : Die deutsch e Walhalla und der tschechisch e Slavín. In : brücken N . F. 9-10 
(2003) 87-106. -Nekula,  Marek : Prager Brücken und der national e Diskur s in Böhmen . In : 
brücken N . F. 11 (2004) 163-186. 
Lašťovka,  Marek/ Ledvinka , Václav: Pražský uličník . Encyklopedi e názvů pražských 
veřejných prostranstv í [Nomenclatur e of Prague streets and public spaces]. Prah a 19972. -
Nekula,  Marek : Hu s -  Husova , Zižka -  Zižkov ... Toponym a a ideologie [Hu s -  Husova , 
Zižka -  Zižkov ... Toponym s and Ideology] . In : Cornejová, Michaela I Kosek, Pavel (eds.) : 
Jazyk a jeho proměny . Prof. Janě Pleskalové k životním u jubileu [Language and its change : 
In hono r of Prof. Jana Pleskalova on her jubilee]. Brno 2008, 178-194. 
Lotman,  Jurij M.: Die Struktu r literarische r Texte. Münche n 1972. -  Bakhtin,  Michai l 
Michailovich : The Dialogic Imagination . Austin 1981. 
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Hanka's  Funeral 

After th e fall of th e Bac h regime , th e spirit s of " t r u e Czec h pa t r i o t s " were revived b y 
th e O c t o b e r D i p l o m a of 1860, whic h p romise d th e en d of absolut is m an d a m o r e 
democrat i c politica l systém . T h e t ransformat io n of th e representat iv e publ i c spher e 
in t o th e bourgeoi s publ i c sphere , as theor ize d b y Jürge n H a b e r m a s , 2 9 coul d n o w 
cont inu e in th e Bohemia n lands . Nevertheless , sad new s soo n followed . O n Januar y 
12 1861 H a n k a died , an d was m o u r n e d - accordin g t o th e magazín e " L u m í r " -  b y 
th e "ent i r e n a t i o n . " 3 0 Thi s " n a t i o n " was of cours e u n d e r s t o o d as C z e c h o r Slavic, 
no t as Bohemian . We ca n see thi s in th e p o e m "T o H a n k a ! " b y th e poet , Journalist , 
an d late r polit icia n Frant iše k Schwar z (1840-1906) , whic h appeare d o n th e fron t 
page of " L u m í r " o n Januar y 17. T h e p o e m envisione d grief over Hanka ' s deat h 
spreadin g acros s th e who l e Slavic world , of whic h patr iot i c Czech s believed them -
selves t o be par t -  f ro m th e " B o h e m i a n F o r e s t " in th e Šumav a mounta ins , locate d o n 
th e C z e c h - G e r m a n border , acros s " t o th e Ta t ras " in Slovakia , an d all th e way " t o th e 
chill y Balt ic " an d t o th e Volga.3 1 

I t was onl y t o be expecte d tha t Hanka ' s funera l process io n w o u l d háve a Slavic 
character . H a n k a ha d sympath ize d wi th Panslavi c ideal s an d hi s ob i tuar y repor t s 
tha t h e die d wi th Russia n w o r d s o n hi s lips. 3 2 T h e ob i tuar y for H a n k a publ ishe d in 
" L u m í r " was far longe r tha n o the r obituarie s for o the r impor tan t C z e c h personali -
ties, an d Hanka ' s funera l o n Januar y 15 becam e a highl y publ i c event . I t was organ -
ized b y th e authori t ie s of th e Patr iot i c Museum , an ins t i tu t io n tha t playe d an impor -
tan t rol e in th e C z e c h nationa l movement . H a n k a ha d w o r k e d as a libraria n at th e 
M u s e u m befor e h e died . T h e processio n include d representative s of th e M u s e u m an d 
o the r educationa l inst i tut ion s as well as representative s of th e Pragu e an d Bohemia n 
politica l elites , includin g th e Bohemia n governo r Anta l Forgác s (1819-1885) , late r t o 
becom e th e H u n g a r i a n chancello r in Vienna . However , Forgác s di d no t pla y a 
p r o m i n e n t rol e in th e funera l processio n for H a n k a , a l thoug h hi s presenc e marke d 
th e funera l as an impor t an t even t for all of Bohemia . T h e mai n b o d y of th e proces -
sion was mad e u p of o the r entities : 

Th e Riflemen' s brigádě. -  School s of applied sciences . -  Gramma r schools . — Choirs . — Th e rev-
eren d clergy. -  Th e coffin with th e corpse . -  Thre e representative s of th e academi e associatio n 
[...] . -  Committee , staff and clerks of th e Museum . -  Head s of k. & k. offices, recto r magnifi-
cus of th e University , Roya l Czec h Academi e Societ y and the professors. -  Boar d and Counci l 
of th e capita l city of Prague . -  Deputatio n of th e Roya l Dowr y Town of Dvů r Králové . -
Deputatio n of th e Roya l Estate s Theater . -  [...] . -  Writers , artists . -  Academi e and technica l 
students . -  Riflemen. 33 

Habermas, Jürgen : Th e Structura l Transformatio n of th e Publi c Sphere : An Inquir y int o a 
Categor y of Bourgeoi s Society . Translate d by Thoma s Burger and Frederic k Lawrence . 
Cambridg e 1989 [1962]. -  Cf. also th e discussion in Calhoun, Crai g (ed.) : Haberma s and 
the Publi c Sphere . Cambridg e 1993. 
Lumí r 11 (17.1.1861) no . 3., 61. 
Ibid.  49. 
Lumí r 11 (2.2.1861) no . 6., 136. 
In th e Czec h original : "Sbor střelcův. -  Reáln í škola. -  Gymnasia . -  Sbory zpěváků . -
Velebné duchovenstvo . -  Rake v s mrtvolou . -  Tri reprezentant i akademickéh o spolku [...] . 
-  Výbor, sborové a úřednictv o musejní . -  Hlav y c.k. úřadů , rekto r magnificu s s universitou , 
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Thi s body, which include d youn g and old and all relevan t Segment s of society, was 
led by "Maste r Františe k Palacký , Professo r Tomek , schoo l councilo r Wenzig, 
Princ e Rudol f of Thur n and Taxis, Docto r Rieger and Mr . Fric, " who "carried th e 
tips of th e bier cover. Mr . Palack ý was [...] deputize d by Dr . Brauner. " And "Czec h 
songs, conducte d by Maste r Lukeš, were sung at th e coffin" and in th e procession . 
[...] Th e large hearse was decorate d with laurels [...]." 3 4 Th e semantic s of th e laure l 
are very subtle here . I t is a symbol of "glorious victory" or "vítězosláva" in Czech , 
which coul d also be understoo d in Czec h as "Slavic victory. " Th e hearse was also 
decorate d with painte d funera l emblem s bearin g Hanka' s nam e and th e coa t of arm s 
of th e Knight s of St. Vladimir with a Russian mott o in th e Cyrillic aiphabet : "Pol'z a 
[merit] , Honor , Glory." 3 5 Th e youn g Coun t Václav of Kounic e and th e studen t 
Emanue l Horáček 3 6 "carried th e Queen' s Cour t Manuscript , placed on a splendi d 
cushio n wreathe d in laurels." 3 7 Th e processio n becam e - accordin g to th e repor t in 
"Lumír " publishe d in Czec h for Czech s -  "proo f of ou r multitud e and zeal," 3 8 

where "our " refers to "Czech. " Th e newspape r "Národn í listy" also mentione d th e 
"infinite , immens e crowds." 3 9 "Bohemia " note d tha t the y were discipline d and tha t 
Hanka' s funera l was mor e monumenta l tha n th e earlier funeral s of Jungman n (1847) 
andČelakovský(1852). 4 0 

But thi s "Czech " processio n was onl y "pars pro toto " of th e "multitud e and zeal" 
of th e anonymous , but disciplined , Czec h public tha t deliberatel y assembled on 
Pragu e balconie s and roofs and in th e street s alon g th e rout ě of th e processio n to 
exten d th e bod y of th e Czec h funera l procession . Mos t of th e spectator s would 
themselve s becom e a par t of th e processio n and accompanie d Hank a to Vyšehrad. In 
on e respect , th e Czec h newspape r "Národn í listy" and th e Germa n "Bohemia " dif-
fer profoundly : "Národn í listy" estimate s tha t abou t 40,000 peopl e too k par t in th e 
funeral , while "Bohemia " claims tha t onl y 10,000 to 12,000 peopl e were present . Th e 
reader s of "Národn í listy" and "Lumír" , which bot h describe d th e Czec h funera l 
ceremonies , forme d th e next circle of th e Czec h public assembled aroun d th e corps e 
of Václav Hanka . Hi s bod y the n circulate d in th e newspaper s and it also circulate d 
as a cultura l text in th e processio n - represente d by th e "Queen' s Cour t Manu -
script" , th e "holý" script of Czec h nationalists . 

In subsequen t days and weeks, reader s in othe r town s and cities of th e Bohemia n 
Kingdo m followed suit with thei r own commemorations . "Lumír " magazín e 

kr. Česká učená společnos t a profesorové. -  Představenstv o a rada kr. hlavního města Prahy . 
-  Deputac e kr. věnnéh o města Králové Dvora . -  Deputac e kr. stav. divadla. -  [...] . -  Spiso-
vatelé, umělci . -  Akademické a technick é studentstvo.-Ostrostřelci. " Lumír 11 (17.1.1861) 
no. 3, 65. 
Ibid.  65. -  The Czech newspaper "Národn í listy" also mentione d the "Slavic tricolor " 
aroun d the large hearse; cf. Národn í listy 1 (16.1.1861) no. 16, 3. The Germa n newspaper 
"Bohemia " mentione d tha t the laurels were "colossal"; cf. Bohemi a 34 (16.1.1861) 124. 
Lumír 11 (17.1.1861) no. 3, 65 
Both name s are specified in the newspaper Národn í listy 1 (16.1.1861) no. 16, 3. 
Lumír 11 (17.1.1861) no. 3, 65. 
Ibid.  61. 
Cf. Národn í listy 1 (16.1.1861) no. 16,3. 
Cf. Bohemi a 34 (16.1.1861) 124. 
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mention s or describe s ceremonie s and requie m masses in man y cities throughou t 
Bohemia , thereb y offering proo f of nationa l multitude s and zeal no t onl y in Prague , 
but also in th e rest of Bohemia . In th e commentarie s of contributor s to "Lumír " and 
othe r newspapers , all these "commemorativ e ceremonies " and requie m masses 
pointe d to th e fact tha t th e entir e countr y and its populatio n acknowledge d th e 
Czec h nationa l progra m as represente d by Hanka . Followin g th e mode l describe d in 
"Lumír" , the y quote d th e funera l proceeding s in Prague , with th e same representa -
tion of th e nationa l bod y by municipa l representative s and th e younge r generation , 
th e same Czec h songs, th e red-white-and-blu e tricolor , th e Slavic alphabet , th e 
"Queen' s Cour t Manuscript" , and so on . Throug h thi s unifor m referenc e to Prague , 
a "homogenous " Czec h nationa l territor y was constituted , and Pragu e was affirmed 
as a cente r of Czec h or Czechoslavi c "lebensraum." 4 1 Citie s on th e inne r linguistic 
borde r or outsid e of it were also describe d in "Lumír " and othe r prin t medi a and 
played a crucia l role in th e nationa l cartograph y of th e menta l "we-space. " Th e 
ceremonie s for Hank a in these cities were cited as evidenc e of thei r Czec h identit y 
and the y were declare d as "Czech " and claime d for th e Czechs , even thoug h the y 
had respectabl e Germa n minoritie s or, in some cases, majorities . Thi s synecdochi c 
stratégy was also employe d with respec t to th e Bohemia n territory : Czec h or Slavic 
Pragu e stoo d for th e whole of Bohemia , "translated " int o th e indivisible Czechia . 
Th e cities on th e Czech-Germa n language borde r and in th e predominantl y 
German-speakin g part s of Bohemia , where ceremonie s for Hank a were organize d 
by th e local Czec h population , were also "translated " in thi s way as Czech . The y 
represente d a pars pro toto of th e rest of th e predominantl y German-speakin g par t 
of Bohemi a and claime d it as a par t of th e indivisible Czec h territory . 

I use Pardubic e as an example of th e synecdochi c stratégy employe d to presen t 
cities and th e rest of th e Bohemia n territor y as Czech , althoug h a significant portio n 
of th e populatio n was German . As par t of th e campaig n leadin g up to local and statě 
elections , Czec h patriot s in Pardubic e organize d a magnificen t requie m for Hanka , 
a plan tha t was regarde d as being vindicate d by thei r success in th e later electio n and 
thei r redefinitio n of th e nationall y ambivalen t Pardubic e as a Czec h city. An anony -
mou s autho r wrote abou t Pardubic e in "Lumír" : 
The [Czech ] Nationa l Part y won a complet e victory and by tha t token dominance . No w the 
heartless voices tha t proclaime d Pardubic e to be a half-Czech , half-Germa n city will finally be 
silenced; it has been demonstrate d tha t the town is Czech , and Go d willing, it will soon prove 
itself as such throug h ample deeds. 

Throug h th e funera l proceeding s in othe r cities, which quote d Hanka' s Pragu e 
funeral , Pragu e was constructe d twofold: as th e capita l of Bohemi a up to a geo-
graphi c borde r and as th e cente r of th e Czec h or Slavic nationa l space. Thu s th e con -
structio n of Czec h territor y followed th e same synecdochi c mode l we describe d in 
connectio n with th e "Gree n Mountai n Manuscript" : on th e on e hand , Czec h space 

In detail cf. Nekula:  Hanků v pohře b (cf. footnot e 1). 
In the Czech originál: "Národn í strana nabyla u nás úplnéh o vítězství a jím převahy. Nyn í 
utichno u ony krkavčí hlasy, které Pardubic e mermomoc í za město poločeské poloněmeck é 
prohlašovaly: dokázán o nyní, že jest české, a co takové bohdá brzy skutky vydatnými se 
osvědčí." Lumír 11, no. 10, Marc h 7, 1861, 235-236. 



32 Bohemia Band 52 (2012) 

was constitute d as a politica l "lebensraum " by th e (Slavic) referenc e to th e center , 
and on th e othe r hand , Pragu e becam e th e cente r throug h th e unifor m referenc e to 
it. At th e same time , Bohemi a was conceive d as Czec h up to th e geographi c border . 
Th e same representatio n was also used later in th e Czec h Nationa l Theater. 43 

Pragu e was also constructe d and narrate d as a Slavic space by th e rout e of Hanka' s 
funera l procession . Th e trajector y began in th e Museu m courtyar d and proceede d 
throug h Příkop y (late r Jungman n Street) , continuin g quit e logically toward s Charle s 
Squar e and thenc e toward s th e "Slovany," th e fourteenth-centur y Slavic monaster y 
founde d by Charle s IV for Croatia n Benedictin e monk s who practise d th e Slavic 
liturgy. Th e rout e ende d in th e cathedra l on "ancien t Vyšehrad." Th e newspape r 
"Bohemia " stated tha t th e processio n was so long tha t it connecte d Charle s Square , 
th e Emmau s monastery , and Vyšehrad with a living chai n of people . While th e 
Czec h Journa l "Lumír " and othe r Czec h newspaper s used th e topony m "Slovany" 
intentionall y and pu t it in quotatio n marks, 44 th e Germa n "Bohemia " avoided thi s 
terminology . Th e Slavic readin g of Pragu e throug h th e prism of Vyšehrad, which 
starte d with th e "Gree n Mountai n Manuscript" , can also be seen in th e chai n of 
huma n bodie s tha t connecte d Pragu e with th e "ancient " and origina l Vyšehrad 
where dead bodie s had to be pu t int o th e hol y groun d to find thei r ancestors . 

At Vyšehrad, Hank a was burie d as if he were a king, close to th e remain s of th e 
suppose d royal crypt of th e first Přemysli d (Slavic) Kin g Vratislav and his succes-
sors. Hank a was given a royal funera l in all respects . O n its journe y to th e place 
where th e coronatio n processio n of Charle s IV had onc e begun , his coffin was 
accompanie d by riflemen , supplementin g knights , and th e arm y in th e middle-clas s 
context , and several hundre d peopl e bearin g ceremoniá l torches . Mos t importantly , 
all thi s was staged at a place tha t was associate d with th e mythica l princes s Libuše, 
th e centra l figuře of th e "Gree n Mountai n Manuscript" . Th e Manuscript s no t onl y 
replace d th e corpse , but also played th e role of th e route-planne r for th e burial . Th e 
"Gree n Mountai n Manuscript " was th e inspiratio n for Václav Hanka' s buria l on 
Vyšehrad. It s Slavic semantic s were transferre d ont o Pragu e throug h th e living chai n 
between Vyšehrad and Prague . 

Durin g th e funera l ceremony , Hank a alread y began to tur n no t onl y int o a text, 
but also int o a permanen t representatio n in public space: copie s of a poe m abou t Hank a 
were distribute d durin g th e funeral , copie s of statuette s of Hank a create d by Tomá š 
Seidan were bough t for bourgeoi s salons and living rooms , and Hanka' s poem s were 
set to music and publishe d in a boo k entitle d "Funera l March " togethe r with th e 
populä r song "Where is M y Home" . Th e illustratio n of th e bookle t depicte d 
[...] the grieving bard Lumír Standin g in front of the time-honore d Vyšehrad, which is soaring 
to the skies. Three Cyrillic words are inscribed ont o three wreaths of laurel, oak and roses: 
"Glory, Pol'za [merit] , Honor. " 

Nekula,  Marek : The Divided City: Prague' s Public Space and Fran z Kafka's Reading s of 
Prague . In : Nekula,  Marek/ Fleischmann, Ingrid/ Greule, Albrecht (eds.) : Fran z Kafka im 
sprachnationale n Kontex t seiner Zeit . Sprach e und national e Identitä t in öffentliche n Insti -
tutione n der böhmische n Länder . Weimar, Köln 2007, 85-106. 
Cf. Bohemi a 34 (16.1.1861) 124. -  Národn í listy 1 (16.1.1861) no. 16, 3. 
In the Czech original: "[...] truchlícíh o pěvce Lumíra , za nímž v pozad í staroslavný 
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Th e proceed s from sales of th e bookle t with motif s of Václav Hanka' s funera l were 
to be used to pay for his monumenta l gravestone . Th e "Matice " Foundatio n also 
launche d a fundraisin g campaig n to build a memoriá l for Hank a immediatel y at th e 
tim e of his funeral . Th e first collection s "toward s Hanka' s memoriál " too k place as 
early as th e requie m masses: th e public interes t in th e establishmen t of Hanka' s 
memoriá l had been atteste d in th e "Czec h and Slovák lands " by voluntar y collec-
tion s and sponsorshi p balls, gatherings , theate r Performances , and othe r social 
events, whose ne t proceed s had been dedicate d to thi s nobl e purpose. 46 Peopl e also 
sent mone y to "Národn í listy"and othe r newspapers . These fundraisin g campaign s 
for dead nationa l heroe s and for th e Czec h Nationa l Theate r were the n ritualize d in 
th e 1860s and 1870s - anothe r way of constructin g th e nationa l coUective . Th e ritu -
alistic functio n of these campaign s was probabl y mor e importan t tha n thei r limite d 
financia l success, as Michael a Mare k has shown with regard to collection s for th e 
Czec h Nationa l Theater. 47 I n Hanka' s čase, Czec h patriot s wished to construc t an 
adequat e monumen t to Hank a on Vyšehrad - ideally, the y wante d nothin g less tha n 
his internmen t in a nationa l pantheo n to be called "Slavín." But thei r willingness to 
donat e thei r own mone y toward s Hanka' s monumen t did no t matc h th e zeal eviden t 
in th e number s of peopl e who attende d th e funera l spectacle . Indeed , it was Hanka' s 
funera l in Vyšehrad Cemeter y tha t gave rise to th e idea tha t Vyšehrad, which at th e 
tim e was rathe r desolat e and dilapidated, 48 was th e best place to build a nationa l pan -
theon . At tha t time , Vyšehrad was th e imagine d core of th e nationa l space and nine -
teenth-centur y Czec h cultur e was refined from here . Th e transformatio n of Pragu e 
int o Slavic Pragu e also starte d here in th e nineteent h Century . 

Božena Němcovďs Funeral, Svatobor, 
and the Institutionalization of National Commemoration 

Th e next famou s personalit y to follow Hank a to Vyšehrad cemeter y was th e 
writer Božen a Němcov á (1820-1862) , who , as a "mere woman, " received muc h mor e 
modes t and unpretentiou s funera l honors . Nevertheless , her funera l copie d tha t of 
Hanka . And it was Božen a Němcová' s funera l at Vyšehrad in 1867 tha t breathe d 
new life int o plan s to build an adequat e monumen t to Hanka . N o mor e tha n on e 
week after Němcová' s funera l (an d almos t precisely a year after Hanka's) , plan s were 
publicl y announce d to foun d "Svatobor" , an associatio n whose objectives were, as 
we know, to erec t a memoriá l to Hanka , to establish th e Czec h pantheo n Slavín, 
and to suppor t commemoration s of Czec h writers and playwrights (incidentally , 

Vyšehrad k oblakům se vypíná. Do tří věnců, z ratolest í vavřínových, dubových a z růží 
uvitých, vepsány jsou azbukou psaná slova, sláva, polza, čest." Lumír 11 (14.2.1861) no. 7, 
161. 
Lumír 11 (24.1.1861) no. 4, 90. -Lumí r 11 (31.1.1861) no. 5, 117.-Lumí r 11 (14.2.1861) 
no. 7, 161. 
Cf. Marek: Kunst und Identitätspoliti k (cf. fn. 9). 
Cf. Saar,  Ferdinan d von: Innocens . Critica l edition with commentar y by Jens Stuben . Bonn 
1986 [1866]. 
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Nemcova ' s m o n u m e n t was onl y erecte d in 1869 b y th e Societ y of America n Wo -
men) . 

At a Svatobo r meet in g in Ju l y 1862, variou s Speaker s discussed th e possibili t y of a 
" c o m m o n nationa l t o m b , [... ] a m o n u m e n t a l bui ldin g wi th passageways whos e walls 
are filled wi th compar tmen t s in th e style of h o n e y c o m b cells, wher e th e decease d ar e 
buried . O u r nat iona l t o m b for wri ter s an d poet s migh t perchanc e be cons t ruc te d in 
a simila r m a n n e r . " 5 0 Nevertheless , Svatobo r also suppor te d th e buildin g of na t ion -
al m o n u m e n t s in o the r location s in Prague , especiall y in th e cit y center . As men -
t ione d above , at tha t t im e th e cente r of Pragu e was domina te d b y b ronz e m o n u -
ment s t o Charle s I V (1848) , F ran z I (1850) , Marsha l Rade tzk y (1858) , an d others . 
C z e c h nat iona l Symbol s were presen t onl y as t e m p o r a r y installation s in th e 1850s. 
Na t iona l Symbol s tha t were perceive d as " C z e c h " were use d on l y t o decorat e hall s 
for parties , balls, an d o the r occasions . Bu t thes e Symbol s -  for example , bust s o r alle-
gorica l figures -  were const ructe d of plaste r an d were por table , l ightweight , an d 
cheap : 

Man y years have passed since such a splendi d nationa l celebratio n was last seen in Pragu e as 
thi s year's grand part y at Zofin . [...] Between the Grea t and Small Halls , the busts of Josef 
Jungman n and Kare l Havlíče k Borovský stoo d side by side. [...] In th e middl e of some alle-
gorical figures, the statu e of Czechi a ("Čechie" ) was prominen t alon g with her faithful lion , 
and several reliefs in the form of medallion s stoo d ou t on th e walls [...] next to th e life-sized 
bust of Kin g Jiří, very successfully rendered . 

T h e Svatobo r Associat io n in tende d t o give suc h image s a pe rmanen t presenc e in 
th e publi c space . I t was founde d t o h o n o r Václav H a n k a wi th a t o m b wi th i n th e 
Slavic p a n t h e o n Slavín. T h u s Hanka ' s t o m b was n o t onl y th e first C z e c h nat iona l 
memor iá l at Vyšehrad an d in Pragu e in 1863, bu t also marke d th e startin g po in t for 
th e gradua l t ransformat io n an d domina t io n of Prague' s u rba n spac e b y C z e c h 
nat iona l Symbols . Subsequently , Svatobo r wen t o n t o financ e th e m o n u m e n t t o Jose f 
J u n g m a n n in th e cente r of Pragu e o n Ferd inan d (late r Na t iona l ) Boulevard , a C z e c h 
p r o m e n á d ě . Incidentally , th e locat io n of th e m o n u m e n t t o Jose f J u n g m a n n ha d 
alread y bee n discussed in th e newspaper s in 1861 an d confirme d b y th e Svatobo r 
Associat io n in th e earl y 1860s ( foundat io n s ton e 1873, m o n u m e n t erecte d 1878). 
Thi s decisio n ca n be u n d e r s t o o d in th e contex t of "na t iona l cit y p l a n n i n g . " 5 2 

Pokorná, Magdalena : Josef Němec . Neobyčejn ý mu ž neobyčejn é žen y [Josef Němec . 
Extraordinar y Ma n of an Extraordinar y Woman] . Prah a 2009, 205-206 . 
Lumí r 12 (17.7.1862) no . 29, 695. 
In th e Czec h originál : "Mnoh o let uplynulo , co jsme neviděl i v Praz e tak skvělou národn í 
slavnost, jako byla letošn í velká beseda na Žofíně . [...] Mez i velkým a malým sálem byla 
podl e sebe poprs í Josefa Jungmann a a Karla Havlíčk a Borovského . [...] Uprostře d něk-
terýc h allegorických posta v stála na hlavním místě socha Čechi e s věrným svým lvem a na 
stěnác h vynikalo několi k reliéfů ve formě medaillon ů s poprsí m [...] krále Jiříh o v životn í 
velikosti a vyvedení velmi zdařilého. " Lumí r 11 (31.1.1861) no . 5, 114. 
Th e realizatio n of thi s and othe r monument s initiate d by th e Svatobo r Association was 
supporte d by th e city of Pragu e with financia l funds, buildin g sites, site preparation , etc . 
Th e city also too k over th e care of th e monument s when the y were finished and unveiled ; 
cf. for example , th e correspondenc e and othe r document s relatin g to th e monumen t to Josef 
Jungman n in th e Archiv Akademi e věd (Archive of th e Academ y of Science) , Fon d 62, 
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Furthermore , ther e was some overlap in th e membershi p of th e Svatobo r Asso-
ciatio n and th e Societ y for th e Buildin g of th e Nationa l Theater . Františe k Palacký , 
for example , was a membe r of both . Both association s placed thei r representationa l 
project s on opposit e sides of th e Ferdinan d (late r National ) Boulevard . On e end of 
th e Czec h promenád ě was dominate d by th e monumen t to Josef Jungmann , while 
th e othe r was dominate d by th e Provisiona l Theate r (1862), replace d in th e 1880s by 
th e monumenta l Nationa l Theater . 

Conclusion 

Thi s Slavic transformatio n of Pragu e starte d on th e peripher y of th e Pragu e agglom-
eratio n at th e forme r "holý" Slavic place , and onl y later cam e to th e cente r of Prague , 
mad e int o a Slavic city from and throug h Vyšehrad no t onl y in th e menta l imagina -
tion of th e past in th e "Gree n Mountai n Manuscript" , but also in th e visible world 
of public events as well as monument s and representationa l buildings. Both Hanka' s 
tom b at Vyšehrad and th e monumen t to Jungman n in th e cente r of Pragu e were 
decorate d with th e "Svatobor " emblém , which becam e a visible marke r of thei r 
semanti c interconnection . Thi s syntagmati c intertextua l link joined th e monument s 
and Vyšehrad to Prague , repeatin g th e specific semanti c uni t of Vyšehrad and Pragu e 
alread y imagine d in th e "Gree n Mountai n Manuscript" , th e funera l processio n for 
Václav Hanka , and subsequen t funeral s of Czec h public figures. 

Late r th e transformatio n of Prague' s public space received fundin g from th e 
municipa l authoritie s and from private patron s such as Josef Hlávka . In th e end , onl y 
a few monument s in Pragu e were marke d with th e "Svatobor " emblé m ("Svatobor " 
supporte d monument s to K. Havlíče k Borovský, F. Palacký , K. H . Mácha , and so 
on) . However , othe r monument s can still be seen to háve been paradigmaticall y 
interlinke d even withou t th e "Svatobor " emblém , throug h th e use of specific Sym-
bols tha t referred to th e language-base d nationa l categorie s (mentefacts ) tha t domi -
nate d th e public discours e of tha t period . Representationa l buildings, monuments , 
and othe r permanen t installation s in th e cente r of Pragu e followed thi s example and 
transforme d Pragu e int o a Czec h or Czechoslavi c city. After Czechoslovaki a gained 
independenc e in 1918, man y "German " monument s were remove d or destroyed , 
includin g th e Mari a Column , th e monumen t to Johan n Josep h Wenzel Gra f Ra-
detzky, and th e monumen t to Empero r Fran z I. 53 Of course , th e transformatio n 
of Prague' s public space was no t purel y symbolic . Nevertheless , withou t th e icono -
graphi c transformatio n of Pragu e from an ambivalen t and partiall y "German " city 
int o a "Czech " or "Slavic" one , Pragu e would hardl y have becom e - even for Czech s 
-  th e Czec h (Slavic) Prague . Th e Svatobo r Association starte d thi s proces s and 
remaine d an importan t acto r in institutionalize d nationa l commemoration s in th e 
following decades . 

Svatobor , Karto n 80, invent . č. [inventor y number ] 548 and 549. -  Cf. also Hojda/Pokorný: 
Pomník y a zapomník y 54-64 (cf. fn. 5). 
On the broade r contex t of the disappearanc e of Germa n monument s from the public space 
in Czechoslovaki a cf. Wingfield, Nanc y M.: Flag Wars and Stone Saints. Ho w the Bohe-
mian Lands became Czech . Cambridge , Londo n 2007. 
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Moreover , Bohemia n cities looked to Pragu e as an example . Thu s Pragu e assumed 
th e role of a cente r of a linguisticall y homogenous , or at least Czech-dominated , 
"Czechia. " Pragu e is thu s no t onl y a prominen t example of th e transformatio n of th e 
nationall y ambivalen t Bohemia n int o th e Czec h (or German ) public space, but also 
a mode l of iconographi c and linguistic transformatio n across th e board . Th e trans -
formatio n of th e urba n public space seems to illustrat e Pierr e Bourdieu' s thesis tha t 
moder n society is represente d in urba n space. Thu s th e transformatio n of urba n 
public space in th e capita l city of Bohemi a by Czec h nationa l iconograph y shows th e 
social and politica l transitio n from Bohemia n to Czec h society in Prague . Th e Czec h 
or Slavic narratio n of Pragu e in literatuře , newspapers , and nationa l funeral s mani -
fested itself a long tim e before it becam e permanentl y visible in monuments , repre -
sentationa l buildings, and othe r artifacts . 



Ciaire E. Nolte 

C E L E B R A T I N G S L A V I C P R A G U E : 
F E S T I V A L S A N D T H E U R B A N E N V I R O N M E N T , 1 8 9 1 - 1 9 1 2 

Pragu e was transforme d in th e cours e of th e nineteent h Century , in th e words of 
Emanue l Poch e "chang[ing ] bot h territoriall y and panoramically." 1 Industrializatio n 
caused th e populatio n of th e city and its surroundin g suburb s to explode from 
146,418 in 1843 to 616,631 in 1910. Althoug h rapid growth occurre d elsewhere in 
Europ e in th e age of industrialization , it was complicate d in areas of East Centra l 
Europ e by ethni c and historica l issues tha t mad e some cities int o places where 
"nation-state s were imagined." 3 Pragu e was ten time s larger tha n th e next largest city 
in Bohemia , a ratio tha t remaine d unchange d unti l World War I, makin g it th e onl y 
tru e metropolita n agglomeratio n in th e Bohemia n Crownlands. 4 It s significance to 
th e region mad e Pragu e th e cente r of contentio n between Czech s and Germans , at a 
tim e when economi c and demographi c change s were shifting its ethni c balance . In 
1857, German-speaker s claime d to compris e over one-thir d of th e populatio n of 
Prague , but by 1910 only 7 per cen t counte d themselve s as German. 5 While thi s 
transformatio n was fueled by economi c and demographi c changes , as well as by new 
notion s of identity , it was also manipulate d by th e emergin g Czec h leadership . In th e 
years leadin g up to World War I, these leader s undertoo k to showcase th e new face 
of thei r city, Staging elaborát e festivals tha t attracte d internationa l attention . Th e last 
event of thi s sort before th e war occurre d in 1912, when Pragu e hoste d a huge gym-
nasti c festival tha t attracte d thousand s of visitors to th e city to admir e its progress 
and witness its transformatio n from a provincia l Germa n city int o a moder n Czec h 
metropolis . 

The Modernization of Prague 

Th e revolutionar y year 1848 marke d th e beginnin g of Prague' s transformation . Al-
thoug h th e 1848 revolutio n was relatively short-live d in Prague , weakene d by dis-

Poche, Emanuel : Úvode m [Introduction] . In : Poche, Emmanuel/ Líbal, Dobroslav /  Reit-
harová, Eva/  Wittlich,  Petr : Prah a národníh o probuzení : čtvero knih o Praze : architektura , 
sochařství, malířství, užité uměn í [Prague of the nationa l awakening: A four-par t book 
about Prague : architecture , sculpture , painting , decorativ e arts]. Prah a 1980, 7-32, 15. 

2 Šolle, Zdeněk : Prah a v období 1848-1918 [Prague in the period 1848-1918]. In : Janáček, 
Josef (ed.) : Dějiny Prah y [A history of Prague] . Prah a 1964, 451-536, 452 and 520. 
Lees,  Andrew/Lees , Lynn Hollen : Cities and the Makin g of Moder n Europe , 1750-1914. 
Cambridg e 2007, 2. 
Láník,  Jaroslav: Urbanisierun g in Böhme n und die Entwicklun g der Prager Agglomeration . 
In : Melinz,  Gerhar d /  Zimmermann,  Susan (eds.) : Wien - Prag -  Budapest : Blütezei t der 
Habsburgermetropolen : Urbanisierung , Kommunalpolitik , gesellschaftliche Konflikt e 
(1867-1918) . Wien 1996, 46-57, 48 and 56. 
These percentage s includ e the populatio n of Prague and its inne r suburbs. Cohen, Gar y G. : 
The Politic s of Ethni c Survival: German s in Prague 1861-1914. Princeto n 1981, 10. 
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pute s between its Czec h and Germa n leader s and crushe d by militar y force in Jun e 
1848, its long-ter m impac t remad e th e city. Th e abolitio n of serfdom laid th e foun -
dation s for industria l developmen t in th e Empire , and th e neo-absolutis t regime 
impose d after th e revolutio n pu t in place liberal economi c policie s tha t fueled th e 
expansio n of business. As th e econom y grew, peasant s from th e Czech-speakin g 
countrysid e migrate d to th e growing city, shifting its ethni c balanc e at a tim e when 
nationa l movement s were challengin g traditiona l loyalties and creatin g new societa l 
fault lines based on language and ethnicity . 

Pragu e in 1848 appeare d to be a Germa n city. Germa n was th e lingua franca of 
highe r education , business, and government , and th e onl y language spoken in polit é 
society. Althoug h mos t resident s spoke some German , onl y th e highest strat a spoke 
it exclusively since th e majorit y of th e populatio n was bilingual . Nevertheless , it 
would be incorrec t to describe Pragu e as a Germa n city at thi s time . Languag e was a 
marke r of class and a mean s of social advancement , and identit y was regiona l rathe r 
tha n ethnic . In th e ensuin g decades , however, as industria l developmen t was trans -
formin g th e city, moder n conception s of identit y appeare d tha t elevated language 
int o th e "touchston e of belongin g to th e nation." 6 

Th e introductio n of a Constitutio n in th e Empir e in 1860 gave cities wide, if still 
circumscribed , autonomy. 7 Th e first municipa l electio n in Pragu e following these 
change s too k place in 1861, based on a curia l electora l systém tha t favored wealth y 
male tax-payers . Signaling th e rise in Czec h economi c power , a factor y owne r name d 
Františe k Pštros s becam e th e first Czec h mayo r of th e city, launchin g an era of 
Czec h dominatio n of city governmen t tha t lasted unti l th e end of th e monarchy . Th e 
Czec h mayor s of Pragu e undertoo k to remak e thei r city int o a moder n metropoli s 
and cultura l cente r with a distinctiv e Czec h character . Like othe r municipa l author -
ities at thi s time , the y focused muc h of thei r effort on modernizin g th e city. On e 
of th e first steps in thi s proces s began following th e Austro-Prussia n War, when 
Pragu e suffered defeat and occupatio n at th e hand s of th e Prussians . Recognizin g 
tha t th e walls aroun d th e city were obsolete , Empero r Franci s Josep h offered to 
donat e the m to th e city as well as to compensat e th e city financiall y for its wartim e 
suffering. In th e end , th e city had to pay for th e fortifications , and did no t receive all 
th e funds th e empero r had promised . As a result , dismantlin g th e walls stretche d 
from 1873 to 1911. Despit e th e long-drawn-ou t proces s and financia l burdens , th e 

Agnew, Hugh LeCaine : Origins of the Czech Nationa l Renascence . Pittsburg h 1993, 171. 
On the changes in municipa l governmen t at this time, see King, Jeremy: The Municipa l and 
the Nationa l in the Bohemia n Lands, 1848-1914. In : Austrian Histor y Yearbook 42 (2011) 
89-109. 
On similar urban modernizatio n project s elsewhere in Europe , see Lees/Lees:  Cities and 
the Makin g of Moder n Europ e 169-205 (cf. fn. 3). 
Over the years, the purpos e of the city walls had changed from protectio n to policin g the 
inhabitant s to toll-collecting . By the middle of the nineteent h Century , the walls had becom e 
largely ceremoniál , their tops used for promenade s and cafes and their gates styled like 
triumpha l arches. Kohout, Jiří/ 'Vančura, Jiří: Prah a 19. a 20. století: Technick é proměn y 
[Prague of the nineteent h and twentiet h centuries : Technologica l Changes] . Prah a 1986, 66, 
and 73-74. -  On the purchas e of the walls, see Pešek, Jiří: Od aglomerac e ke velkoměstu : 
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demolitio n of th e city walls opene d up ne w urba n spaces, as well as facilitatin g com -
municatio n between Pragu e and its growing industria l suburbs . Th e effort to anne x 
these suburb s to th e core city, creatin g Greate r Prague , was par t of a tren d in urba n 
developmen t tha t produce d Greate r Vienna , Greate r Berlin , and othe r urba n con -
glomerations . Thi s projec t was less successful in Prague , as suburba n officials balked 
at sacrificing thei r local power and advantageou s tax structure s to join th e core city. 
As a result , Greate r Pragu e was onl y fully realized after th e Firs t World War in th e 
new Czechoslova k Republic. 10 

Th e mos t spectacula r example of urba n renewa l in Pragu e was th e projec t to raze 
on e of th e oldest section s of th e city, th e area of th e forme r Jewish ghett o know n as 
Josefov.11 Directl y adjacen t to th e Old Town Square , th e site of Prague' s city hall, 
Josefov was a densel y inhabite d slum in which disease and crim e were rampant . A 
major impetu s for th e progra m was th e desire to brin g Pragu e up to th e Standard s of 
othe r Europea n cities, as mayo r Jindřic h Šolc promise d at his installatio n in 1887, to 
"make ou r Pragu e wealth y and rieh , so that , as she is beautiful , she will be health y 
and pleasan t and will resembl e th e othe r great municipalitie s of Europe." 1 2 Th e ini-
tial plan envisaged th e destructio n of th e ghetto , as well as building s outsid e it, in-
cludin g such Pragu e landmark s as th e Clam-Galla s Paláce , th e Estate s Theater , and 
th e St. Agnes Convent . In th e end , a scaled-dow n projec t was undertake n tha t did 
no t exten d beyon d th e area of th e ghett o itself. Nevertheless , it was on e of th e mos t 
ambitiou s urba n modernizatio n project s in nineteenth-centur y Europe , entailin g th e 
destructio n of 463 buildings. 13 Begun in 1896 and complete d in 1912, it produce d a 
sparklin g new region of th e city with luxury housing , centere d aroun d a broa d ne w 
boulevar d tha t stretche d from th e Old Town Squar e to th e Vltava River. 

Th e drive to mak e Pragu e int o a moder n city, equa l to th e othe r great cities of 
Europe , was par t of a broade r effort to advanc e th e agenda of Czec h nationalism . 
As par t of thi s larger project , city leader s undertoo k to give th e city an undisputabl y 
Czec h identity , a goal heralde d by th e inauguratio n of an attorne y name d Tomá š 
Čern ý as mayo r of Pragu e in 1882. At his installation , Čern ý caused a storm of 
protes t when he referred to Pragu e as "this old beloved Golde n Slavic Pragu e of 100 

Prah a a středoevropsk é metropol e 1850-1920 [Fro m an agglomeratio n to a big city: Prague 
and Centra l Europea n metropolise s 1850-1920]. Prah a 1999, 136-137 (Document a 
Pragensia Monographi a 9). -  The project s to demolish the city walls in Prague and Vienna 
are contraste d in Svatošová, Hana : Od napodobován í k soupeření : Prah a a Vídeň v letech 
1861-1918 z pohled u pražské samosprávy [Fro m imitatio n to rivalry: Prague and Vienna in 
the years 1861-1918 from the perspective of the Prague government] . In : Fasora, Lukáš/ 
Hanuš,  Jiří/ Malíř, Jiří (eds.) : Brno Vídni, Vídeň Brnu: Zemské metropol e a centru m říše 
[Brno to Vienna, Vienna to Brno : Provincia l metropolise s and the cente r of the Empire] . 
Brno 2008, 157-171, 161. 
This process is examined in Pešek: Od aglomerac e ke velkoměstu 143-202 (cf. fn. 9). 
This program is the subject of Giustino, Cathlee n M.: Tearin g Down Prague' s Jewish Town: 
Ghett o Clearanc e and the Legacy of Middle-Clas s Politic s aroun d 1900. Boulder 2003. -
See also, Kohout/Vančura: Prah a 19. a 20. století 86-90 (cf. fn. 9). 
Quote d in Giustino: Tearin g Down Prague' s Jewish Town 126 (cf. fn. 11). 
Storck,  Christophe r P.: Kulturnatio n und Nationalkunst : Strategien und Mechanisme n 
tschechische r Nationsbildun g von 1860 bis 1914. Köln 2001, 194. -  Giustino: Tearin g Down 
Prague' s Jewish Town 7 (cf. fn. 11). 
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spire s [.. .]. 1 4 Whil e th e t e r m " g o l d e n " as an a t t r ibut e of th e cit y date d bac k centuries , 
th e referenc e t o "Slavic" Pragu e was controversial , an d p r o m p t e d th e few G e r m a n -
speaker s o n th e cit y Counci l t o resign en masseP A centra l e lemen t of C z e c h identi -
ty, Slavism set th e na t io n apar t f ro m th e Ge rman s in Bohemi a an d joine d it t o th e 
greate r Slavic wor ld . 1 6 

T h e effort t o t u r n Pragu e int o a C z e c h cit y occurre d at a t im e w h e n erectin g large, 
ne w publ i c building s an d gran d m o n u m e n t s was par t of a modern iza t io n proces s for 
E u r o p e a n citie s seekin g t o she d thei r medieva l an d ba roqu e appearances . 1 7 I n Prague , 
thes e ne w structure s served th e addit iona l purpos e of expressin g nat iona l ident i t y 
t h r o u g h thei r archi tectur e an d decor , a form of "symbol ic pol i t ics " tha t ins t rumen -
talize d ar t t o compensa t e for politica l an d socia l weakness . 1 8 T h e first s t ructur e t o 
e m b o d y thi s vision was th e Na t iona l Theater , an d th e layin g of its foundat io n s ton e 
in 1868 was th e first gran d nat iona l celebratio n in th e city. I n th e keyno t e addres s o n 
thi s occasion , th e nationalis t wri te r Kare l Sladkovsk ý "create d a cor e for th e crystal -
l izatio n of th e Czec h nat iona l politica l p r o g r a m " w h e n h e declare d th e Czech s t o be 
th e legitimat e heir s t o th e K i n g d o m of Bohemia . 1 9 Decora te d wi th scene s fro m 

Instalac e purkmistr a pražskéh o dra . Tomáš e Černéh o [Installatio n of th e Pragu e mayo r Dr . 
Tomá š Černý] . In : Národn í listy: odpoledn í vydání, 9 Octobe r 1882, 1. 
Th e ter m "Golde n Prague " has been ascribed to th e sixteenth-centur y humanis t poet , Pete r 
Capella , whose reference s to "aurea " describe d the wealth of th e city tha t the Habsbur g 
Empero r Rudol f II had mad e th e seat of his empire . Svatošová, Hana : "Zlat á slovanská 
Praha" : Slovanství ve slovech a skutcíc h pražské obecn í samospráv y 1880-1914 ["Golde n 
Slavic Prague" : Slavism in th e words and deed s of th e Pragu e municipa l governmen t 1880-
1914]. In : Hojda, Zdeněk /  Ottlová, Marta/ Prahl, Roma n (eds.) : "Slavme slavně slávu 
Slávóv slavných": Slovanství a česká kultur a 19. stolet í ["Let us celebrat e with flags flying 
th e renow n of th e glorious Slavs": Slavism in Czec h cultur e in th e nineteent h Century] . 
Prah a 2006, 160-171, 160-161. -  Ther e were onl y five German s on the city Counci l in 1882, 
all of the m Jews. Th e last Germa n to hol d a seat on th e city Counci l left it in 1888. Giustino: 
Tearin g Dow n Prague' s Jewish Town 40-44 (cf. fn. 11) and Svatošová, Hana : Slavnostn í 
instalac e pražskéh o starost y v letech 1784-1949 [Th e ceremoniá l installatio n of th e mayo r 
of Pragu e in th e years 1784-1949] . In : Pražsk é slavnosti a velké výstavy: Sborní k příspěvků 
z konferenc í Archivu hlavníh o měst a Prah y 1989 a 1991. Prah a 1995, 229-259, 242 (Docu -
ment a Pragensi a 12). 
O n the place of Slavism in Czec h identit y see Macura,  Vladimír : Znamen í zrodu : České 
národn í obrozen í jako kulturn í typ [Th e meanin g of origins: Th e Czec h nationa l awaken -
ing as a cultura l type] . 2nd edition . Jinočan y 1995, 156-168. -  Rak,  Jiří: Bývali Čechové : 
České historick é mýt y a stereotyp y [The y were Czechs : Czec h historica l myth s and stereo -
types] . Jinočan y 1994, 113-126. -  See also th e essays in Hojda/Ottlová/Prahl  (eds.) : 
"Slavme slavně slávu Slávóv slavných" (cf. fn. 15). 
Lees/Lees:  Citie s and th e Makin g of Moder n Europ e 209 (cf. fn. 3). -  Hojda, Zdeněk / 
Pokorný, Jiří : Pomník y a zapomník y [Memorial s and Forgetting] . 2nd edition . Prah a 1997, 
16. 
"Dan k ihre r visuellen Qualitä t waren Werke der Architeku r un d der Bildkünst e imstande , 
abstrakt e politisch e Konzept e un d Inhalt e gleichsam zu materialisieren , unmittelba r be-
greiflich zu machen. " Marek,  Michaela : Kuns t un d Identitätspolitik : Architektu r un d Bild-
künst e im Prozes s der tschechische n Nationsbildung . Köln 2004, 12. 
Marek,  Michaela : "Monumentalbauten " un d Städteba u als Spiegel des gesellschaftliche n 
Wandel s in der 2. Hälft e des 19. Jahrhunderts . In : Seibt,  Ferdinan d (ed.) : Böhme n im 
19. Jahrhundert : Vom Klassizismus zur Moderne . Frankfurt/Mai n 1995, 149-233, 179. 
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C z e c h h is tor y an d legend s painte d b y C z e c h artists , th e neo-Renaissanc e buildin g 
was mor e tha n a theate r in its earl y years ; rather , it was a nat iona l shrin e an d a site of 
pilgrimag e for Czech s b o t h insid e an d outsid e th e Empi re . 2 0 T h e mos t impor t an t 
C z e c h architectura l an d artisti c accompl ishmen t after th e Na t iona l Thea te r was th e 
Na t iona l Museum , opene d in 1890 o n a site formerl y occupie d b y th e old cit y walls. 
It s hug e size an d p r o m i n e n t locatio n at th e t o p of Wencesla s Squar e expressed Czec h 
claim s for politica l equali t y wi th thei r G e r m a n neighbors . 2 1 

T h e secon d hal f of th e n ine teent h Centur y was th e "classic p e r i o d " of m o n u m e n t 
building , w h e n th e ascendan t bourgeoisi e in Europe ' s expandin g citie s erecte d stat -
ue s an d memoria l s represent in g thei r values an d ideology. 2 2 I n Prague , C z e c h lead -
ers impr in te d thei r ident i t y o n th e growin g cit y w i t h m o n u m e n t s t o famou s Czechs , 
especiall y thos e w h o advance d th e nat iona l agenda , creatin g a " C z e c h m o n u m e n t 
cult , wh ic h a na t io n demand in g its right s foun d tasteful ." 2 3 T h e first m o n u m e n t , 
erecte d in 1878, h o n o r e d th e linguis t an d patr io t , Jose f Jungmann , an d other s fol-
lowed , c o m m e m o r a t i n g suc h disparat e figures as th e Roman t i c poe t Kare l H y n e k 
Mácha , an d th e actres s H a n a Kvapilová . N o t all m o n u m e n t s h o n o r e d actua l his tor -
ical figures. W h e n th e cit y adminis t ra t io n opene d a compet i t io n for th e decora t io n 
of a ne w bridge in 1881, th e winn in g entry , b y th e sculpto r Jose f Myslbek , feature d 
figures fro m C z e c h mythology , includin g som e fro m th e spur iou s medieva l manu -
scripts , p u r p o r t e d l y discovere d at Králov é D v ů r (Queen ' s C o u r t ) an d Zelen á H o r a 
(Gree n M o u n t a i n ) . 2 4 I n thi s way, th e ne w " C z e c h " bridge wi th statue s fro m th e 
" sac red " Manuscr ip t s compete d wi th th e olde r " G e r m a n " Charle s Bridge , featurin g 
statue s of saints , mos t of whic h date d fro m th e Coun te r -Reformat ion . 2 5 O n th e 
o the r hand , th e p roposa l t o erec t a statu e t o Wolfgang Amadeu s Mozar t , a wor ld -

A mass expeditio n of America n Czech s traveled to Pragu e in 1885 to visit th e new Nationa l 
Theater . Nolte,  Clair e E.: Ou r Brother s Across the Oceán : Th e Czec h Sokol in Americ a to 
1914. In : Internationa l Journa l of th e Histor y of Spor t 26 (Octobe r 2009) no . 13, 1963-1982, 
1974. — These pilgrimages died down in th e 1890s, as theater s were built in othe r Czec h 
cities. Storck: Kulturnatio n un d Nationalkuns t 225-226 (cf. fn. 13). 
"Dass das Museu m als einziges landesoffizielles Großprojek t gleichsam einen Staatsba u 
ersetze n sollte, stan d [...] auße r Zweifel. Ebensoeindeuti g war aber, dass der Repräsentatio n 
des Lande s im Sinn e des böhmische n Staatsrechte s ein tschechisch-nationale r Akzent 
unterleg t werden sollte. " Marek: Kuns t un d Identitätspoliti k 332 (cf. fn. 18). 
Hojda/ Pokorný: Pomník y a zapomník y 16 (cf. fn. 17). 
Wittlich,  Petr : Sochařstv í [Sculpture] . In : Poche/Líbal/Reitharová/ Wittlich: Prah a národ -
níh o probuzen í 205-278 , 243 (cf. fn. 1). -  See also Nekula,  Marek : Di e national e Kodierun g 
des öffentliche n Raum s in Prag . In : Becher, Peter /Knechtel , Ann a (eds.) : Praha-Pra g 1900-
1945: Literaturstad t zweier Sprachen . Passau 2010, 63-88 . 
Allegedly discovered by th e Czec h romanti c poe t Václav Hank a in 1817 and 1818, th e man -
uscript s were discredite d as forgeries in th e 1880s. An analysis of thi s inciden t in th e con -
text of Czec h cultur e of th e tim e is in Macura: Znamen í zrod u 109-113 (cf. fn. 16). -  O n th e 
competitio n and Myslbek's successful entry , see Wittlich: Sochařstv í 254-259 (cf. fn. 23). 
Th e symbolic role of these bridges is explored in Nekula,  Marek : Pražsk é most y a národn í 
diskurz [Pragu e bridges and th e nationa l discourse] . In : Zajac,  Pete r /Turecek,  Dalibor / 
Urválková, Zuzan a (eds.) : Mez i texty a metodami : Národn í a univerzáln í v české literatuř e 
19. stolet í [Between texts and methods : th e nationa l and th e universa l in Czec h literatuř e of 
th e nineteent h Century] . Olomou c 2006, 323-344 . 
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famou s figuře with an importan t connectio n to th e city, was rebuffed by city leader s 
on nationalis t grounds. 26 

In additio n to monument s and statues , smaller busts and plaque s on th e home s of 
Czec h leader s as well as elaborát e grave markers , often featurin g statues , "helped to 
complet e Pragu e in its representativ e configuratio n [...]." 2 7 In a controversia l move 
tha t ende d up in th e courts , th e city leader s in 1893 replace d th e city's bilingual street 
signs with signs in Czec h featurin g th e nationa l colors , in an attemp t to ancho r th e 
nationa l ideology in th e public space. 28 

The 1891 Jubilee Exhibition 

In th e secon d half of th e nineteent h Century , elaborát e festivals such as worlďs fairs 
and economi c exhibition s becam e populä r ways to advanc e a nation' s politica l and 
economi c agenda at th e internationa l level. Fro m thei r origins as trad e shows 
promotin g economi c progress, these events had been steeped in th e language of 
modernit y and progress. By th e end of th e Century , the y had evolved int o grand 
spectacles , representin g a ne w "megagenr e of cultura l performance " tha t engaged th e 
work of artist s and architects , director s and musicians , and turne d entir e cities int o 
Staging areas. 29 Mountin g events of thi s magnitud e demande d a high level of coordi -
natio n to accommodat e th e horde s of visitors and participants , and thei r success 
enhance d th e reputatio n of th e host city as a moder n urba n center . Thi s was espe-
cially importan t for cities like Prague , as Andrea s R. Hofman n has pointe d out : "the 
modernizin g potentia l of th e grand exhibition s is incalculabl e in th e contex t of East 
Centra l Europe . Th e work don ě on th e ground s and th e perimete r was a stron g 
impetu s for th e hos t cities to develop thei r technical , administrative , and touris t 
infrastructures. " In Prague , thre e events exemplified thi s trend : th e 1891 Jubilee 
Exhibition , th e first great triump h for Czec h Prague ; th e 1895 Ethnographi e Ex-
hibition , a celebratio n of nationa l identity ; and th e 1912 festival of th e nationalis t 
gymnasti c society Sokol , on e of th e largest celebration s up unti l tha t tim e in th e his-
tor y of th e city. 

Hojda/Pokorný:  Pomník y a zapomník y 127-133 (cf. fn. 17). -  See also Nekula:  Die natio -
nale Kodierun g des öffentliche n Raum s in Prag 78 and 82 (cf. fn. 23). 

2 7 Wittlich: Sochařstv í 278 (cf. fn. 23). 
The signs featured white letters on a red backgroun d with blue or white frames, a reference 
to the Czech nationalis t colors from 1848. Nekula:  Die national e Kodierun g des 
öffentliche n Raum s in Prag 75 (cf. fn. 23). -  Nekula,  Marek : Hus-Husova , Zižka-Zižkov. ..: 
Toponym a a ideologie [Hus-Husova , Zižka-Zižkov... : Toponym s and ideology] In : 
Čornejová, Michaela IKosek, Pavel (eds.) : Jazyk a jeho proměny : Prof. Jane Pleskalové k 
životním u jubileu [Language and its changes: In hono r of the mileston e birthda y of Prof. 
Jana Pleskalova]. Brno 2008, 178-194, 184. 
MacAloon, John J.: Olympic Game s and the Theor y of Spectacl e in Moder n Societies. In : 
MacAloon, John M. (ed.) : Rite , Drama , Festival, Spectacle : Rehearsal s Toward a Theor y of 
Cultura l Performance . Philadelphi a 1984, 241-280, 250. -  Backgroun d on these exhibition s 
is provided in Greenhalgh, Paul : Ephemera l vistas: The Exposition s Universelles , Grea t 
Exhibition s and Worlďs Fairs , 1815-1939. Mancheste r 1988, 3-26. 
Hofmann,  Andreas R.: Utopie n der Nation : Landes - und Nationalausstellunge n in Ost-
mitteleurop a vor und nach dem Ersten Weltkrieg. In : Zeitschrif t für Ostmitteleuropa-For -
schung 58 (2009) no. 1-2, 5-32, 30. 
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T h e 1891 Jubile e Exhibi t io n was unde r t ake n t o showcas e th e achievement s of th e 
provinc e of Bohemi a an d t o c o m m e m o r a t e th e o n e - h u n d r e d t h anniversar y of a 
m u c h smalle r displa y tha t ha d accompanie d th e elevatio n of Leopo l d I I t o th e 
Bohemia n th rone . Original l y in tende d as a Join t ventur e of th e C z e c h an d G e r m a n 
communi t ie s in th e province , it becam e a solely Czec h ventur e after th e G e r m a n s 
opte d t o boyco t t it . Simila r exhibit ion s ha d bee n m o u n t e d elsewher e in th e region , 
mos t impor t an t l y a provincia l exhibit io n in Budapes t in 1885. 3 1 O p e n from M a y t o 
O c t o b e r 1891, th e Jubile e Exhibi t io n in Pragu e at tracte d 2.5 mill io n payin g visitors, 
far beyon d th e expectation s of its Organizers , w h o ha d hope d for 1 million , an d out -
str ippin g th e Budapes t exhibit ion , whic h lasted 31 days longer , bu t at tracte d onl y 
1,750,000. 32 Descr ibe d b y Jiř í Peše k as a " G e s a m t k u n s t w e r k , " whic h combine d com -
mercia l an d artisti c element s int o "a for m of nat iona l devot ion , " it was a t r i u m p h for 
th e cit y of Prague , and , thank s t o th e G e r m a n boycot t , also a vic tor y for Slavic 
Prague . 3 3 146 building s were erecte d in th e S t romovk a sectio n of Prague' s n o r t h side 
t o hous e exhibit s rangin g fro m C z e c h industr ia l an d craf t p roduc t s , t o fine arts , t o 
ware s p r o d u c e d o n aristocrati c estates . Th e centerpiec e was a gian t exhibit io n hal l 
called th e Industr ia l Palác e buil t of w r o u g h t i ro n an d glass in emula t io n of th e build -
ings at th e 1889 Wor lďs Fai r in Paris . Whil e mos t of th e exhibit io n building s were 
dismantle d after th e event , th e Industr ia l Palác e becam e a pe rmanen t par t of th e city' s 
landscape , alon g wi th th e so-calle d Křiží k fountain , name d for its creator , Frant iše k 
Křižík , th e invento r an d industrialis t w h o was on e of th e drivin g force s behin d th e 
exhibit ion . A l thoug h no t th e first i l luminate d fountai n t o grace an u rba n exhibit ion , 
th e wate r in th e Pragu e fountain , powere d b y stea m engines , ros e highe r tha n its 
predecessor s at th e Wor lďs Fair s in Vienn a in 1873 an d Pari s in 1889. A n o t h e r 
homag e t o th e recen t Pari s fair was th e "litt le Eiffel t o w e r " o n Pe t ř í n Hil l , whos e 
views of th e cit y still Iur e th e intrepi d t o scale its heights . T h e ou t loo k f ro m th e 

A lette r by a Czec h visitor at th e 1885 exhibitio n in Budapes t highlight s its connectio n with 
th e Pragu e exhibition , "Nei d un d Kumme r bemächtigte n sich unserer , als wir sahen , daß 
selbst scho n die Magyare n mit ihre r jungen , zweitklassigen Industri e es zu eine r großen 
Ausstellung bringen [...] allgemein stellte ma n sich die Frage : un d was ist mit uns , dem 
altehrwürdige n Königreic h un d seiner mächtige n Industrie , raffen wir un s nich t einma l 
jetzt auf, wenn sogar scho n unser e Lehrling e -  die Magyare n - Industriebetrieb e einricht -
en, davon ein Großtei l nac h böhmische m Muster , mit böhmische n Techniker n un d Meis -
tern , un d sich vor der Welt brüsten , was für Kerle sie sind? " Quote d in Kolář, František / 
Hlavačka,  Milan : Tschechen , Deutsch e un d die Jubiläumsausstellun g 1891. In : Bohemi a 32 
(1991) no . 2, 380-411, 384. Th e commemorativ e album of th e exhibitio n describe s its incep -
tion ; Jubilejn í výstava zemská království českého v Praz e 1891 [Th e Provincia l Jubilee 
Exhibitio n of the Bohemia n kingdo m in Pragu e 1891]. Prah a 1894, 1-72. 
Novotný,  Jan : Návštěvníc i Zemsk é jubilejní výstavy v Praz e 1891 [Visitors to th e Provincia l 
Jubilee Exhibitio n in Pragu e in 1891]. In : Pražsk é slavnosti a velké výstavy 345-354 , 345-
346 (cf. fn. 15). -Kolář,  František/ Hlavačka , Milan : Jubilejn í výstava 1891 [Th e Jubilee Ex-
hibitio n 1891]. Prah a 1991, 37-38 (Slovo k histori i 28). 
Pešek, Jiří : Slavnost jako tém a dějepisnéh o zkoumán í [Th e festival as a subject of historica l 
study] . In : Pražsk é slavnosti a velké výstavy 7-28, 26-27 (cf. fn. 15). -  See also Svatošová, 
Hana : Podí l zastupitelstv a měst a Prah y na Jubilejn í výstavě roku 1891 [Th e contributio n of 
th e Pragu e Municipa l Governmen t to th e Jubilee Exhibitio n of 1891]. In : Pražsk é slavnos-
ti a velké výstavy 393-405 , 404 (cf. fn. 15). 

3 4 Hlavačka,  Milan : Jubilejn í výstava 1891 [Th e Jubilee Exhibitio n of 1891]. Prah a 1991, 62. 
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tower durin g th e day, alon g with th e nightl y illuminatio n of Prague' s landmark s by 
electri c lights, includin g a large paintin g of a statu e of Jan Zižka , 22 meter s high, 
erecte d for th e exhibitio n in Vítkov Hil l in Zižkov, shows ho w th e city itself was par t 
of th e exhibition. 35 

Th e large number s of visitors transforme d th e city, which had been decorate d 
especially for th e occasion , lendin g it a "completel y new face." 36 Man y visitors cam e 
for th e othe r events and celebration s tha t had been schedule d to coincid e with th e 
exhibition , amon g the m th e inauguratio n of th e Bohemia n Academ y of th e Empero r 
Franci s Josep h for Sciences , Literatuře , and Art; th e official openin g of th e Nationa l 
Museum , where th e new Academ y was to be housed ; and th e ceremon y for th e 
troopin g of th e color s of th e studen t club Slavia. But th e "largest assault of foreign 
and domesti c visitors" arrived for th e secon d festival, called a "Slet", of th e nationalis t 
gymnasti c society Sokol , which attracte d an estimate d 20,000 spectators , includin g 
a group of Frenc h gymnast s alon g with contingent s from othe r Slavic nations , and 
feature d a parad e throug h Pragu e of 5,530 members. 37 Foreig n visitors, man y arriv-
ing on special trains , were greeted with forma l ceremonie s featurin g triumpha l 
marche s throug h Prague . Since th e majorit y of these visitors were Slavic, these events 
too k on politica l overtones , with th e singing of th e Slavic anthem , "He j Slované " 
(Hai l th e Slavs) amid shout s of "Ať žijí Rusové!" (Lon g live th e Russians!) and "N a 
zdar " (Goo d luck) , outburst s tha t prompte d governmen t officials in August to ban 
all celebrator y greetings and marches. 38 To preven t any circumventio n of thi s ban , 
th e special exhibitio n train s from Slavic areas were reschedule d to arrive at nigh t or 
in th e early hour s of th e morning . Just as th e exhibitio n itself presente d a "linear 
view of Czec h histor y by telling a concret e story of Czec h economi c progress, " th e 
tour s of Pragu e for foreign visitors emphasize d its Czec h identit y and th e centra l 
role it played in Slavic history. 39 These views were also on display in th e Nationa l 
Theater , where a special repertor y was create d for th e exhibitio n of highlightin g 

Hlavačka: Jubilejní výstava 63 and 85 (cf. fn. 34) -Janatková,  Alena: Modernisierun g und 
Metropole : Architektu r und Repräsentatio n auf den Landesausstellunge n in Prag 1891 und 
Brunn 1928. Stuttgar t 2008, 42-43. 
Kolář/Hlavačka:  Jubilejní výstava 1891, 35 (cf. fn. 32). -  Buildings, includin g those in 
Germa n areas of the city, were bedecked with flags and banner s featurin g imperia l and royal 
colors: Jubilejní výstava zemská království českého v Praze 1891, 82 (cf. fn. 31). 
Hlavačka: Jubilejní výstava 1891, 94 (cf. fn. 34). -  The Slet is described in Nolte,  Claire E.: 
The Sokol in the Czech Lands to 1914: Trainin g for the Nation . Basingstoke, UK 2002,121-
123. 
Soukupová-Svobodová,  Blanka: Jubilejní výstava 1891 jako zrcadlo slovanství českého 
měšťanstva [The Jubilee Exhibitio n as a mirro r of the slavism of the Czech bourgeoisie] . In : 
Pražské slavnosti a velké výstavy 333-343, 340-341 (cf. fn. 15). -  Novotný: Návštěvníc i 
Zemské jubilejní výstavy v Praze 349-350 (cf. fn. 32). — An analysis of the visitors and their 
role in the exhibition s at this time is provided by Stubner,  Jos: Nationsbildun g durch sym-
bolische Interaktion : Der Besuch von Prager Ausstellungen um 1900 als Praxis nationale r 
Anerkennung . In : Zeitschrif t für Ostmitteleuropa-Forschun g 58 (2009) no. 1-2, 33-76. 
Albrecht, Catherine : Pride in Production : The Jubilee Exhibitio n of 1891 and Economi c 
Competitio n between Czech s and German s in Bohemia . In : Austrian Histor y Yearbook 24 
(1993) 101-118, 102. -  See also Soukupová-Svobodová:  Jubilejní výstava 1891 jako zrcadlo 
slovanství českého měšťanstva 338 (cf. fn. 38). 
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works by Czec h composer s and playwrights. In additio n to th e regulär Perform -
ances , twenty-thre e special theatrica l evenings honore d various guests, includin g on e 
for th e Empero r Franci s Josep h himself, man y featurin g a tableau vivant of th e ex-
hibition. 40 

O n th e openin g day of th e exhibitio n in Ma y 1891, its daily newspape r predicte d 
tha t "after th e exhibition , th e nam e of th e Czech s will no t be allowed to be missing 
on th e reckonin g of moder n nations , of enlightene d nations , of th e first nation s of 
th e world." 4 1 Althoug h th e exhibitio n celebrate d progress, it also showed ho w far 
Pragu e lagged behin d th e Europea n metropolise s to whose rank s it aspired . Pragu e 
in 1891 was in man y ways an histori e city onl y beginnin g to shed its Old World 
appearance . Th e cente r of th e city still house d small craft Workshops , whose smoky 
emanation s cloude d th e sky, th e bridges across th e Vltava were inadequat e for mod -
ern transportation , th e sewage systém was onl y in th e plannin g stages, and clean 
drinkin g water was no t universally available. 42 Thes e shortcoming s caused critic s to 
warn of disaster shoul d th e exhibitio n go forward . While exhibitio n planner s and 
city leader s manage d to find aecommodatio n for th e visitors, th e city's outdate d 
transportatio n systém remaine d its "Achilles heel." 4 3 With th e exceptio n of on e elec-
tric tra m built especially to brin g visitors up to th e exhibitio n grounds , th e tram s 
were horse-drawn , promptin g a commen t in th e exhibitio n newspape r tha t "the 
Pragu e tra m systém is on e of th e mos t fearsom e exhibitio n item s of th e city of 
Prague." 4 4 Nevertheless , th e overall success of th e exhibition , withou t th e partieipa -
tion of th e Bohemia n Germans , was a powerfu l affirmatio n of th e progress th e 
Czec h natio n had mad e over th e Century . Like mos t grand exhibitions , it helpe d to 
reshap e its host city, leaving behind , amon g othe r things , a large exhibitio n hall, 
th e Industria l Paláce , th e final piece of an "emaneipator y triangle " includin g th e 
Nationa l Theate r and th e Nationa l Museum , which marke d th e "emergenc e of th e 
Czec h natio n to th e elitě societie s of th e mos t advance d Europea n nations." 4 5 

The 1895 Ethnographie Exhibition 

In aecordanc e with its purpose , th e Jubilee Exhibitio n focused on displays of mod -
ern technology , especially in Czech-owne d industrie s such as machin e manufactur e 
and sugar produetion . However , on e exhibit tha t diverged from thi s narrative , a 

Pechoušková, Jana : Národn í divadlo a Jubilejní zemská výstava v Praze [The Nationa l 
Theate r and the Provincia l Jubilee Exhibitio n in Prague] . In : Pražské slavnosti a velké 
výstavy 365-387 (cf. fn. 15). -  The emperor' s visit to the exhibition is described in Jubilejní 
výstava zemská království českého v Praze 1891, 235-276 (cf. fn. 31). -  Hlavačka: Jubilejní 
výstava 1891, 100-108 (cf. fn. 34). 
Quote d in Giustino: Tearin g Down Prague' s Jewish Town 67 (cf. fn. 11). 
These condition s are described in Kohout/Vančura: Prah a 19. a 20. století 41, and 75-78 
(cf. fn. 9) and Hlavačka: Jubilejní výstava 1891, 59-60, and 86-92 (cf. fn. 34). 
Hlavačka: Jubilejní výstava 1891, 75 (cf. fn. 34). 
Quote d in Novotný: Návštěvníc i Zemské jubilejní výstavy v Praze 1891, 346 (cf. fn. 32). -
See also, Kohout/Vančura: Prah a 19. a 20 století 80-81 (cf. fn. 9). 
Kolář I Hlavačka: Jubilejní výstava 1891, 39 (cf. fn. 32). -  A similar assessment is in 
Svatošová: Podí l zastupitelstva města Prah y na Jubilejní výstavě roku 1891, 404 (cf. fn. 33). 
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peasan t cottag e built in a supposedl y Czec h style, attracte d a wide arra y of visitors, 
includin g "wealthy urba n dwellers and rieh foreigner s [...] even personage s of th e 
highest nobility." 46 As on e of th e few folkloric element s in an event focused on th e 
future , th e cottag e exemplified th e tensio n between th e drive to be bot h moder n and 
authenti c tha t characterize d provincia l fairs in thi s par t of Europe , which were car-
ried ou t "in th e shado w of western fairs."47 Added because of th e impetu s of Czec h 
writers and artist s in Prague , it inspire d th e Directo r of th e Nationa l Theate r in 
Prague , Františe k Adolf Šubert , to envision a secon d exhibition , which would focus on 
Czec h folk culture. 48 In July 1891, he assembled a committe e to prepar e a proposa l 
and by Septembe r 1891, while th e Jubilee Exhibitio n was still going on , a proclama -
tion appeare d in th e nationa l press. Writte n by th e Czec h nationalis t writer Eliška 
Krásnohorsk á and signed by several Czec h leaders , it asserted tha t since th e Jubilee 
Exhibitio n had feature d onl y "a small piece of origina l soil," th e new projec t would 
show "everythin g tha t can illuminat e its character , talents , struggles, thought s and 
feelings, trad e and artisan work, artisti c tastes and striving, poeti c and intellectua l 
instinets , life need s and family relations , th e conditio n of its property , and th e level 
of its cultur e [...]. " At a tim e of growing politica l divisions, th e ethnographi c exhi-
bition , accordin g to Krásnohorská , would promot e "the natura l love of Czec h to 
Czech , to th e Czec h identity , which brings togethe r th e powerfu l with th e modest , 
th e simple perso n with th e mos t adept , th e rieh with th e poor." 4 9 Th e Organizer s 
antieipate d schedulin g th e event in 1893, and using th e same exhibitio n grounds , and 
even some of th e same buildings, as th e Jubilee Exhibition . But politica l events, 
námel y th e governmen t crackdow n on th e Progressive studen t movement , which 
pu t Pragu e unde r a State of emergenc y in Septembe r 1893, caused th e exhibitio n to 
be postpone d unti l Ma y 1895. 

Fuele d by th e growing popularit y of th e new field of ethnographi c studies , which 
had given rise to similar exhibition s in Centra l Europe , th e 1895 exhibitio n was also 
a reactio n against th e emphasi s on modernit y and internationalis m of th e Jubilee Ex-
hibitio n of 1891. Th e fact tha t signs for th e Jubilee Exhibitio n had been in several 
languages, includin g German , for th e benefit of visiting foreigners , concerne d some 

Jubilejní výstava zemská království českého v Praze 1891, 121 (cf. fn. 31). -  The cottage 
incorporate d element s of peasant architectur e from various regions of the Bohemia n coun -
tryside. Hlavačka: Jubilejní výstava 1891, 68 (cf. fn. 34). 
Neuburger, Mary: Introduction : Exhibitin g Eastern Europe.  In : Slavic Review 69 (Fal l 
2010) no. 3, 539-546, 541. 
Brouček, Stanislav: Národopisn á výstava českoslovanská a česká společnos t [The Czecho -
slav Ethnographi c Exhibitio n and Czech society]. In : Brouček, Stanislav/ Pargač, Jan / 
Sochorová, Ludmil a I Stěpánová,  Irena : Mýtus českého národ a aneb Národopisn á výstava 
českoslovanská 1895 [The myth of the Czech natio n or The Czechosla v Ethnographi c 
Exhibitio n 1895]. Prah a 1996, 11-13. 
Krásnohorská' s proclamatio n is reproduce d in Šubert, F. A.: Doklad y a poznámk y 
k dějinám Národopisn é výstavy českoslovanská v Praze [Document s and comment s about 
the history of the Czechosla v Ethnographi c Exhibitio n in Prague] . In : Klusáček, K. I'Kovář, 
Em. INiederle, ^./Schlaffer,  Fr./Subert,  F. A. (eds.) : Národopisn á výstava českoslovanská 
v Praze 1895 [The Czechosla v Ethnographi c Exhibitio n in Prague in 1895]. Prah a n.d . 
[1895], addendu m [I-XLVII] , V-VI. 
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Czec h nationalists . Indeed , th e commemorativ e album of th e Ethnographi c Ex-
hibitio n proudl y noted , "At th e exhibitio n [...] th e Czec h language alon e officially 
held sway. Fo r th e first tim e at a large enterprise , which could no t fail to attrac t th e 
attentio n of th e wider world, ou r usual bilingualism was dispense d with." 5 0 In -
corporatin g an expansive notio n of ethnograph y tha t encompasse d folk cultur e as 
weil as element s of urba n culture , archeology , literatuře , history , and othe r fields, th e 
exhibitio n featured , amon g othe r things , a reconstructe d Czec h village, example s of 
embroidery , vitrine s with mannequin s in nationa l costume , and a "typical" Czech -
America n house . Despit e low attendanc e at th e beginning , over two million visitors 
had com e to th e exhibitio n by th e tim e it closed on Octobe r 20.51 

Like th e Jubilee Exhibition , visitors arriving on reserved train s were welcome d at 
th e Pragu e statio n and treate d to special dinner s and theatrica l evenings. Club s and 
organization s held meeting s in Pragu e to coincid e with th e event , amon g the m th e 
thir d Slet of th e Czec h Sokol Unio n featurin g a parad e of 7,500 uniforme d mem -
bers. 52 Unlik e th e Jubilee Exhibition , however, thi s exhibitio n was mor e inward -
looking , with fewer internationa l visitors. Th e largest contingent s from outsid e th e 
Czec h land s were fellow Slavs, leadin g on e speaker to reformulat e th e slogan over 
th e doo ř of th e Old Town Hall , "Praga capu t regni " to "Praga capu t Slaviae."53 

Althoug h focused on village life, th e exhibitio n was mostl y an urba n phenomenon , 
reflectin g efforts of traditionalist s to entic e urba n elites to adop t a nationa l style of 
dress in place of Parisia n styles, and to decorat e thei r city apartment s in a Czec h style 
tha t was often little mor e tha n kitsch. 54 Nevertheless , ther e was on e display at th e 
exhibitio n specifically devote d to urba n life, a reconstructio n of a town square from 
th e tim e of Rudol f I I called "Old Prague. " At a tim e when man y nationalist s were 
criticizin g th e widesprea d demolitio n of th e city undertake n in th e nam e of ghett o 
clearance , it was intende d to show "the meanin g of old Pragu e as a nationa l monu -
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ment . 

Jacubec, ].: Význam Národopisn é výstavy českoslovanská [The meanin g of the Czechosla v 
Ethnographi c Exhibition] . In : Klusáček/Kovář /Niederle/Schlaffer /Šubert  (eds.) : Náro -
dopisná výstava českoslovanská v Praze 1895, 540-545, 542 (cf. fn. 49). 
Štěpánová,  Irena : Kalendáriu m Národopisn é výstavy [The calenda r of the Ethnographi c 
Exhibition] . In : Brouček/Pargač/Sochorová/Štěpánová:  Mýtus českého národ a 31-81, 73 
(cf. fn. 48). 

5 2 Nolte: The Sokol in the Czech Lands 129-130 (cf. fn. 37). 
Quote d in Brouček: Národopisn á výstava českoslovanská a česká společnos t 29 (cf. fn. 48). 
-  The inscriptio n "Praga caput regni" on the Old Town Hal l dates from the reign of the 
Habsbur g king Ferdinan d in the sixteenth Century . Praga caput regni. In : Národn í listy, 28 
Apríl 1912,1. 
Almost one-thir d of the album of the Ethnographi c Exhibitio n is devoted to peasant life 
and customs . This does not  includ e the section s in the album describing the exhibits of 
Czech towns and provinces , man y of which also include d scenes from peasant life. 
Klusáček /  Kovář /  Niederle /  Schlaff er /  Šubert (eds.) : Národopisn á výstava českoslovanská 
v Praze 1895, passim (cf. fn. 49). -  See also Štěpánová: Kalendáriu m Národopisn é výstavy 
57-59 (cf. fn. 51). 
An explanatio n of this display is provided by Herain,  J./Winter , Z.: Stará Praha . In : 
Klusáček/Kovář/Niederle /Schlaffer /Šubert  (eds.) : Národopisn á výstava českoslovanská 
v Praze 1895, 396-408 (cf. fn. 49). 
Janatková,  Alena: Inszenierun g der Natio n und staatlich e Repräsentation : Architekto -
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The 1912 All-Slav  Slet 

T h e p r o g r a m of Prague' s leader s t o t ransfor m thei r cit y in t o a m o d e r n capita l for th e 
C z e c h na t io n reache d its apoge e in 1912, w h e n th e last pre-wa r Slet at tracte d t h o u -
sand s of visitors f ro m insid e an d outs id e th e Empi re . H e l d t o c o m m e m o r a t e th e fif-
t iet h anniversar y of th e Sokol' s founding , th e Slet was also th e first gymnast i c festival 
of th e newly-forme d Federa t io n of Slavic Sokols , a u n i o n of Slavic Soko l club s tha t 
ha d bee n founde d in 1908 at th e heigh t of th e Neo-Sla v enthus iasm. 5 7 A reformula -
t io n of old-styl e Pan-Slavis m wi th its over tone s of tsaris t imperialism , Neo-Slavis m 
emphasize d cultura l Cooperatio n a m o n g th e Slavic nat ions . T h e cit y of Pragu e ha d a 
centra l role , makin g th e Slet in t o a celebratio n of th e cit y itself. Jo in t p lannin g 
betwee n Soko l leader s an d th e cit y authori t ie s began early. I n Februa r y 1911, lead -
ers of th e C z e c h Soko l U n i o n , o r C.O.S. , informe d th e cit y authori t ie s tha t the y 
were p lannin g a Slet as a "spectacula r displa y of Slavic s trength , ability, an d c o m m o n 
consciousness " an d were invitin g cit y leader s first 

[...] as a sign [...] of th e respec t and devotio n of all th e Slavic land s for ou r beautifu l city, for 
golden Slavic Prague , which will always be know n as a wellspring of, and a refuge for, Slavic 
sentimen t [...] . We are convince d tha t with thi s event we will again dress up ou r royal city of 
Prague , it will shine again in its sumptuou s dress to th e prid e and th e pleasur e of all Slavdom 
and the admiratio n of th e entir e civilized world. 

Slet Organizer s chos e f i th-centur y B. C . Greec e as a them e for th e event , decorat -
in g th e exercise-fiel d wi th statue s of Gree k athlete s in heroi c poses , an d placin g stat -
ue s of Gree k soldier s a to p Dor i c co lumn s at th e mai n entrance . Pragu e was redefine d 
as th e "Slavic A thens , " th e cente r of th e Slavic wor ld . 5 9 Indeed , th e mayo r of Pragu e 
at thi s t ime , Kare l Groš , ha d expressed a simila r sent imen t in a 1911 newspape r arti -
cle w h e n h e referre d t o Pragu e as " an impor t an t cente r of all of wester n Slavdo m 

I n Januar y 1912, a join t commit te e mad e u p of C.O.S . leader s an d cit y officials 
was forme d t o coord ina t e th e prepara t ion s for th e Slet an d t o dedicat e a m o n u -
men t t o Frant iše k Palacký , th e historia n celebrate d as th e " F a t h e r of th e Czec h 

nisch e Programmati k in Pra g 1895 un d Brun n 1928. In : Di e alte Stadt : Vierteljahrzeitschrif t 
für Stadtgeschichte , Stadtsoziologi e un d Denkmalpfleg e 25 (1999) no . 2, 100-116, 107. 
Th e Federatio n is th e subject of Nolte,  Ciair e E.: All for One ! On e for All! Th e Federatio n 
of Slavic Sokols and th e Failur e of Neo-Slavism . In : Judson, Piete r M./Rozenblit,  Marsh a 
L. (eds.) : Constructin g Nationalitie s in East Centra l Europe . Ne w York 2005, 126-140. 
Archiv hlavníh o měst a Prah y [Archive of th e Capita l Cit y of Prague , AHMP] , Prague . 
Praesidiu m rad y a magistrát u král. hlav. měst a Prah y [Executiv e Office of th e Counci l and 
th e Administratio n of th e Roya l Capita l Cit y of Prague , MHMP ] I, 1906-1913, Box 442, 
Sign 15/161 : VI. Executiv e Committe e of Č.O.S . to Pragu e Cit y Council , 6 Februar y 1911. 
Dryák,  AI.: Architektonick á úprava sletového cvičiště [Th e architectura l layout of th e exer-
cise field]. In : Očenášek, August (ed.) : Památní k sletu slovanského Sokolstva roku 1912 
v Praz e [Memoria l Album of th e Slet of th e Slavic Sokol Movemen t in 1912 in Prague] . 
Prah a n.d . [1919], 41-58, 58. 
Groš, K: Velká Prah a [Greate r Prague] . In : Národn í listy, 16 Ma y 1911, Supplement . Gro š 
repeate d these ideas in th e speech he gave at his installatio n as mayo r in 1912. Praga capu t 
regni, 1 (cf fn. 53) -  See also Svatošová: "Zlat á slovanská Praha " 162 (cf. fn. 15). 
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N a t i o n , " whic h was t o tak é plac e dur in g th e mai n Slet days. 6 1 A m o n g o the r event s 
schedule d t o tak é advantag e of th e m a n y visitors comin g t o Pragu e for th e Slet was 
th e first-eve r meet in g of th e Societ y of Slavic Hote l ier s of Austria , wi th mor e tha n 
600 delegates , an d th e l l t h Congres s of th e Associat io n of Slavic Journal is ts . 6 2 AU 
thi s activit y challenge d Prague' s leaders , w h o ha d t o coord ina t e a variet y of events , 
secur e accommoda t io n for th e visitors, dis t r ibut e invitation s t o recept ion s an d din -
ners , an d ensur e publ i c safety at a t im e of risin g nat iona l tensions . 

Pragu e ha d bee n t ransforme d betwee n 1891 an d 1912. G o n e were th e horse -draw n 
t ram s of th e 1890s, n e w bridge s spanne d th e Vltava, m o d e r n sewage an d wate r Sys-
tem s ha d improve d publ i c hygieně , an d electricit y i l luminate d mor e tha n just th e 
exhibit io n g rounds . 6 3 T h e demol i t io n of th e city' s walls was complete , an d th e recon -
s t ruct io n of its forme r ghet t o was underway . Despi t e th e failure t o creat e a legal enti -
t y in th e pre-wa r years , Grea te r Pragu e ha d becom e a de fact o realit y as a c o m m o n 
polic e adminis t ra t io n covere d th e region , wate r an d sewage System s served b o t h th e 
cit y an d its suburbs , an d an expandin g railroa d n e t w o r k connecte d it t o th e outs id e 
wor ld . 6 4 I n 1911, th e last majo r representat iona l bui ldin g of th e pre-wa r per iod , th e 
Municipa l H o u s e , opene d in th e hear t of w h a t ha d onc e bee n th e G e r m a n sectio n of 
th e city, signalin g th e final stage of th e C z e c h conques t of th e city. 6 5 A secessionis t 
fantas y hous in g a hug e concer t hal l comple t e w i t h an organ , six restaurants , fourtee n 
shops , six meet in g rooms , thre e exhibi t io n halls , an d a billiard r o o m , all decorate d 
w i t h scene s fro m C z e c h his tor y an d mythology , it exude d a C z e c h nat iona l self-con -
fidenc e that , accordin g t o on e account , "spilled over in t o a r rogance . " 6 6 

Příprav y ke slety všesokolskému a slavnosti Palackéh o [Preparation s for th e All-Soko l Slet 
and th e Palack ý celebration] . In : Věstník obecn í královského hl. města Prah y (in th e follow-
ing: Věstník Prahy ) 19 (25 Januar y 1912) 29. -  Slavnost Palackéh o v Praz e [Th e Palack ý cel-
ebratio n in Prague] . In : Věstník Prah y 19 (22 Februar y 1912) 78. -  See also Národn í archi v 
[Nationa l Archive], Prague . Č.O.S . CoUection , Noteboo k of th e Festiva l Committe e of th e 
V. All-Soko l Slet, inv. čís. 2386, Box 754. Recor d of th e joint meetin g of th e municipa l 
authoritie s and the Č.O.S . on Monday , 22 Januar y 1912. 
Th e meetin g of Slavic journalist s had originally been schedule d to be held in Zagreb , but 
due to politica l tension s there , th e Croa t authoritie s asked to háve it moved to Prague : Sjezd 
slovanských novinář ů v Praz e [Meetin g of th e Slavic journalist s in Prague ] In : Věstník 
Prah y 19 (22 Februar y 1912) 78. -  See also I. slet slovanského Sokolstva a slavnost odhalen í 
pomník u Fr . Palackéh o [Firs t Slet of th e Slavic Sokol movemen t and the celebratio n to de-
dicat e th e monumen t to Fr . Palacký] . In : Věstník Prah y 19 (13 July 1912) 310-311. 
Th e last horse-draw n tra m ceased Operatio n in 1905. Th e modernizatio n of th e city's infra-
structur e before World War I is describe d in Kohout/  Vančura: Prah a 19. a 20. stolet í 110-
120 (cf. fn. 9). 
Th e first railroa d arrived in Pragu e in 1845. O n th e developmen t of th e city's railroa d net -
work, see Kohout/Vančura: Prah a 19. a 20. stolet í 42-44 , and 69-74 (cf. fn. 9). -  O n th e links 
between Pragu e and its suburbs , see Pešek: O d aglomerac e k velkoměst u 35-41 , and 155-
157 (cf. fn. 10). 
Poche, Emanuel : Architektur a [Architecture] . In : Poche/Líbal/Reitharova/  Wittlich: Prah a 
národníh o probuzen í 122-204, 170 (cf. fn. 1). -  Kohout/  Vančura: Prah a 19. a 20. stolet í 130 
(cf. fn. 9). -  Th e buildin g and its meanin g are th e subject of Svatošová, Hana/ Ledvinka , 
Václav (eds.) : Měst o a jeho dům : Kapitol y ze stolet é histori e Obecníh o dom u hlavníh o 
měst a Prah y (1901-2001 ) [Th e city and its house : Chapter s from th e hundred-yea r histor y 
of the Municipa l Hous e of th e capita l city of Prague] . Prah a 2002. 
Storck: Kulturnatio n un d Nationalkuns t 179 (cf. fn. 13). 



' ' . . . ' • ' 

. ^ I - - . . . * . - ^ - , 

? 

o 

a 
ttq 
t o 

« 

Fig. 2: The Sokol Parade in the Old Town Square in Prague, 1912 
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Th e massive Slet too k place over several weekends , beginnin g in Ma y and contin -
uin g throug h th e first week in July, with th e main events schedule d for th e end of 
June , and it attracte d record-breakin g crowds, estimate d as high as 300,000. 67 Cit y 
leader s were seemingly ubiquitous , greetin g over 180 visiting dignitaries , amon g 
the m a high-leve l delegatio n from th e city of Pari s alon g with th e mayor s of 
Ljubljana , Zagre b and Beigrade , hostin g dinner s and receptions , and reviewing th e 
giant Slet parad e of almos t 18,000 marcher s in th e Old Town Square. 68 But th e main 
event of th e celebratio n for th e city was th e dedicatio n of th e Palack ý monument . 
Locate d in a large ope n plaza by th e Vltava River, th e monumen t feature d a granit e 
likeness of a seated Palack ý surrounde d by bronz e allegorica l figures representin g 
turning-point s in th e nation' s history . Th e effect was trul y "monumental" , in accor -
danc e with th e desire of its sculpto r Stanisla v Suchard a to erec t th e largest statu e in 
Prague. 69 Th e dedicatio n ceremon y feature d th e usual bombasti c rhetoric , chorá l 
singing, th e presenc e of high-leve l governmen t officials, and th e participatio n of all 
major Czec h nationa l organizations . In his keynot e speech , th e Young Czec h politi -
cian Kare l Kramá ř highlighte d Palacký 's relevanc e to curren t events, proudl y declar -
ing, "Toda y we are stron g enoug h to resist any domination , toda y th e German s fear 
ou r politica l and economi c growth." 7 0 Th e festival ende d with a banque t for 425 
guests in th e newly-opene d Municipa l Hous e hoste d by th e Pragu e Cit y Hall . Th e 
toast s at thi s closing dinne r compare d Pragu e to Paris , as on e of "two cities in 
Europe , which grew up with its nation, " and also likened Pragu e to Mecca , because 
it was th e place Slavs regarde d as "the birthplac e of all th e great ideas which govern 
Slavdom." 71 

In a celebrator y articl e after th e Slet, Pragu e officials proudl y declare d tha t thei r 
city, "the topographi c cente r of Europe , becam e th e cente r of public interes t and 

The Slet is described in Nolte: The Sokol in the Czech Lands 174-178 (cf. fn. 37). -  See also 
I. slet slovanského Sokolstva a slavnost odhalen í pomník u Fr. Palackéh o 292 (cf. fn. 62). 
Pavla Horsk á claims tha t the 1912 festival was the high poin t of the foreign outreac h of 
Prague City Hall . Horská,  Pavla: Praha-Paří ž (K zahraničn ě politické orientac i pražské 
městské rady na přelom u 19. a 20. století) [Prague-Pari s (Concernin g the foreign policy ori-
entatio n of Prague City Counci l at the turn of the nineteent h and twentiet h centuries] . In : 
Pražský sborník historick ý 20 (1987) 97-137, 134. -  There were 17,712 in the Slet parade . 
Mašek,  František : Průvod Sokolstva a hold jeho král. hlav. městu Praze [The Sokol parade 
and its homage to the Capita l City of Prague] . In : Očenášek (ed.): Památní k sletu 1912, 283-
293, 284 (cf. fn. 59). 
Sucharda,  Stanislav: Pomní k Františk a Palackéh o v Praze , jeho vznik a význam [The mon -
umen t to Františe k Palacký: its origin and meaning] . Prah a 1912, 6. -  The Palacký monu -
men t became a site of pilgrimage, and a place for annua l wreath-layin g ceremonie s by Czech 
politicians . Storck: Kulturnatio n und Nationalkuns t 152-153 (cf. fn. 13). 
The speech is recorde d in: I. slet slovanského Sokolstva a slavnost odhalen í pomník u Fr. 
Palackéh o 298-301 (cf. fn. 62). -  See also Hojda/Pokorný:  Pomník y a zapomník y 101-103 
(cf. fn. 17). 
I. slet slovanského Sokolstva a slavnost odhalen í pomník u Fr. Palackéh o 302-306 
(cf. fn. 62). In his speech at the concludin g ceremonie s of the Jubilee Exhibitio n in 1891, 
Prague' s mayor made a similar analogy, "As Bethlehe m was not  last amon g the Jewish cities, 
so also Prague has not been last amon g the Centra l Europea n cities." Jubilejní výstava zem-
ská království českého v Praze 1891, 814 (cf. fn. 31). 
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attentio n of almos t all Europe . Thi s small city, for man y years neglecte d and vilified, 
becam e a cente r of Czec h power , Slavic reciprocity , and Europea n hospitality." 72 

Thei r assessment reflected th e goals of th e Czec h leader s of Pragu e datin g back to 
mid-century ; to moderniz e th e city and make it Czech . Th e Slet provide d an excel-
lent opportunit y to show off th e new town cente r tha t was no w nearl y complete . 
Th e reviewing Stand s for th e Slet parad e on Old Town Squar e no longer looked ou t 
on th e slums of Josefov; rathe r visitors saw a broa d new boulevard , lined with grand 
apartmen t house s and luxury shop s tha t ende d with a new bridge over th e Vltava 
river. Dinner s and concert s too k place in th e bright new quarter s of th e Municipa l 
House , where participant s were surrounde d with mural s from Czec h histor y and 
mythology . Tour s of th e city highlighte d its Czec h identity , from its histori e core to 
its new representationa l buildings and monuments . 

Fo r man y visitors, th e 1912 Slet and its celebratio n of Pragu e had th e desired 
impact . Th e Frenc h corresponden t for th e newspape r "Le Temps " declare d tha t he 
"had com e to Pragu e as an observer and left as an admirer, " an Italia n Journalis t 
describe d th e city as "Golde n Prague , Pragu e of a hundre d spires [...] animate d by 
th e Grea t Spiri t of th e Czec h nation, " while th e Londo n "Times" conclude d tha t 
"The city of Pragu e has becom e th e capita l of th e western Slavic world." 7 3 In his 
official repor t on th e event , th e Frenc h consu l in Pragu e echoe d thi s assessment : 
"Prague is no t just a secon d or thir d city in th e Austro-Hungaria n empire , compa -
rable in ou r countr y to Lyons or Marseilles ; rathe r in realit y th e capita l city, 'Prag a 
capu t regni ' as th e slogan reads above th e coa t of arm s on th e city hall." 7 4 

Conclusion 

While th e Czec h leader s of Pragu e succeede d in imprintin g a Czec h identit y on thei r 
city, it was less certai n whethe r it was, as on e aecoun t has claimed , "undoubtedl y a 
moder n Europea n metropolis." 7 5 Cit y officials themselve s appeare d to doub t thi s 
when the y ordere d city worker s in Jun e 1912, "to také care tha t in th e plazas, on th e 
main avenue s and streets , where th e festival and th e festival parade s will be held and 
where lines of th e speetator s will go, tha t ther e is no business activity and tha t every-
thin g is remove d tha t coul d stan d in th e way of th e celebration , of ope n communi -
cation , and of th e big city character of th e city." 76 Althoug h Pragu e had undergon e 
dramati c change s in th e cours e of th e nineteent h Century , it still retaine d remnant s of 

I. slet slovanského Sokolstva a slavnost odhalen í pomník u Fr. Palackéh o 289 (cf. fn. 62). 
Posudk y ciziny o sletu [Opinion s about the slet from foreign countries] . In : Očenášek (ed.) : 
Památní k sletu 1912, 379-392, 381, 385, and 387 (cf. fn. 59). 
Frenc h Consu l to Ministe r of Foreign Affairs, 6 July 1912. Quote d in Horská,  Pavla: Praha -
1900-Paří ž [Prague-1900-Paris] . Prah a 1991, 23 (Slovo k histori i 36). 
Bělina, Pavel/  Vlk,  Jan: Dějiny Prah y [A history of Prague] . Vol. 2. Prague 1998, 210. 
Emphasi s added . Opatřen í praesidia k slavnostem všesokolským [Measure s taken by the 
magistrát e for the all-Soko l celebration] . In : Věstník Prah y 19 (13 July 1912) 280. Anothe r 
article in the official Journa l proudl y note d tha t durin g the Slet the city "had a big city cha-
racte r everywhere." I. slet slovanského Sokolstva a slavnost odhalen í pomník u Fr. Palackéh o 
289 (cf. fn. 62). 
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its pas t an d b y 1914 " s t o o d betwee n smal l t o w n somnolenc e an d m o d e r n big cit y 
life, be twee n pre tens io n an d real i ty ." 7 7 I t t oo k th e impac t of war an d revolut io n t o 
comple t e th e t ransformat io n of Pragu e fro m a provincia l cit y in t o th e m o d e r n capi -
ta l of a ne w Czechos lova k statě . 
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Derek Sayer 

A N D R É B R E T O N A N D T H E M A G I C C A P I T A L : 
A N A G O N Y I N S I X F I T S 

1 

After decade s in whic h th e Czechos lova k Surrealis t G r o u p all bu t vanishe d fro m th e 
art-historica l recor d o n b o t h sides of th e erstwhil e I r o n Cur ta in , in terwa r Prague' s 
s tandin g as th e "secon d cit y of surreal ism " is in seriou s dange r of becomin g a t r u t h 
universall y acknowledged. 1 Vítězslav Nezva l denie d tha t " Z v ě r o k r u h " (Zodiac) , 
wh ic h appeare d at th e en d of 1930, was a Surrealis t magazíne , bu t its contents , wh ic h 
include d hi s t ranslat io n of A n d r é Breton ' s "Secon d Manifest o of Surreal ism " (1929) , 
suggested otherwise. 2 Two year s late r th e painter s J indř ic h Štýrský an d Toye n 
(Mari e Cermínová) , th e sculpto r Vincen c Makovský , an d several o the r Czec h artist s 
showe d thei r w o r k alongsid e Hans /Jea n Arp , Salvado r Dali , Giorg i o D e Chi r ico , 
Ma x Ernst , Pau l Klee , Joa n Mi ró , Wolfgang Paalen , an d Yves Tangu y (no t t o men -
t io n a selectio n of a n o n y m o u s " N e g r o sculptures" ) in th e "Poesi e 1932" exhibit io n 
at th e Máne s Gallery. 3 Thre e time s th e size of " N e w e r Super-Realism " at th e Wads-
w o r t h A t h e n e u m th e previou s N o v e m b e r -  th e first Surrealis t exhibit io n o n Ameri -

No t on e Czec h artist was included , for example , in MoMA' s blockbuste r 1968 exhibitio n 
"Dada , Surrealism , and Thei r Heritage " or discussed in William S. Rubin' s accompanyin g 
monograp h "Dad a and Surrealis t Art" (Ne w York 1968). -  Recen t western works tha t seek 
to correc t thi s pictur e includ e Tippner, Anja: Di e permanent e Avantgarde ? Surrealismu s in 
Prag . Köln 2009; Spieler, Reinhard/Auer,  Barbar a (eds.) : Gege n jede Vernunft : Surrealismu s 
Paris-Prague . Ludwigshafen 2010; Anaut,  Alberto (ed.) : Praha , Paris , Barcelona : moderni -
dad fotografka de 1918 a 1948/Photographi c Modernit y from 1918 to 1948. Barcelona , 
Madri d 2010; and Srp, Kare l I Bydiovská,  Lenk a (eds.) : Ne w Formations : Czec h Avant-
Gard e Art and Moder n Glas s from th e Ro y and Mar y Culle n CoUection . Houston/Ne w 
Have n 2011. Fo r background , see Anděl, Jarosla v (ed.) : Czec h Modernis m 1900-1945. 
Housto n 1989; and Anděl, Jarosla v (ed.) : Th e Art of th e Avant-Gard e in Czechoslovaki a 
1918-1938/E 1 Arte de la Vanguardi a en Checoslovaqui a 1918-1938. Valencia 1993. 
Ther e were two issues of "Zvěrokruh" , in Novembe r and Decembe r 1930. As well as Czec h 
contribution s the y containe d translation s of prose and poetr y by Breton , Eluard , Soupault , 
Tzara , Cocteau , Mallarmé , and Baudelaire , amon g others . A small extrac t from Breton' s 
"Nadja " was carrie d in Zvěrokru h 1, 4-6, and th e "Secon d Manifesto " in Zvěrokru h 2, 60-
74. Bot h issues háve been reprinted , togethe r with othe r key texts of 1930s Czec h surreal -
ism, as: Zvěrokru h 1, Zvěrokru h 2, Surrealismu s v ČSR , Mezinárodn í bulleti n surrealismu , 
Surrealismu s [Zodia c 1, Zodia c 2, Surrealis m in th e ČSR , Internationa l Bulletin of Sur-
realism, Surrealism] . Prah a 2004. -  In th e untitle d editoria l to "Zvěrokruh " 1,1 Nezva l denie s 
tha t "Zvěrokruh " is a Surrealis t Journal . 
Výstava Poesi e 1932 [Poetr y 1932 Exhibition] . Prah a 1932. -  Th e othe r Czec h artist s rep -
resente d were th e painter s Josef Šíma, Františe k Muzika , Alois Wachsmann , Adolf Hoff-
meister , Emi l Filla , and Františe k Janoušek , and th e sculptor s Han a Wichterlov á and 
Bedřic h Stefan . 

Bohemi a 52 (2012) 1, 55-75 
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ca n soi l 4 -  "Poesi e 1932" was p robab l y th e largest displa y of Surrealis t ar t yet seen 
anywher e in th e wor ld . Nezva l an d th e theate r d i recto r J indř ic h H o n z l visited Pari s 
in M a y 1933, wher e the y me t wi th A n d r é Breton , Pau l Eluard , an d o the r surrealists. 5 

I n a lette r t o Bre to n publ ishe d in th e nex t issue of "Surreal ism e au Service de la 
Revo lu t ion" , Nezva l pledge d "closer Coopera t ion " be twee n th e Devětsi l g rou p tha t 
ha d domina te d Prague' s avant-gard e scen e t h r o u g h o u t th e 1920s an d " t h e first of th e 
wor lďs avant-garde s t o discove r [... ] th e idea of surreal i ty ." 6 

T h e format io n of th e G r o u p of Surrealist s in Czechoslovaki a (Skupin a Surrealist ů 
v Československu) , t o give th e Pragu e surrealist s thei r official title , was announce d 
o n 21 Marc h 1934 in th e manifest o "Surreal is m in th e Czechos lova k Repub l i c " 
(Surrealismu s v ČSR) . I t was th e first suc h Surrealis t g rou p t o be establishe d outs id e 
France . T h e cor e member s were Nezva l , H o n z l , Štýrský, Toyen , Makovský , th e poe t 
Kons tan t i n Biebl , th e Liberate d Thea te r compose r Jarosla v Ježek , an d th e psycho -
analyti c theoris t Bohusla v Brouk . 7 Kare l Teige -  Devetsil ' s leadin g spokesma n an d 
th e mos t influentia l figuře of th e interwa r C z e c h avant-gard e -  joine d t h e m a few 
weeks later , havin g in th e meant im e mende d fence s wi th J indř ic h Štýrský, wi th 
w h o m h e ha d fallen ou t in 1930. 8 T h e poe t Frant iše k Halas , th e theate r directo r E . F . 
Burian , th e founder s of th e Pragu e Linguisti c Circl e R o m a n Jakobso n an d Ja n M u -
kařovský, an d th e communis t Journalis t Závi s Kalandr a were amon g thos e th e g rou p 
counte d as its " co l l abo ra to r s . " 9 Unsurpris ingly , given th e s tandin g of m a n y of th e 
Pragu e surrealist s in C z e c h cultura l life, "Surreal ismu s v Č S R " cause d considerabl e 
stir in left-win g artisti c an d politica l circles . A discussio n evenin g hoste d b y th e Left 

Th e show was reprised at Julien Levy's gallery in Ne w York on 9-29 January , 1932. See 
Schaffner,  Ingri d /Jacobs,  Julien L.: Julien Levy: Portrai t of an Art Gallery . Cambridg e 1998. 
Nezval,  Vítězslav: Neviditeln á Moskva [Invisible Moscow] . Prah a 1935. Quote d in 
Bydžovská,  Lenka/Srp , Karel : Český surrealismu s 1929-1953: Skupin a surrealist ů v ČSR . 
Události , vztahy, inspirac e [Czec h Surrealis m 1929-1953: Th e Grou p of Surrealist s in th e 
ČSR : Events , Links , Inspiration] . Prah a 1996, 21. 
Nezva l to Breto n on behal f of Devětsil , 10 Ma y 1933, reproduce d in: Surrealismu s v ČSR , 
21 Marc h 1934. In : Zvěrokru h 115 (cf. fn. 2). -  Th e word Devětsi l is th e nam e of a flower 
(th e butterbur ) in Czech , but it also pun s on "devět sil" (nin e powers or forces) , a possible 
referenc e to th e nin e muses of antiquit y 
Th e othe r signatorie s of Surrealismu s v ČSR were Imr e Forbath , Kat y King, and Josef 
Kunstadt , all friends of Nezval' s who droppe d ou t of th e group soon afterwards . Makovsk ý 
was later expelled. 
Teige later gave his own explanatio n for his delay in joinin g th e group . "Old quarrels, " he 
says, "were very smoothl y liquidated" ; his concer n was tha t th e group would be based on 
solid dialectica l materialis t foundations . Teige, Kare l et al.: Surrealismu s prot i proud u 
[Surrealis m against th e Current] . Prah a 1938 (Surrealistick á skupin a v Praze) . Reprinte d in 
Brabec, Jiří/ Effenberger, Vratislav/ Chvatík, KvětoslavIKalivoda, Rober t (eds.) : Kare l 
Teige: Výbor z díla 2. Zápas y o smysl modern í tvorby: studie z třicátýc h let [Selecte d Works 
2. Struggles over th e Meanin g of Moder n Creativity : Studie s from th e 1930s]. Prah a 1969, 
523-524 . These thre e volume s of selected works were publishe d in 1966, 1969 (Praha : 
Československ ý spisovatel) , and 1994 (Praha : Český spisovatel) respectively, thoug h mos t 
copie s of vol. 2 were pulpe d before reachin g th e bookstores . 
Schůz e surrealistick é skupin y v Praz e 14.3.1938 [Meetin g of th e Surrealis t Grou p in Pragu e 
13.3.1938]. In : Teige: Výbor z díla 2, 662 (cf. fn. 8). 
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F r o n t (Levá fronta ) at whic h Nezva l , Teige, an d H o n z l debate d agains t advocate s of 
socialist realism at th e C i t y Librar y o n 28 M a y 1934 d re w over a thousan d specta -
tors . T h e proceeding s were publ ishe d u n d e r th e titl e "Surreal is m in Discuss ion " late r 
tha t year. 1 0 

T h e group' s first publi c exhibit io n opene d o n 15 Januar y 1935, onc e again at th e 
Máne s Gallery . I t consiste d entirel y of w o r k s by Štýrský, Toyen , an d Makovský . T h e 
even t was perhap s mos t remarkabl e for Styrsky's pho tog raph s fro m hi s series " F r o g 
M a n " an d " M a n wi th Bl inkers" ; Lenk a Bydžovská claim s tha t thi s was th e mos t 
extensive exposur e yet given t o avant-gard e p h o t o g r a p h y in an y Czec h ar t exhibi -
t ion. 1 1 Styrsky's subject s -  coffins, prostheses , busts , palmists ' charts , fat ladies , fall-
en angels , reflection s in sho p Window s - ar e instantl y recognizabl e toda y as s toc k 
Surrealis t fare, bu t at th e t im e h e was a p ionee r of th e genre . T h e politic s of th e exhi -
bi t io n were difficult t o discern , bu t Teige did hi s best t o explain w h a t was far f ro m obvi-
ou s fro m th e work s o n displa y themselves . "Above th e entranc e t o th e exhibit io n 
hall , " hi s catalogu e essay began , " shou l d be place d a sign remindin g us that : 

S U R R E A L I S M I S N O T A N A R T I S T I C S C H O O L . " 

" T o surrealists, " h e goes on , 

[...] art , painting , poetry , and theatrica l creatio n and performanc e are no t the aim, bu t a too l 
and a means , on e of the path s tha t can lead to the liberatio n of th e huma n spirit and huma n life 
itself, on conditio n tha t it identifie s itself with th e directio n of th e revolutionar y movemen t of 
histor y [...] and if surrealist s pronounc e th e word REVOLUTION , the y understan d by it 
exactly th e same thin g as th e followers of tha t social movemen t which is founde d upo n th e 
dialectica l materialis t worldview. 

Wisely perhaps , Nezva l kep t hi s essay o n th e firme r g roun d of " T h e Systemati c 
Explora t io n of Reali t y t h r o u g h Recons t ruc t io n of th e Object , Hal luc inat ion , an d 
I l lus ion . " 1 3 

2 

A n d r é Bre to n arrive d in Pragu e a few weeks late r wi th hi s secon d wife Jacquelin e 
Lamb a an d hi s fellow poe t Pau l Eluard . H e ha d in tende d hi s t r i p t o coincid e wi th 
th e Czechos lova k surrealists ' exhibit ion , bu t th e plan s w e n t awry. T h e Surrealis t 
leade r ha d marr ie d th e twenty-five-year-ol d Jacquelin e th e previou s August . Lamb a 

Teige, Karel/Sío// , Ladislav et al.: Surrealismu s v diskusi. Sborník . [Surrealis m in Dis -
cussion . An Anthology.] . Prah a 1934 (Knihovn a Levé front y 8). 
Bydžovská/Srp:  Český surrealismu s 81 (cf. Fn . 5). -  Fo r Styrsky's photograph s see Srp, 
Karel : Jindřic h Štýrský Prah a 2001. 
Teige, Karel : "Surrealismu s nen í umělecko u školou " [Surrealis m is No t a Schoo l of Art] . In : 
Prvn í výstava skupin y surrealist ů v ČSR : Makovský, Štýrský, Toyen [Firs t Exhibitio n of th e 
Grou p of Surrealist s in th e Czechoslova k Republic : Makovský, Štýrský, Toyen] . Prah a 
1935, 3-4. -  Th e füll text is no w available in English as "Surrealism is No t a Schoo l of Art". 
In : Srp/Bydžovská:  Ne w Formations : Czec h Avant-Gard e Art 180-183 (cf. fn. 1). (Em -
phasis in the original) . 
Thi s is no w available in English as Nezval,  Vítězslav: "Systemati c Investigatio n of Realit y 
throug h th e Reconstructio n of th e Object , Hallucination , and Illusion" . In : Srp/ Bydžovská: 
Ne w Formations : Czec h Avant-Gard e Art 183-187 (cf. fn. 1). 
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is th e heroin e of th e incandescen t "L'Amou r fou" (Ma d Love) , which was serialized in 
"Minotaure " from 1934 and publishe d in boo k form in 1937. Th e bride strippe d bare 
for her guests and Ma n Ray's camer a at th e weddin g picni c in a recreatio n of Maneť s 
"Dejeune r sur l'herbe". 14 Eluar d marrie d his own fiancée Nusc h a week later , bring-
ing to a close th e long-drawn-ou t sága of his break-u p with his teenag e sweethear t 
Gala , who left him for Salvador Dal i in 1929. Whethe r or no t Andre' s and Jacque -
linen daughte r Aube was conceive d in Prague , as Angelo Mari a Ripellin o asserts, 15 

"1'amou r fou" seems to háve cast a pervasive spell over bot h th e trip and ho w it was 
remembered . 

Despit e plan s to retur n for a longer stay, 16 thi s would be Breton' s onl y visit to th e 
city. Th e surrealist s stayed in Czechoslovaki a for two weeks, in th e cours e of which 
the y also visited th e Moravia n capita l Brn o and th e spa resort s of Karlovy Vary and 
Mariánsk é Lázně . Despit e a packe d schedul e in Pragu e the y did plent y of exploring , 
mostl y on foot . Amon g th e location s the y visited were Úvoz , Hradčan y (Pragu e 
Castle ) -  where Breto n feil in love with th e miniatuř e house s of th e so-calle d Stree t 
of th e Alchemists , Zlat á ulička (Golde n Lané ) -  Kamp a Island , Charle s Bridge 
(Karlů v most) , th e Jewish quarter , and th e Old Town Squar e (Staroměstsk é náměstí) . 
The y were entrance d by th e city's hous e signs, ston e or plaste r bas-relief s tha t iden -
tified building s in th e days before 1770 when the y were ordere d to be numbere d -
"surrealist objects, " Vítězslav Nezva l thought , "with laten t sexual significance." 17 

Eluar d also foun d hidde n meanin g in puppet s (a centuries-ol d Czec h pastime ) and 
painte d eggs (Easte r was Comin g up on April 21). Ha d he know n what he was look-
ing at, he might have pondere d th e sexual significance of th e gaily ribbone d "pom -
lázky," plaite d willow switches tha t would have been for sale on th e marke t Stalls in 
th e weeks leadin g up to Easter . Czec h boys traditionall y use the m to warm up Czec h 
girls' bottom s on Easte r Monday , and th e girls give the m th e eggs in return . 

Always adep t at turnin g places int o topo i (conside r what he does with Tenerif e in 
"Ma d Love" or th e Gasp é Peninsul a in "Arcane 17"), 18 Breto n detecte d an uncann y 
affinity between Pragu e and surrealism almos t as soon as he laid eyes on th e Bohe -
mian capital . "I am very happ y to be speakin g today, " he began his 29 Marc h lectur e 
on "The Surrealis t Situatio n of th e Object " at th e Máne s Gallery , "in a city outsid e 
of Franc e which yesterda y was still unknow n to me, but which of all th e cities I had 

Anglioviel de la Beaumelle, Agnes/Monod-Fontaine, IsabelleISchweisguth, Claud e (eds.) : 
André Breton : La béauté convulsive. Catalogu e to accompan y exhibition held at the Musée 
nationa l d'ar t moderne , 25 April-26 August 1991. Paris 1991, 214. 
Ripellino, Angelo Maria : Magic Prague . Ed. by Michae l Henr y Heim , trans . David Newto n 
Marinelli . Berkeley 1994, 57. 
Breton spoke of his plans to spend "several years in Prague (or Mexico) " in a letter to 
Nezval of 25 August 1936. Kruhlichová, Marie/ 'Vinařova, Milena /  Tomek,  Lubomí r (eds.) : 
Korespondenc e Vítězslava Nezvala : depeše z konce tisíciletí [Letter s of Vítězslav Nezval : 
Dispatche s from the End of the Millennium] . Prah a 1981, 95. 
Nezval , diary entry, 2 Apríl 1935. In : Bydžovská/Srp:  Český surrealismu s 82 (cf. fn. 1). 
Othe r details in this paragrap h are derived from the same source. 
Breton, André: Mad Love. Trans . Mary Ann Caws. Lincoln 1987. -  Breton, André: Arca-
num 17. Trans . Zack Rogow. Los Angeles 1994. 
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no t visited, was b y far th e least foreign t o m e . " I n a passage tha t is as opaqu e as it is 
i l luminating , h e w e n t o n t o explain tha t 

Pragu e with its legendar y charm s is, in fact, on e of thos e cities tha t electively pin down poeti c 
thought , which is always mor e or less adrift in space. Completel y apar t from th e geographical , 
historical , and economi c consideration s tha t thi s city and its inhabitant s may lend themselve s 
to , when viewed from a distance , with her tower s tha t bristle like no others , it seems to me to 
be th e magic capita l of old Europe . By th e very fact tha t it carefully incubate s all the delight s 
of th e past for th e imagination , it seems to me tha t it would be less difficult for me to make 
myself understoo d in thi s corne r of th e world tha n any other . 

Cer ta in l y th e cit y gave th e visitors an extraordinari l y w a r m recept ion . H u n d r e d s 
of peopl e t u rne d ou t t o hea r thei r lectures. 2 0 T h e y broadcas t o n th e radio , 2 1 gave 
interview s t o th e press , an d signed Czec h translat ion s of thei r books . Eve n th e 
popu lä r magazín e "Svě tozo r " (Worl d O u t l o o k ) ra n a cove r featur e t o coincid e wi th 
thei r presenc e in town , illustrate d w i t h collages b y Mari e Stachová , entitle d " T h e 
Victor y of th e Surrealis t Revo lu t ion " -  t h o u g h it is p robab l y fair t o ad d tha t th e 
sprea d fitte d in t o a lon g C z e c h t radi t io n of Apri l Foo l s ' D a y spoofs. 2 3 Suc h appeare d 
t o be th e intellectua l an d politica l consonance s betwee n th e F renc h an d th e Czec h 
surrealist s tha t Bre to n ma y well have feit tha t thei r meet in g was p reorda ine d b y 
"objective chance " (hasar d objectif) . H e left Prague , h e w r o t e Nezva l o n hi s r e tu r n 
t o Paris , wi th 

[...] thi s very rare certaint y tha t I would také away from thi s city and from you all on e of th e 
mos t beautifu l memorie s of my life. You know, don' t you, tha t I am completel y behin d you, 
tha t I would do everything for you, tha t you are my best friends. You are men . When I thin k 
of intelligence , of beauty , of nobility , of th e future , your faces will be th e first tha t appea r 
before me . 

O n e immedia t e ou t com e of thi s love fest was th e bilingua l "Bullet i n in ternat iona l 
d u surreal isme " (Mezinárodn í bulleti n surrealismu) , a projec t Nezva l says originat -
ed over d inne r at th e Máne s Galler y o n Apri l 5 an d Eluar d reckone d "very impor -
t a n t . " 2 5 T h e "Bul le t in " marke d th e beginnin g of th e official in ternat ional izat io n of 
th e Surrealis t movemen t . T h e first issue was publ ishe d in a dua l -co lum n F renc h an d 

Breton, André : "Surrealis t Situatio n of th e Object : Situatio n of th e Surrealis t Object" . In : 
Manifestoe s of Surrealism . Trans . Richar d Seaver and Hele n R. Lané . Ann Arbor 1972, 255. 
See th e repor t in Rud é Právo , 3 April 1935. In : Zvěrokru h 127 (cf. fn. 2). -  Eluarď s lette r 
to Gala , 7-8 April 1935. In : Éluard,  Paul : Lettre s a Gal a 1924-1948. Pari s 1984, 253. 
Breton' s talk on Radiojourna l Brno , recorde d on 5 April 1945, is include d in: Zvěrokru h 
203 (cf. fn. 2). It is notable , amon g othe r things , for his insistenc e tha t "surrealit y is containe d 
in realit y itself." 
"Intervie w with Haló-noviny. " In : Breton, André : What Is Surrealism ? Selecte d Writings. 
Book 2. Ed . by Frankli n Rosemont . Ne w York 1978, 141-143. 
Světozo r 35 (1935) 13, 28 Marc h 1935. -  Stachova' s cover is reproduce d in Toman,  Jindřich : 
Foto/montá ž tiskem [Photo/Montag e in Print] . Prah a 2009, 69. 
Breto n to Nezval , 14 April 1935. In : Anglioviel de la BeaumellelMonod-Fontaine/ 
Schweisguth (eds.) /  Andr é Breto n 225 (cf. fn. 14). (Emphasi s in th e original) . -  Th e füll text 
(in Czec h translation ) can be foun d in: Korespondenc e Vítězslava Nezval a 81-83 (cf. fn. 16). 
Nezval , diary entry , 5 April 1935. In : Bydžovská/Srp:  Český surrealismu s 83 (cf. fn. 5). -
Éluar d to Gala , 7-8 April 1935. In : Éluard: Lettre s a Gal a 1924-1948, 253 (cf. fn. 20). 
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PO VÍTĚZNĚ REVOLUCI 
SURREALISMU (1  APRÍLE) 

Fig. 1: Marie Stachová : "Po vítězné revoluci surrealismu " ["After the 
Victoriou s Surrealist Revolution"] . Photomontag e cover for Světozor, 
1 April 1935. Archive of Jindřic h Toman . 

Czec h bilingual editio n in Pragu e on April 20. 26 Th e secon d numbe r (in Frenc h and 
Spanish ) followed in Tenerif e in May, th e thir d in Brüssels in August. Th e fourt h (in 
Frenc h and English ) was publishe d in Londo n in Ma y 1936, a mont h before an 
Internationa l Surrealis t Exhibitio n opene d at th e Ne w Burlingto n Galleries . Breto n 
hailed th e Londo n show as "the highest poin t in th e graph of th e influence of ou r 
movement , a graph which has risen with ever increasin g rapidit y durin g recen t 
years. " 2 7 H e would probabl y have been as gratified to learn of th e world premiér e a year 

The Bulletin was officially dated April 9. Bulletin international e du surrealisme/Me -
zinárodn í bulletin surrealismu , 9 April 1935. In : Zvěrokru h 121-132 (cf. fn. 2). 
Breton, André: "Limits No t Frontier s of Surrealism. " In Read,  Herber t (ed.) : Surrealism . 
Ne w York 1937, 93-116, 95. (Emphasi s in the original) . 
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earlier of his play "Le Treso r des Jesuites " (Th e Jesuits ' Treasure , with Loui s Aragon, 
1928) at th e Nov é divadlo (Ne w Theater ) on Wenceslas Square . Jindřic h Honz l 
directe d th e production , Jindřic h Štýrský designed th e stage-sets , and Jarosla v Ježek 
compose d th e music . "Th e whole Surrealis t atmospher e of th e evenin g was excel-
lent, " Nezva l wrote Eluar d afterwards . H e mad e a poin t of adding : "We were well 
received in th e communis t press."28 

It was no t onl y th e "delights of th e past " tha t mad e th e Frenc h surrealists ' visit to 
Pragu e so memorable . What mos t astounde d Breto n and Eluar d was th e cordia l rela-
tion s th e Czec h surrealist s appeare d to enjoy with th e Communis t Part y of Czecho -
slovakia (Komunistick á stran a Československa , KSČ) , which contraste d sharpl y 
with thei r own disma l relation s with th e Frenc h Communis t Part y (PCF) . Alongside 
Nezval' s lette r to Breto n promisin g Cooperatio n between Devětsi l and th e Frenc h 
surrealists , "Surrealism in th e Czechoslova k Republic " was preface d with a lette r to 
th e agitpro p section of th e KSČ announcin g th e group' s readines s to pu t themselve s 
at th e Service of th e proletaria n struggle "in writing, speech , drawing, painting , th e 
plastic arts, theater , and life itself", a commitmen t it reckone d to be "the first success 
of surrealism in Czechoslovakia." 29 Unlik e in Pari s (where , Breto n sniffed, " 'L'Hu -
manité ' mad e a specialt y ou t of translatin g Mayakovsky's poem s int o doggerel"), 30 

in Pragu e th e gesture seemed to be appreciated . Reviewing Honzl' s and Nezval' s 
Czec h translatio n of Breton' s "Communicatin g Vessels" ("Les Vases communi -
cants" , 1933) in "Doba " (Time) , th e KSČ Journalis t Závis Kalandr a argued tha t 

The Marxist critics who condem n surrealism [would] be right if in his study André Breton had 
separated the huma n individua l in his "eternal " subjectivity from the historicall y and class con-
ditione d individua l in his process of ceaseless social change . But Breton nevěr made these mis-
takes [...] in this marvelous poetic book of surrealism there is a scientific act. 

"This trip is a revelation, " Éluar d wrote Gala : 

Their Situatio n in the Communis t Part y is exceptional . Teige edits the only communis t peri-
odical in Czechoslovakia . In every issue there are one or more articles about surrealism. [...] 
Our photo s in the magazines , the laudator y articles in the communis t newspapers , the inter -
views, I believe tha t for us Prague is the gate to Mosco w [...] . 

3 

Let me at thi s poin t interjec t a dissonan t not ě int o thi s rose-tinte d narrative . Breton' s 
boast in his Máne s lectur e that , "constantl y interprete d by Teige in th e mos t lively 
way, mad e to underg o an all-powerfu l lyric thrus t by Nezval , Surrealis m can flatter 

Nezval to Éluard , 19 May 1935. In : Korespondenc e Vítězslava Nezvala 136 (cf. fn. 16). -
The premiér e took place as part of a "Surrealist Evening" on 17 May 1935. 
Lette r to Ústředn í agitprop KSČ [KSČ Agitprop Center] , 19 Marc h 1934. In : Zvěrokru h 
115 (cf. fn. 2). -  The autho r of the letter (and the manifesto ) was Nezval . 
Breton, André: "The Politica l Positio n of Today's Art." In : Manifestoe s of Surrealism 214 
(cf. fn. 19). 
Závis Kalandra , as quote d in Bulletin international e du surrealisme/Mezinárodn í bulletin 
surrealismu 1 (1935) 4-5. In : Zvěrokru h 124-125 (cf. fn. 2). (Emphasi s in the original) . 
Éluard to Gala , 7-8 April 1935. In : Éluard: Lettre s á Gala 1924-1948, 252-253 (cf. fn. 20). -
The magazíne to which Éluard refers is "Tvorba". 
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itself tha t it has blossome d in Pragu e as it has in Paris, " was undoubtedl y justified. 
Hi s assuranc e that , "Fo r man y long years I have enjoyed perfec t intellectua l fellow-
ship with men such as Vítězslav Nezva l and Kare l Teige," 33 on th e othe r hand , was 
a good deal mor e dubious . Despit e thei r usual reverenc e for th e "cente r of science 
and art , focus of contemporar y culture , cradl e of moder n architecture " (to quot e a 
1929 advertisemen t in Devetsil' s magazín e "ReD " for Štýrský and Toyen' s "Guid e 
to Pari s and its Environs"), 34 surrealism was on e Parisia n tren d to which th e Pragu e 
avant-gard e initiall y proved highly resistant . Ivan GoU' s ApoUinairea n version of 
"sur-réalité " lon g held greater sway in th e Bohemia n capita l tha n Andr é Breton's. 35 

When the y were living in Pari s in 1926-1929, Štýrský and Toyen adopte d th e label 
"Artificialist" in orde r to distanc e themselve s from surrealism , which the y accuse d 
of "formally historicizin g painting." 3 6 Reviewing thei r latest work for "ReD " in 
1928, Teige sneere d tha t surrealism "is to o indebte d to Böcklin and expressionism , 
and , unabl e to utilize th e unlimite d possibilities tha t are th e legacy of cubism , degen-
erate d int o literar y and forma l historicism. " Štýrský and Toyen called thei r canvas-
es Artificialist, he explains, in orde r to highlight thei r "complet e independenc e to -
ward th e natura l world as well as thei r complet e lack of Subordinatio n to th e forces 
of th e subconscious." 3 7 Breton , of course , had identifie d "pure psychic automatism " 
in th e first "Manifest o of Surrealism " as the hallmar k of Surrealis t activity. 38 Ther e 
were obvious affinities between Czec h poetis m and Frenc h surrealism - affinities 
tha t cam e to look all to o obvious, perhaps , when viewed throug h th e dream s and 
desires of bot h partie s in th e spring of 1935. But such proto-surrealis t element s as we 
migh t retrospectivel y detec t in, say, Devetsil' s picture-poem s or th e unfettere d 
wordpla y of Nezval' s "Pantomima " (Pantomime , 1924) masked a profoun d differ-
ence of sensibility. 

Artificialist paintings , Teige stresses, are "realized in th e füll radianc e of con -
sciousness": 

Breton, André: "Surrealist Situatio n of the Object. " In : Manifestoe s of Surrealism 256 
(cf. fn. 19). 
Štýrský,  Jindřich /  Toyen INečas,  Vincenc: Průvodc e Paříž í a okolím [Guid e to Paris and 
Vicinity]. Prah a 1927; advertisemen t in: ReD 2 (1929) 9, 292. 
Fo r fuller discussion of GoU' s influenc e on Devětsil, see Witkovsky,  Matthe w S.: Surrealism 
in the Plural : Guillaum e Apollinaire , Ivan Gol l and Devětsil in the 1920s. In : Paper s of 
Surrealism (2004) No . 2, available at http://www.surrealismcentre.ac.uk/papersofsurrealism /  
journal2/index.ht m (last retrieved on 08.05.2012). 
Štýrský,  Jindřic h /Toyen:  "Artificielismus" [Artificialism]. In : ReD 1 (1927) 1, 28-30. Trans-
lated in: Benson, Timoth y OJ Forgács, Eva (eds.) : Between Worlds: a Sourceboo k of Cen -
tral Europea n Avant-Garde s 1910-1930. Los Angeles 2002, 589-590. 
Teige, Karel: Ultrafialov é obrazy, čili artificielismu s (poznámk a k obrazům  Štýrského &c 
Toyen) [Ultraviole t Images, or Artificialism (Commen t on the Picture s of Štýrský and 
Toyen)] . In : ReD 1 (1927-1928) 9, 315-317. Translate d in: Benson /Forgács (eds.)/  Between 
Worlds, 601-603 (cf. fn. 36). 
"SURREALISM , n. psychic automatis m in its pure statě, by which one propose s to express 
- verbally, by mean s of the written word, or in any othe r manne r -  the actua l functionin g 
of thought . Dictate d by thought , in the absence of any contro l exercised by reason , exempt 
from any aestheti c or mora l concern. " Breton: Manifest o of Surrealism 26 (cf. fn. 19). 

http://www.surrealismcentre.ac.uk/papersofsurrealism/
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.  i-' i 

[...] th e poetr y of a new reality, ne w flowers, new lights, the y direc t a film of excitemen t and 
emotion , the y creat e an ultraviolet, superconscious world; the y are magica l and enchantin g 
works, unforgettabl e jewels, th e colore d mist of a new dawn of poetr y breakin g before us. 
Toyen' s and Styrsky's artificialism , deepl y linked to Nezval' s poetism , lives in th e certaint y tha t 
the most artificial existence fosters the least Illusion and the greatest happiness. Th e poetr y of 
colorfu l games, transfigured , mad e up , abstract , and of futur e memories ; thi s is no t a passive 
recordin g of th e subconscious , no r is it astrology or th e interpretatio n of dreams . I t is creation , 
it is invention , it is a poem : a work, a fact, a fruit of poeti c super consciousness . 

H e dismissed th e first edi t io n of Breton ' s "Surreal is m an d Pa in t ing " tha t sam e 
year as "a deviat io n fro m th e trai l blaze d b y cubis m [... ] wh ic h today , as th e nigh t of 
surrealis m draw s t o its end , we can conside r c losed." 4 0 A modern i s t t o hi s fingertips , 
th e Devětsi l leade r ha d n o t im e for Prague' s " legendar y cha rms . " H e was, after all, a 

Teige: Ultrafialov é obraz y 601-602 (cf. fn. 37). (Emphasi s in th e original) . 
Teige, Karel : Surrealistick é malířstv í [Surrealis t Painting] . In : Re D 2 (1928) 1, 26-27. 

Fig. 2: Dus t jacket for Štýrský, 
Jindřic h I Toyen I Nečas,  Vincenc : 
Průvodc e Paříž í a okolím [Guid e 
to Pari s and Vicinity] . Prague : 
Odeo n 1927. 
Anonymou s author . Archive of 
Jindřic h Toman . 
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founde r of th e Clu b for Ne w Pragu e (Klu b za novo u Prahu) , whose very nam e sat-
irizes th e Clu b for Old Pragu e (Klu b za staro u Prahu ) established in 1900 to protéc t 
th e city's histori e heritag e against planner s and developers . I t says muc h abou t where 
Teige was Comin g from tha t on his first visit to Pari s in 1922 he sought ou t th e edi-
tor s no t of th e proto-surrealis t "Littérature " but th e super-rationalis t "L'Espri t nou -
veau", Le Corbusie r and Amédé e Ozenfant , whom he persuade d to contribut e to 
Devetsil' s groundbreakin g antholog y "Život " (Life). 41 

It is ironi e tha t it shoul d have been th e "Secon d Manifesto" , publishe d in Decem -
ber 1929, tha t opene d th e doo ř to rapprochemen t between Devětsi l and th e Frenc h 
surrealists , for amon g thos e targete d in Breton' s acerbic text were some of Devetsil' s 
closest Parisia n contacts . Philipp e Soupault , whom Breto n forced ou t of th e Pari s 
Surrealis t group at th e end of 1926,42 met Kare l Teige durin g a visit to Pragu e with 
th e youn g writer Roger Vailland in April 1927. Vailland mistoo k Teige for "the head 
of th e Czec h surrealists, " which would hardl y have pleased th e Devětsi l leader at th e 
time. 43 Along with Roger Gilbert-Lecomt e and Ren é Daumal , Vailland was a foun -
der of th e dissiden t Surrealis t group Le Gran d Jeu . Th e expatriat e Czec h painte r Jo -
sef Šíma (who was largely responsibl e for th e Parisia n representatio n in th e "Poesie 
1932" exhibition ) was involved with th e same group . Šíma translate d Nezval' s 
"Acrobat " for Le Gran d Jeu' s eponymousl y titled magazín e in 1929, for which he 
also designed th e cover. 44 "ReD " repai d th e favor th e following year by devotin g a 
special issue to Le Gran d Jeu. 45 Teige and Soupaul t went on to collaborat e on a 
Czec h translatio n of th e Comt e de Lautréamonť s "Chant s de Maldoror" , which was 
publishe d in 1929 with illustration s by Štýrský. Th e censor s promptl y confiscate d 
th e book , which was held to be repugnan t to public morality . Soupaul t and Le Gran d 
Jeu angrily denounce d th e ban , but Breto n remaine d silent . Hi s reticenc e becam e 
cleare r when later tha t year he repudiate d these and othe r forme r associate s of sur-
realism in th e "Secon d Manifesto" . Ren é Dauma l angrily responde d with an "Ope n 
Lette r to Andr é Breton, " 6 which was pointedl y followed with a reprin t of th e 

Krejcar, Jaromí r (ed.) : Život II . Sborník nové krásy [Life II . A CoUectio n of Ne w Beauty] . 
Prah a 1922. -  Corbusie r and Ozenfanť s "Architectur e and Purism, " the magazíne boasted , 
"was written especially for La Vie." This article was carried in Frenc h alone. Corbusie r and 
Ozenfanť s second contribution , entitle d "Le Purisme, " was also previously unpublished . 
The latter was carried in the original Frenc h and in Czech translatio n by Karel Teige as the 
openin g item of the volume. 
See Polizzotti, Mark : Revolutio n of the Mind : the Life of André Breton . Ne w York 1997, 
273-274. 
Roger Vaillanďs undate d letter to Roger Gilbert-Lecomte , quote d in Huebner, Karla T.: 
Eroticism , Identity , and Cultura l Context : Toyen and the Prague Avant-Garde . Ph D 
dissertation , Universit y of Pittsburg h 2008, 115-116. 
Le Gran d Jeu 2 (1929). CoUectio n complete , faesimile reprint . Paris 1977 (Edition s Jean-
Marce l Place) , 33-36. -  Šíma also translate d Seiferťs "Le tableau frais" in Le Gran d Jeu 1 
(1928) 30-32. -  For background , see Pagé, Suzann e et al: Sima/L e Gran d Jeu. Paris 1992. -
Feuerhahn, Nelly et al : Gran d Jeu et surrealisme : Reims, Paris, Prague . Reims 2003. 
ReD 3 (1930) 8, 225-226. The issue include s a translatio n of the Frenc h group's manifesto . 
Daumal,  René : Lettr e ouverte á André Breton . In : Le Gran d Jeu 3 (1930) 76-83. Ironically , 
one of Breton' s eriticisms of Le Gran d Jeu was their insufficient attentio n to Lautréamont . 
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Fig. 3: Jindřic h Štýrský, illustratio n for Vítězslav Nezval : Sexuální nokturn o 
[Sexual Nocturne] . Prah a 1931 (Edic e 69). 

group' s protes t in " R e D " against "the Czec h Anastasia who excommunicate s Mal -
doro r for absenc e of pant s when he has wings."4 7 

But with th e onse t of th e 1930s, Devetsil' s "easy-going, mischievous , fantastic , 
playful, non-heroic , and erotic " art (as Teige describe d it in his first "Poetis t Mani -
festo" of 1924) 48 began to look mor e and mor e ou t of tun ě with th e times . "When 

Le Gran d Jeu 3 (1930) 87. 
Teige, Karel: Poetismu s [Poetism] . In : Hos t 3 (1924) 9-10, 197-204. In : Teige, Karel: Výbor 
z díla 1. Svět stavby a básně: studie z 20. let [Selected Works 1. The World of Building and 
Poetry . Studies from the 1920s]. Prah a 1966, 123. This manifesto is translate d in Benson/ 
Forgács: Between Worlds 579-582 (cf. fn. 36). 
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th e city clocks chim e th e approachin g midnigh t of th e old order, " he later explained , 
"poetr y canno t be th e song of a bird, th e intoxicatio n of th e summe r sun; it is a 
mout h spewing ou t blood , a crate r overflowing with lava in which th e Pompei i of 
luxury and pirac y will perish , a geyser of forces against which th e censo r of social 
moralit y will be powerless." 49 Th e KSČ , which was engaged in a vigorous campaig n 
of "Bolshevization " unde r its new leader Klemen t Gottwald , showed which way th e 
wind was blowing when it expelled th e writers Josef Hora , Mari e Majerová , Helen a 
Malířova , th e veterán communis t poe t S. K. Neumann , Ivan Olbracht , Jarosla v 
Seifert, and Vladislav Vančur a from its rank s in 1929 for thei r "radically petty -
bourgeoi s views." Teige, Nezval , Konstanti n Biebl, and Františe k Hala s were amon g 
thos e who publicl y denounce d th e "grave error " of th e Seven, as the y becam e known , 
"no t in orde r to correc t thei r mistak e -  but to emphasiz e tha t here ou r ways part ." 5 0 

When Devětsi l finally collapsed in 1931 th e Left Fron t -  a broadly-base d coalitio n 
of artist s and intellectual s forme d in 1929 to defend "moder n views and interest s 
against conservatis m and reaction" 5 1 -  too k its place in Prague' s cultura l life. Teige 
was th e Front' s first president , thoug h S. K. Neuman n (who had by the n dutifull y 
returne d to th e Bolshevik fold) would soon replac e him . In Paris , meantime , Breton , 
Aragon, and Éluar d joined th e P C F 5 2 and "La Revolutio n surrealisté " was succeed -
ed by "Surrealism e au Service de la Revolution" . Teige soon hailed th e "new stage of 
surrealism " inaugurate d by th e "Secon d Manifesto " -  th e same text tha t Nezva l 
chose to translat e in "Zvěrokruh" . "The Surrealis t movement , and especially th e 
group led by Andr é Breton, " he argued in 1931, "is no t onl y th e mos t radica l avant 
garde in today' s confuse d so-calle d artisti c and cultura l world, but it is almos t th e 
onl y intellectua l curren t in contemporar y Frenc h literatuř e which has weight, which 
has historica l significance. " What had mad e him chang e his mind , he mad e clear, was 
no t any artisti c consideration s but Breton' s acceptanc e of "dialectica l materialis m as 
a world view." 

4 

Politel y requeste d by th e Máne s Artists' Societ y committe e to give an "apolitical " 
talk tha t focused on "the artisti c and poeti c side of surrealism," 54 Breto n confine d 

Teige, Karel: Od artificielismu k surrealismu [Fro m Artificialism to Surrealism] . Intro -
ductio n to his monograp h "Štýrský a Toyen" [Štýrský and Toyen] (Pragu e 1938). In : Teige: 
Výbor z díla 2, 442-468, 465 (cf. fn. 8). 
Zásadn í stanovisko k projevu "Sedmi" [Fundamenta l Standpoin t toward the Proclamatio n 
of the "Seven"]. In : Tvorba 4 (1929), reprinte d in: Vlašín, Štěpán et al. (eds.) : Avantgarda 
znám á a neznám á 3. Generačn í diskuse 1929-1931. [The Known and Unknow n Avant-
garde 3. The Generationa l Discussion 1929-1931]. Prah a 1972, 54-55. 
Levá fronta [Left Front] . In : Vlašín: Avantgarda známi a neznám á 3, 121. Originally pub-
lished in: ReD 3 (1929) 2, 48. The text is translate d in Benson /Forgács: Between Worlds 678-
679 (cf. fn. 36). 
Breton and Éluard were expelled from the PC F in 1933. 
Teige, Karel: Nová etapa surrealismu [A Ne w Stage of Surrealism] . In : Rozprav y Aventina 
6 (1931) 39-40, excerpts in: Teige: Výbor z díla 2, 593-594 (cf. fn. 8). 
SVU (Spolek výtvarných umělců [Society of Creative Artists]) Mánes , committe e meetin g 
minute s of Decembe r 6, 1934, quote d in Bydžovská/Srp:  Český surrealismu s 80 (cf. fn. 5). 



Sayer: André Breton and the Magic Capital 67 

his Máne s Galler y lectur e to Surrealis t aesthetic s -  if tha t is quit e th e right word . Hi s 
lectur e two days later at th e Cit y Library , by contrast , addresse d "Th e Politica l 
Positio n of Today' s Art" head on . Give n th e recen t cultura l policie s of th e Soviet 
Union , he argued , avant-gard e artist s who wished to serve th e proletaria n cause 
faced a 

[...] choice between two abdications : either they must give up interpretin g and expressing the 
world in the ways tha t each of them finds the secret of within himself and himself alone -  it is 
his very chanc e of endurin g tha t is at stake -  or they must give up collaboratin g on the practi -
cal plan of action for changin g this world. 

It was no t a message his Left Fron t audienc e would have greatly wante d to hear , 
but it proved to be uncannil y prophetic . 

When Nezval , Štýrský, and Toyen visited Pari s later tha t summe r Breto n and 
Eluar d ampl y repai d th e hospitalit y the y had been shown in Prague . Nezva l met 
Benjami n Péret , Oscar Dominguez , Dor a Maar , Claud e Cahu n and her stepsister 
and lover Suzann e Malherbe , Joa n Miró , Gisel e Prassinos , and Yves Tanguy , who 
gave him a treasure d watercolor . H e visited th e studio s of Ma n Ra y (who too k his 
and Toyen' s pictures) , Salvador Dali , and Ma x Ernst , where to his delight he was 
introduce d to Marce l Duchamp . H e was amaze d to discover tha t Duchamp,"th e leg-
endar y precurso r of moder n paintin g and surrealism, " had visited Pragu e for a chess 
tournamen t "unknow n and unrecognize d by anybody. " Th e though t gave yet 
anothe r layer of meanin g to a familiär landscap e tha t th e invento r of th e term 
"surrealisme, " Guillaum e Apollinaire , had alread y mad e him see throug h new eyes.56 

"That' s ho w poeti c beaut y works, " he marveled . "I t transform s for us th e cities, th e 
pubs , th e whole world." 5 7 

Th e aim of Nezval' s visit, as he make s clear in his memoi r "Ulic e Git-le-Coeur " 
(Git-le-Coeu r Street , 1936), was to spend mor e tim e with Breto n and Eluar d and 
rene w "the magic tha t had never deserte d us throughou t all th e days of thei r stay in 
Prague. " But th e occasio n for his journe y was th e communist-sponsore d Firs t 
Internationa l Congres s of Writer s for th e Defens e of Culture , to which he had been 
invited as th e sole Czechoslova k delegáte . I t was a gatherin g Nezva l anticipate d 
"with reluctance; " onl y th e presenc e of Ren é Creve l in th e organizin g committe e 
gave him any hop e tha t th e Surrealis t viewpoint would be adequatel y represented. 58 

Tension s between surrealist s and communist s -  some of whom , like Loui s Aragon 
and Trista n Tzara , were themselve s forme r surrealist s -  were the n runnin g high. O n 
th e night of thei r arrival th e Czech s witnessed Breton' s assault on th e Boulevar d 

Breton, André: The Politica l Positio n of Today's Art. In : Manifestoe s of Surrealism 214 (cf. 
fn. 19). 
"I canno t overemphasiz e the fact tha t it was he [Apollinaire ] and only he, his chimericall y 
veiled eyes, who taught me to look differently at everything tha t unti l then had been mere-
ly the subject of Old Prague tales." Nezval,  Vítězslav: Pražský chode c [Prague Pedestrian] . 
Prah a 1938, 190. -  Earlier in the book Nezval credit s Apollinaire with arousin g in him "a 
new sensibility" ("nový cit") toward the city. Ibid.  19. 
Nezval,  Vítězslav: Ulice Git-le-Cceu r [Git-le-Coeu r Street] . Prah a 1936, 48. Othe r details 
in this paragrap h are drawn from this same source. 
Nezval: Ulice Git-le-Coeu r 10 (cf. fn. 57). 
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Montparnass e on th e Soviet writer Ilya Ehrenburg , who had publicl y accuse d th e 
surrealist s of being "too busy studyin g pederast y and dreams " to do an hones t day's 
work. 5 9 Th e punch-u p led to Breto n being banne d from speakin g at th e Congress . 
After tryin g unsuccessfull y to negotiat e a compromise , Creve l closed his Windows 
on th e night of 18 Jun e and turne d on his gas oven. 60 

Nezva l believed tha t he migh t have been able to preven t Crevel' s suicide had he onl y 
listened to Pau l Eluard' s urgings th e evenin g before and phone d th e trouble d Frenc h 
poet . Instead , he pu t off th e call unti l "tomorrow , th e next day, whenever," 61 and 
heade d ou t towar d th e Port e St. Deni s in search of "the obscur e rue Blondel , No . 32, 
where ther e is on e of thos e house s tha t bears th e nam e Aux belles Poules. " H e is 
probabl y right tha t Breto n would never have dreame d of settin g foot in such dives, 
"where you are greeted by ten or mor e nake d women , who dra w your attentio n to 
thei r droop y charms , cacklin g like a gaggle of geese."62 "I saw th e perspective s tha t 
could have arisen from my meetin g with Crevel, " Nezva l goes on , "I saw [...] what 
great consolatio n and suppor t I coul d have been able to give with a few words." 6 3 In 
Prague , he could have told René , surrealist s and communist s got along: indee d 
Crevel' s "Les pieds dan s le plat " (Puttin g M y Foo t in It , 1933) was th e object of seri-
ous debat ě in th e KSČ press. 64 In deferenc e to Crevel' s memory , th e organizin g com -
mitte e permitte d Breton' s addres s to be delivered so lon g as it was read by somebod y 
eise.65 Pau l Eluar d rose amon g catcall s and whistles to a half-empt y hall well after 
midnight , expectin g th e lights to be turne d off at any moment. 6 6 Reportin g on these 
events in "Surrealismus " a few month s later , Nezva l prescientl y observed: "the 
defense of cultur e is first and foremos t th e defense of freedo m of speech." 6 7 He , too , 
had been prevente d from deliverin g his prepare d addres s to th e Congress. 68 

Thes e events proved to be th e last straw tha t led Breto n to break definitively with 
th e PCF . Hi s trac t "The Tim e When th e Surrealist s Were Right" , which was adopte d 
by th e Pari s Surrealis t group on 2 June , ende d with a denunciatio n of "the presen t 

Ehrenburg, Ilya: Vus par un écrivain ď U.R.S.S . (1934), quote d in Polizzotti: Revolutio n of 
the Mind 418 (cf. fn. 42). -  The altercatio n on the Boulevard Montparnass e is described in 
Nezval: Ulice Git-le-Coeu r 14. 
Polizzotti: Revolutio n of the Mind 419 (cf. fn. 42). 
Nezval: Ulice Git-le-Coeu r 36-37 (cf. fn. 57). 
Nezval: Ulice Git-le-Coeu r 34 (cf. fn. 57). 
Nezval: Ulice Git-le-Coeu r 38 (cf. fn. 57). 
See Karel Teige's discussion in "Socialistický realismus a surrealismus " [Socialist Realism 
and Surrealism] . In : Socialistický realismus [Socialist Realism] . Prah a 1935 (Knihovn a Levý 
fronty 9). Reprinte d in: Teige: Výbor z díla 2, 241-243 (cf. fn. 8). 
Breton, André: Speech to the Congres s of Writers (1935). In : Manifestoe s of Surrealism 234-
241 (cf. fn. 19). 
See nezval: Ulice Git-le-Coeu r 82-84 (cf. fn. 57). 
Nezval,  Vítězslav: Předpoklad y Mezinárodníh o kongresu na obran u kultur y [Assumption s 
of the Internationa l Congres s for the Defense of Culture] . In : Surrealismu s 1 (1936) 25. In : 
Zvěrokru h 160 (cf. fn. 2). 
The speech he had planne d to deliver (which Benjamin Pére t had helped him translate ) is 
reproduce d in füll in: Nezval: Ulice Git-le-Coeu r 59-67 (cf. fn. 57); pp. 61-64 consist large-
ly of quotation s from Kalandra' s review. 
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regime of Soviet Russia and th e all-powerfu l head unde r whom thi s regime is turn -
ing int o th e very negatio n of what it shoul d be and what it has been." 6 9 Besides 
Breto n and Eluard , th e twenty-si x signatorie s include d Ma x Ernst , Salvador Dali , 
Dor a Maar , Ren é Magritte , Benjami n Péret , Mere t Oppenheim , Ma n Ray, and Yves 
Tanguy . Th e Pari s surrealist s were amon g th e first left-win g intellectual s in Europ e 
to reject Stalinism ; thi s was before th e full-fronta l Soviet assault on "bourgeoi s for-
malism " and th e Mosco w trials, which respectively began in Januar y and August of 
th e following year. When "The Tim e When th e Surrealist s Were Right " was reprint -
ed tha t Novembe r in "Th e Politica l Positio n of Surrealism" , it was accompanie d by 
Breton' s two Pragu e lecture s and an intervie w with th e KSČ pápe r "Haló-noviny " 
(Hello-News). 70 Clearl y he regarde d the m as importan t Statement s of his position . 

Nezva l was presen t at th e meetin g on 2 June . Thre e days later he said his goodbyes 
to Andr é and Jacqueline , Pau l and Nusch , Yves Tanguy , and "dear Benjami n Péret " 
at th e Gar e de l'Est . H e went hom e füll of forebodings . H e was, after all, a longtim e 
KSČ member . "Nothin g is sadder tha n to par t with mortals, " he reflected , 

[...] if a person is himself predestine d for death . Some slight thin g may result in our never 
meetin g again. Some trifling mistake may put between us, Standin g here, embrace d in friend-
ship, a wall as thick as eternity . Some trifling mistake, some insignificant circumstance , may 
bring it about tha t we never again form a magical constellatio n with our embracin g eyes. 

Back in Prague , th e Czec h surrealist s decline d to endors e th e Parisians ' declara -
tion. 72 Although , Nezva l explaine d to Breton , he personall y would have been pre -
pare d to sign "your admirabl e manifesto, " to do so would jeopardiz e "relation s 
between th e group and th e Communis t Party , which grant s th e group freedo m of 
opinion." 7 3 "After th e surrealists ' manifest o cam e out, " he later admitted , "I regret -
ted tha t th e Czec h Surrealis t group had no t gone alon g with it in exactly th e same 
way."74 But ironicall y it would be Nezval , no t th e rest of th e group , who in th e end 
would choos e th e KSČ over surrealism . 

Th e next thre e years witnessed a high tide of surrealism bot h internationall y and 
in Prague , but Breton' s choic e of abdication s coul d no t be staved off forever. Štýrský 
and Toyen participate d in th e Londo n (1936) and Pari s (1938) Surrealis t exhibitions , 
huge spectacle s tha t catapulte d th e movemen t -  for good or ill -  ont o a global pub -
lic stage. Nezva l wrot e prolifically, publishin g several collection s of poetr y as well as 

Breton, André (and 21 others) : On the Time When the Surrealist s Were Right . In : Mani -
festoes of Surrealism 253 (cf. fn. 19). 
Breton, André: Positio n politiqu e du Surrealisme . Paris 1935. 
Nezval: Ulice Git-le-Coeu r 120-121 (cf. fn. 57). 
Nezval , Štýrský, Toyen, and Brouk were in favor, Teige and Biebl against. Several member s 
of the group could not  be consulted . At Toyen' s Suggestion, it was agreed tha t the group 
would sign the manifesto neithe r collectively nor as individuals, since "the Paris group was 
particula r about obtainin g the unanimou s agreemen t of the whole Czechoslova k Surrealist 
Grou p and in no way the individua l signatures of several of its members. " Teige et al: 
Surrealismu s prot i proudu . In : Teige: Výbor z díla 2, 529 (cf. fn. 8). 
Nezval to Breton , sometim e after 7 Septembe r 1935. In : Korespondenc e Vítězslava Nezvala 
85 (cf. fn. 16). 
Nezval: Ulice Git-le-Coeu r 111-112 (cf. fn. 57). 
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"Ulic e Git-Le-Coeur " and its sequel "Pragu e Pedestrian " (Pražsk ý chodec , 1938). 
Togethe r with his verse coUectio n "Pragu e in Finger s of Rain " (Prah a s prsty deště , 
1936), 75 "Pražský chodec " is th e onl y serious attemp t by any membe r of th e origi-
nal Czechoslova k Surrealis t Grou p to follow Breto n in mappin g ou t a "surrealist 
Prague, " which perhap s says somethin g abou t th e credibilit y of th e notion . Th e 
book' s title derives from Apollinaire' s shor t story "Le Passan t de Prague, " a work 
inspire d by th e Frenc h poeťs own visit to th e city in 1902.76 I t complete d th e "sur-
realist trilogy" of Nezval' s autobiographica l works, clearly inspire d by Breton' s 
"Nadja" , which began with "Invisible Moscow " (Neviditeln á Moskva) in 1935. 

Nezva l also edite d "Neithe r th e Swan No r th e Moon " (Ani labuť ani Lůna , 1936), 
an antholog y containin g contribution s from member s and collaborator s of th e 
group which attacke d th e hypocris y of th e same bourgeoi s regime organizin g lavish 
celebration s of th e centennia l of th e deat h of Kar l Hyne k Mách a as had previously 
censore d th e great romanti c poeťs sexually explicit diarie s and banne d Lautréa -
monť s "Maldoror". 7 7 Amon g th e contributor s to "Ani labuť" was Závis Kalandra , 
who was expelled from th e KSČ th e same year because of his Oppositio n to th e 
Mosco w Trials. Teige was equally appalle d at th e Mosco w verdicts, 78 and increasing -
ly dismayed at Soviet and KSČ cultura l policy. Th e following Januar y he publicl y 
defende d Andr é Gide' s "Retur n from th e Soviet Union" , which had angere d th e left 
in Pragu e as elsewhere in Europe , as "a boo k of unblinkered love and critical friend -
ship, " "inspired by a deep and sincere sympath y for th e worlďs first workers ' statě 
and for th e struggle and aims of th e Soviet and western Proletariat. " "An atmospher e 
of free criticism, " he insisted , "safeguards against bureaucratization , corruption , 
superficiality , and officializatio n (zoficiálnění) , just as silencin g of criticism and 
encouragemen t for uncritica l eulogies leads to passivity and coma s [,..]." 7 9 

Introducin g anothe r Štýrský and Toyen exhibitio n at Topic' s Salon in Januar y 
1938, Teige attacke d "the wave of terro r aimed at thos e works which are called 
'degenerat e arť in German y and 'monstrou s formalism ' in th e Soviet Union. " H e no 
longer saw any meaningfu l distinctio n between 

Nezval,  Vítězslav: Prah a s prsty deště [Prague with Finger s of Rain] . Prah a 1936. -  This is 
available in English as: Prague with Finger s of Rain . Trans . Ewald Osers. Tarset 2009. 
Apollinaire, Guillaume : The Wanderin g Jew. In : The Wanderin g Jew and Othe r Stories. 
Trans . Remy Inglis Hall . Londo n 1967, 3-16. — A better translatio n of the Frenc h title 
would be "The Prague Pedestrian " or "The Prague Walker." 
Doslo v [Foreword] . In : Nezval,  Vítězslav (ed.) : Ani labuť ani Lůna . Sborník k stému 
výročí smrti K. H . Mách y [Neithe r the Swan No r the Moon . Anthology for the Hundredt h 
Anniversary of the Deat h of K. H. Mácha] . Prah a 1995 (reprin t of Ist ed. of 1936), 82-3. -
The signatories are Biebl, Brouk, E. F. Burian , Adolf Hoffmeister , Honzl , Ježek, Kalandra , 
Makovský, Nezval , Laco Novomeský , Štýrský, Teige, and Toyen. 
Teige, Karel: Moskevský proces [The Mosco w Trial]. In : Prah a -  Moskva 1 (1936), reprint -
ed in: Teige: Výbor z díla 2, 335-349 (cf. fn. 8). 
Teige, Karel: Projev Karla Teigeho na diskusním večeru Klubu Přítomnos t v Praze 13. ledna 
1937 [Karel Teige's Speech at the Discussion Evening of the Přítomnos t Club in Prague] . 
Partl y reproduce d (from ms. in Památní k národníh o písemnictví ) in: Teige: Výbor z díla 2, 
626-631 (cf. fn. 8). (Emphasi s in the original) . -  Othe r participant s in the debatě include d 
Ladislav Stolí, Závis Kalandra , and Vladimír Clementis . 
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[...] th e Crusad e which was simultaneousl y proclaime d against independen t art and th e inter -
nationa l avant-gard e in Berlin and Moscow , in which th e "Degenerat e Art" exhibitio n was 
staged in Munic h with howlin g rhetorica l ballyhoo and a success tha t flustered th e Organizers , 
while left fron t artist s in Russian art were comprehensivel y purged from th e Tret'jako v Galler y 
in Mosco w and the mos t significant forum for scenic poetry , Vsevolod Meyerhold' s theater , 
was sacrificed to the thoughtlessnes s of th e cultura l reaction. 80 

Whateve r privat e doub t s h e migh t have harbore d regardin g Soviet cultura l policy , 
Nezva l foun d suc h a publ i c equat io n of totali tarianism s un th inkable . "If Kare l Teige 
was able [... ] t o tos s Berli n an d M o s c o w int o on e basket , " h e explaine d t o an audi -
enc e of communi s t s tudents , " th i s testifies no t onl y t o a moral , bu t also -  an d above 
all -  t o an intellectua l mi s t ake . " 8 1 O n 9 Marc h 1938 h e te lephone d " H a l ó - N o v i n y " 
t o r epor t tha t th e Czechos lova k Surrealis t G r o u p ha d bee n "dissolved." T h e remain -
in g member s me t o n Marc h 14 an d agree d t o carr y o n thei r activitie s w i t h o u t h im. 8 2 

Nezva l trie d t o solici t suppor t f ro m th e Pari s surrealists , bu t Bre to n sided wi th th e 
majority. 8 3 

T h e Pari s g rou p w o u l d split over th e sam e issues late r in th e year , wi th Pau l Elu -
ard , in thi s case, linin g u p wi th th e Soviet U n i o n . W h e n Bre to n demande d tha t th e 
surrealist s " c o m m i t themselve s t o sabotagin g Eluard ' s poe t r y b y an y mean s at thei r 
d isposal ," 8 4 Ma x Erns t an d M a n Ra y followed th e poe t ou t of th e group . F o r m i n g 
"a magica l constel lat io n wi th ou r embracin g eyes" n o m o r e p rove d a matc h for 
Breton ' s choic e of abdication s in "la vil le-lumiěre " tha n it had , w h e n th e chip s were 
down , in th e magi c capita l of old Eu rope . A n d b y the n th e chip s emphatical l y were 
down . I n th e mids t of thes e quarrei s be twee n old friends , Bre to n was called u p as a 
medica l auxiliary . 5 W h a t got h i m drafte d was th e M u n i c h crisis. 

5 

Unles s we coun t "Ansch luss " Vienna , Pragu e was th e first E u r o p e a n capita l t o be 
occupie d b y Hit ler ' s Wehrmacht , o n 15 Marc h 1939, an d th e last t o be liberate d b y th e 
Soviet Re d Army , o n 9 M a y 1945. Toyen' s graphi c cycles "St ře ln ice " (Th e Shoot in g 
Range , 1940) an d "Schove j se, v á l k o !" (H id e Yoursel f War, 1944) ar e amon g th e dar k 

Teige, Karel : Doslo v k výstavě Štýrskéh o a Toyen [Forewor d to the Exhibitio n of Štýrský 
and Toyen] . Prah a 1938. In : Teige: Výbor z díla 2, 664-665 (cf. fn. 8). 
Nezval,  Vítězslav: Reč ke studentstv u o roztržc e se skupino u surrealist ů 24.3.1938 [Speec h 
to Student s on th e Breac h with the Surrealis t Grou p 24.3.1938] . In : Tvorba 13 (1938) 150. 
Quote d in: Pfaff Ivan : Česká levice prot i Moskvě 1936-1938 [Th e Czec h Left against Mos -
cow 1936-1938] . Prah a 1993, 130. 
Schůz e surrealistick é skupin y v Praz e 14.3.1938 [Meetin g of th e Surrealis t Grou p in Pragu e 
14.3.1938]. In : Teige: Výbor z díla 2, 662 (cf. fn. 8). 
Andr é Breto n to Vítězslav Nezval , 18 Marc h 1938. In : Korespondenc e Vítězslava Nezval a 
96-99 (cf. fn. 15). -  Th e füll correspondenc e between th e majorit y (Teige, Štýrský, Toyen , 
Biebl, Brouk , Honzl ) and Breto n and Pére t is reproduce d in facsimile on the DV D accom -
panyin g th e 8-volum e auctio n catalogu e Breton, André : 42 rue Fontaine , 3: Manuscrits . 
Pari s 2003, 166, lots 2220 and 2221. 
Jean-Charle s Gateau , quote d in Polizzotti: Revolutio n of th e Min d 468 (cf. fn. 42). 
Breton, André : Oeuvre s complětes . 4 vols. Pari s 1988-2008. Vol. 2 (1992), lviii. -  Breto n was 
called up between 29 Septembe r and 8 Octobe r 1938. 
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glories of Czec h surrealism . Thi s "s t räng e still-life mad e ou t of jun k an d toys , " 
w r o t e Teige of " T h e Shoot in g Range" , is "a "Desas t re s d e la G u e r r a " 8 6 of ou r age." 
T h e drawing s are popula te d wi th object s f ro m chi ldhood , depicte d wi th minu t é 
realism : 

Destroye d house s on a lawn built from a children' s to y constructio n set, bombe d ou t ruin s of 
cities and childre n killed at play; th e tor n bodie s of birds lying on th e groun d like shot down 
airplanes ; broke n dolls; a schoo l girl, departin g somewher e behin d th e backgroun d horizo n of 
th e picture ; funera l wreath s scattere d alon g th e groun d aroun d a ricket y chai r when Pari s feil; 
a puppe t theate r on which a disembodie d finger is suspende d limply, plucke d poultr y set on 
th e stage as at a marke t stand , slaughtere d with thei r neck s danglin g down ; flyers with sále 
price s implyin g tha t even on the slaughterhous e of histor y it is possible to do business and 
mak e profit ; th e curtai n of a secon d theate r pulled shut , and we don' t kno w what dram a will 
be performe d ther e [...] All these things , deterioratin g and half-rotten , are pregnan t with man y 
and distan t meanings . Toys from a children' s paradis e form scener y for today' s historica l 
tragéd y and becom e th e object of ou r alarm ; th e age of childhood , th e lost paradis e of human -
ity ruine d in time' s wild rage. Th e playful shootin g int o a fairgroun d target is being trans -
forme d int o th e blood-ridde n horro r of world catastrophe . 

"P regnan t wi th m a n y an d distan t mean ings " is a phras e tha t migh t equall y well 
be applie d t o th e series of collages o n whic h Teige ha d himsel f bee n work in g sinc e 
1935. H e neve r a t tempte d t o exhibi t o r publ is h thes e works , showin g t h e m o r giving 
t h e m as gifts onl y t o hi s closest friends . I t is t empt in g t o conclud e tha t thei r very 
existenc e is t e s t imon y t o th e growin g impossibil i t y of reconcilin g th e persona l an d 
th e politica l of whic h Bre to n ha d warne d in hi s lectur e t o th e Left F r o n t . Teige mad e 
close t o 400 collages be twee n 1935 an d hi s deat h in 1951, an o u t p u t tha t demand s 
compar i so n w i t h suc h giant s of th e genr e as Ma x Ernst , H a n n a h H o c h , o r George s 
H u g n e t . Whe the r th e m o o d is somber , menacing , playful o r melancholie , on e moti f 
repeat s itself again an d again . Women ' s bodie s (o r par t s thereof ) commandee r th e 
stage of th e N a t i o n a l Theater , han g ups ide -dow n fro m th e dorn e of Sain t Nicholas ' s 
C h u r c h o n th e O l d T o w n Square , an d becko n fro m th e divin g boar d at th e Barrando v 
Terraces . Crit ic s predictabl y differ over th e politic s of Teige' s "violat ion , amputa -
t ion , des t ruct io n an d reorganizat io n of [femal e body ] par t s , " whic h Vojtěch Lahod a 
th ink s gives th e collages "a stränge , a lmos t masochist i c eroti c q u a l i t y " 8 8 -  a quali t y 
som e migh t th in k appropr ia t e t o a cit y wher e Leopol d Sacher-Masoch' s fathe r was 
onc e Chie f of Police . Bu t for m e th e m o r e interest in g ques t io n is w h y Teige shoul d have 
chose n t o tak e u p this artisti c project , employin g this visual language , at thi s stage in 
hi s life at all. H e r e -  an d arguabl y onl y her e -  Teige actuall y feels like a Surrealist . 

Teige is alludin g to Francisc o Goya' s famou s series of print s "Th e Disaster s of War" (Lo s 
Desastre s de la Guerra) , execute d between 1810 and 1820. 
Teige, Karel : Střelnic e [Th e Shootin g Range] . Trans . William Hollister . In : Analogon 37 
(2003) I, xiii-xxi. -  An alternativ e English translatio n (by Kathlee n Hayes ) is no w available 
as Teige, Karel : Th e Shootin g Gallery . In : Bydžov ská/Srp:  Ne w Formation s 235-243 (cf. fn. 
1). 
Lahoda,  Vojtěch: Teige's Violation : th e Collages of Kare l Teige, th e Visual Concept s of 
Avant-Gard e and Ren é Magritte . In : Lahoda,  Vojtěch/Srp , Karel IDačeva, Rumana : Kare l 
Teige: surrealistick é koláže 1935-51 [Kare l Teige: Surrealis t Collages 1935-51] . Prah a 1994, 
13. -  Compar e Toman: Foto/Montá ž tiskem 324 (cf. fn. 23). 
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Togethe r with th e poe t and graphi c artist Jindřic h Heisler, 89 whom she had hidde n 
in her Zižko v apartmen t for muc h of th e Occupation , Toyen left for Pari s in Marc h 
1947. Th e Czechoslova k Surrealis t Grou p dissolved itself upo n thei r departure . 
Toyen and Heisle r designed two of th e "pagan altars " tha t forme d th e centerpiec e of 
th e first postwar internationa l Surrealis t exhibitio n "Surrealism in 1947", which 
opene d at th e Galeri e Maegh t in Pari s on 7 July 1947. Organize d by Breto n and 
Marce l Duchamp , th e show feature d 86 artist s from 27 countries , "most of which, " 
as Breto n was at pain s to poin t out , "had yesterda y forme d coalition s against on e 
another." 9 0 Heisle r also contribute d an essay to th e catalogue , alon g with, amon g 
others , George s Bataille , Han s Bellmer , Benjami n Péret , and Aimé Césaire , but th e 
catalogu e is probabl y bette r remembere d toda y for Duchamp' s cover, a facsimile 
of a female breast constructe d ou t of latex, velvet, and lipstick labeled "Please 
Touch." 9 1 A scaled-dow n version of th e same exhibitio n opene d in Topic' s Salon in 
Pragu e on 4 Novembe r unde r th e title "Mezinárodn í surrealismus " (Internationa l 
Surrealism) . I t was a pale ech o of th e original . Onl y twent y artist s -  fewer tha n a 
quarte r of thos e shown at th e Galeri e Maegh t -  were exhibited . Th e catalogu e was 
an equally meager offering by compariso n with its Parisia n counterpart . Ther e were 
no soft breast s to caress here , onl y a flimsy octavo brochur e containin g a list of th e 
55 exhibits, ten black-and-whit e reproductions , thre e poem s by Heisler , Benjami n 
Péret , and Han s Arp, and two essays by Kare l Teige and Andr é Breton. 92 

"Twelve years have gone by since surrealism staged a series of events in Prague, " 
begins Breton' s "Secon d Arch " (Second e Arche) , 

[...] and half of tha t period which may have been harde r to endur e over there than anywhere 
eise since, when we look back to its beginning, we have to lay a finger on tha t unhealed wound 
tha t is called Munic h could not  fail to blur, or even tarnish , the memor y of it. 

Th e Surrealis t leader obstinatel y hold s ont o th e memor y of everythin g th e magic 
capita l had onc e seemed to promise . "Will surrealism which , as its nam e indicate d 
and by explicit definition , aimed at transcendin g these miserabl e condition s of 
thought, " he asks, "make a show of repentance , as its turncoats , its renegades , 
wickedly enjoin it to do? " Hi s answer is a resoundin g no . " O n th e contrary , it up -
holds , in all thei r integrity , th e principle s tha t were formulate d durin g my stay with 
Éluar d in Pragu e in 1935." H e end s with a clario n call: 

N o politico-militar y directive can be accepte d or promulgate d withou t treason . The sole duty 
of the poet , of the artist, is to reply with a categorica l N O to all disciplinar y slogans. The des-
picable word "engagement " [commitment] , which has caught on since the war, exudes a ser-

Heisler joined the Czechoslova k Grou p in 1938, shortly after the break with Nezval . -  Fo r 
background , see Toman,  Jindřich IWitkovsky , Matthe w S.: Jindřic h Heisler : Surrealism 
unde r Pressure , 1938-1953. Chicago/Ne w Haven 2012. 
Breton, André: Surrealist Comet . In : Free Rein . Trans . Miche l Parmentie r and Jacquelin e 
d'Amboise. Lincoln 1995, 96. 
Le Surrealism e en 1947: Expositio n international e du Surrealism e présenté e par André 
Breton et Marce l Duchamp . Paris 1947. 
Breton, André/Teige , Karel: Mezinárodn í surrealismu s 30. (410.) výstava Topičova salonu 
od 4. listopadu do 3. prosinc e 1947 [Internationa l Surrealism . 30th (410th) Exhibitio n at 
Topic' s Salon, 4 Novembe r to 3 Decembe r 1947]. Prah a 1947. 
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vility tha t is abhorren t to art and poetry . Fortunately , the great testimon y of mankind , the one 
tha t has managed to endur e unti l now, trample s on these petty prohibitions , on those amend s 
qualified (how ironie!) as "honorable, " on those shameful compromises . Am I not  right, Jan 
Hus? Is it so, [Giordano ] Bruno ? What say you, Jean-Jacque s [Rousseau] ? 

In th e circumstances , Breton' s appea l to th e spirits of th e past ma y have reminde d 
his reader s -  such as the y were -  of Do n Quixot e and th e windmills . "Engagement " 
was th e flavor of th e month , and surrealism (in th e words of Jean-Pau l Sartre ) "a 
phenomeno n from after th e othe r war, like th e Charlesto n and th e yo-yo." 9 4 

6 

Less tha n thre e month s later th e KSČ launche d th e Victoriou s Februar y (Vítězn ý 
únor ) cou p ďétat tha t brough t th e part y to power for th e next forty-tw o years, and 
th e Pragu e surrealist s slipped int o th e shadows. Breton' s last brush with th e magic 
capita l is no mor e tha n a footnot e to th e dream s and desires of 1935, but it is an 
instructiv e one . I t migh t be appreciate d by aficionado s of th e "humou r noir " be-
loved by th e surrealists , which Breto n defined as "the morta l enem y of sentimental -
ity."9 5 In any event , it provide s an alternative , and I would argue a mor e pertinen t 
perspectiv e on what migh t be considere d surrea l abou t twentieth-centur y Prague . 
Závis Kalandra , th e KSČ Journalis t who reviewed "Communicatin g Vessels" so 
favorably for "Doba" , and contribute d to th e Kare l Hyne k Mách a Festschrif t "Ani 
labuť ani Lůna " was arreste d in 1949, aceused of Trotskyism . Th e following year he 
was on e of thos e indicte d in th e first great Czechoslova k show trial , tha t of th e par -
liamentar y deput y Milad a Horáková . H e confessed to th e trumped-u p charge s of 
treaso n and espionage , as peopl e usually did, and was duly sentence d to death . 
Breton' s "Ope n Letter " begging Pau l Éluar d to interced e with th e Czechoslova k 
authoritie s was dismissed with th e haught y one-liner , "I alread y have to o muc h on 
my hand s with th e innocen t who proclai m thei r innocenc e to oceup y myself with 
th e guilty who proclai m thei r guilt."96 Éluar d had rejoine d th e PC F in 1942, while 
workin g with th e Frenc h Resistance . Breton , by contrast , spen t mos t of th e war in 
th e safety of exile in Nort h America . Kalandr a was hange d in Pankrá c Priso n on 27 
Jun e 1950. 

Thre e years later Breto n wrote th e introductio n to a Frenc h monograp h on Toyen , 
who was by no w permanentl y exiled in Paris , where she would eventuall y die in 

Breton, André: Second Arch. In : Free Rein 99-101 (cf. fn. 90). (Emphasi s in the originál, 
translatio n modified) . -  I believe "Second Arch" is a bette r renditio n of Breton' s title than 
"Second Ark", since the first "arche" to which the text implicitl y refers was clearly the arch 
bridging the Paris and Prague surrealists in 1935. 
Mauriac,  Claude : Sartre contr e Breton . In : Carrefou r 10 (1947) 7, quote d in Polizzotti: 
Revolutio n of the Mind 538 (cf. fn. 42). 
Breton, André: Antholog y of Black Humor . Trans . Mark Polizzotti . San Francisc o 1997, vi-
vii. 
Breton, André: "Lettre ouverte ä Paul Éluard. " In : Combat , 13 June 1950, reprinte d in: 
Breton, André: CEuvres complětes . Vol. 3. Paris 1999, 896-898. — The text is translate d in 
Breton: Free Rein 229-231 (cf. fn. 90). -  Éluarďs reply is given as a footnot e to Breton' s 
"Lettre ouverte". In : Breton: CEuvres complětes . Vol. 3, 898. 
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1980. On e of th e "world-shakin g events which we shall have th e doubtfu l advantag e 
over man y generation s of ou r forebear s to 'witness' , events pushin g us a consider -
able way forward in th e night of th e Apocalypse, " he writes, is "the repressio n 
alread y weighing on Prague , th e magic capita l of Europe. " H e dolefully remind s his 
reader s of Styrsky's prematur e demise in 1942, of Kalandra' s executio n in 1950, of 
Teige's suicide , as he the n wrongly believed it to be, on 1 Octobe r 1951, and of 
Heisler' s untimel y passing in Pari s (he was 38) in 1953. While enumeratin g th e fates 
of th e Pragu e surrealist s he might also have listed Jarosla v Jezek' s lonel y deat h in 
1941 in Ne w York, Bohusla v Brouk' s flight to Franc e (the n Melbourne , the n 
London ) in 1948, and Konstanti n Biebl's suicide in Pragu e in 1951. Possibly he 
remembere d Vítězslav Nezva l with affection , as Mila n Kunder a has recentl y sug-
gested, 97 but he does no t mentio n him here . Th e founde r of th e Czechoslova k 
Surrealis t Grou p was still alive and well and living in th e magic capital . Nezva l died 
on 6 April 1958, an honore d Nationa l Artist (Národn í umělec ) and a cultura l pillar 
of th e regime. 

It is no t these ghosts, though , tha t haun t Breton' s text . Notwithstandin g all tha t 
had happene d in Pragu e since 1935, he drags us back to th e realm of poeti c thought , 
which is always mor e or less adrift in space, completel y apar t from th e geographical , 
historical , and economi c consideration s tha t thi s city and its inhabitant s ma y lend 
themselve s to . Ther e is no recognitio n eithe r of th e contingencie s tha t brough t th e 
Frenc h and Czec h surrealist s togethe r in th e spring of 1935 or of th e multipl e ten -
sions conceale d behin d thei r improbabl e rapprochement . What instea d endure s is a 
timeles s memor y of "surrealist Prague" : 

Prague , with the magnificen t bridge flanked by statues, leading out  of yesterday into forever; 
the signboards, lit up from within at the Black Sun, at the Golde n Tree, and a host of others ; 
the clock whose hands , cast in the meta l of desire, turn ever backward; the street of the 
Alchemists; and above all, the fermen t of ideas and hopes, more intens e there than anywhere 
eise, the passionat e attemp t to forge poetr y and revolutio n into one same ideal. 

In Breton' s mind , th e Bohemia n capita l would always remai n th e magic capita l 
of old Europ e in which , onc e and forever, Marx' s "transforme r le monde " and 
Rimbaud' s "change r la vie"99 me t and mad e love - a place ou t of time . T. S. Elio t onc e 
remarke d tha t humankin d canno t bear very muc h reality. 1 I n thi s case, it would 
appear , surrealist s canno t bear to o muc h surreality . 

See Kundera,  Milan : Encounter . Trans . Linda Asher, Londo n 2010, 110-113. 
Breton, André: Introductio n to the Work of Toyen. In : Breton: What Is Surrealism 286-287 
(cf. fn. 22). 
"Transform the world, said Marx; change life, said Rimbaud : for us, these two watchword s 
are one (A. B.)." Entr y on Karl Marx in: Breton, André/ Eluard, Paul : Dictionnair e abrégé 
du surrealisme (1938). Facsimil e reprint . Paris 2005, 17. -  Breton is quotin g the closing 
words of the speech he was not  allowed to deliver to the 1935 Congres s of Writers in 
Defense of Culture ; Manifestoe s of Surrealism 241 (cf. fn. 18). -  Fo r intereste d readers , a 
very much fuller treatmen t of the events discussed in the presen t essay can be found in 
Sayer,  Derek : Prague , Capita l of the 20th Century : A Surrealist History . Princeto n 2013 
(forthcoming) . 
Eliot, T. S.: Burn t Norton . In : The Fou r Quartets . Londo n 1983, 14. 



Natascha Drůbek 

" B E Z Ú Č E L N Á P R O C H Á Z K A " / " A I M L E S S W A L K " ( 1 9 3 0 ) : 
A L E X A N D E R H A C K E N S C H M I E D ' S " F I L M S T U D Y " O F A 
T R A M R I D E T O T H E O U T S K I R T S O F P R A G U E - L I B E Ň 1 

Th e film "Bezúčeln á procházka " does no t have a conventiona l narrativ e -  it is best 
describe d as a journe y th e viewer is taken on . Th e first shot s do no t contai n any 
huma n figuře. Instead , the y show an urba n landscape , images of tra m rails, and a tra m 
in motion . Th e first road we can identif y is th e street N a poříč í in Prague , followed 
by th e Denisov o Statio n in Pragu e Těšnov, no w demolished . At thi s poin t th e pro -
tagonis t is introduced , a ma n in a suit and ha t who is travelin g ou t of town . When he 
arrives at th e bridge connectin g th e district s of Holešovic e and Libeň , he jump s off 
th e tra m and walks down to th e river Vltava. H e roam s aroun d th e Libeň peninsul a 
and lies down to smoke . We are shown some landmark s and sights typica l of thi s 
semi-industria l area: a chimney , factories , th e Vltava, docks , shacks, workhorses , and 
workers. Late r th e ma n sits down on th e grass. When he gets up again, th e camer a 
Start s to pan slowly away from his Walking figuře back to th e spot where he had been 
sitting. But th e ma n we saw gettin g up and leaving is still sittin g there . Th e camer a 
cut s to th e ma n Walking and the n back to th e man sittin g on th e grass who watche s 
as his doppelgange r walks away. Th e Walking ma n board s a tra m toward s Prague ; his 
doubl e remain s in Libeň . 

Althoug h "Bezúčeln á procházka " is onl y 8 minute s long, it is quit e complex . In 
thi s articl e I examin e it from thre e different perspectives . Firstly , I analýze it as a film 
abou t a city, thereb y locatin g "Bezúčeln á procházka " in th e contex t of othe r city 
films before 1930, námel y th e "city symphonies" . Secondly , I discuss th e comple x 
constructio n of poin t of view in thi s film, connecte d to directio n and movement . 
Finally , I examin e th e moti f of th e doppelganger . 

Thi s articl e is structure d as follows. Th e first thre e section s locat e th e film in th e 
contex t of th e historica l avant-garde . Then , in section s 4-12, 1 presen t a close viewing 
of th e film as it proceeds , analyzin g th e aforementione d question s of film genre , 
camera , and editin g techniques , and offering an interpretatio n of th e film with re-
ferenc e to literar y and film history . AU of these question s are directl y relate d to th e 
emergenc e of filmic representation s of Pragu e tha t were informe d by th e city 
portrait s of th e avant-garde . We will see that , as a visual stud y of Pragu e in th e year 
1930, "Bezúčeln á procházka " no t onl y create s somethin g unprecedente d in Czec h 
cinema , but is also able to reflect and transcen d internationa l avantgard ě poetics . I 
argue tha t th e film is able to achieve thi s by doin g justice to th e profoun d cultura l 

I would like to than k Tino Hammid , Martin a Kudláček , and Erich Sargeant for their help 
and comments . -  The research for this article was undertake n with the help of a Marie Curi e 
Fellowship of the Europea n Unio n at the Prague Film Schoo l FÁMU (2006-2008) . 
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topograph y of "Old Prague" 2 by ignorin g it completel y on th e visible surface, but 
lettin g its dar k legendsfermen t th e "aimless walk" throug h th e barre n landscap e of th e 
city's (post-)industria l outskirts . 

"Aimless Walk" in the Cinema Kotva in November 1930 

Fro m Novembe r 1930 to Februar y 1931 a season of internationa l avant-gard e films 
was organize d in th e Kotva cinem a in Pragu e by a youn g man , who at tha t tim e was 
know n mainl y as a photographer , film critic , and Journalist . H e had also worked 
as an assistant to a film director . Hi s nam e was Alexandr Hackenschmied. 3 Amon g 
th e films screene d in thi s progra m were "A propo s de Nice " (1930, Jean Vigo), 
"Entr'acte " (1924, Ren é Clair) , "Caprelle s et pantopodes " (1929, Jean Painlevé) , 
"Cin q minute s de cinem a pur " (1925, Henr i Chomette) , "La petit e cousine " (1930, 
unidentifie d direction) , "Les Mystěre s du Chätea u du D é " (1929, Ma n Ray) , "Dancin g 
lines" Nr . 5 and Nr . 6 (1930, Oskar Fischinger) , "Zemlia 'VEarth " (1930, Alexander 
Dovzhenko) , "Rien que les heures " (1926, Alberto Cavalcanti) , and "Vesnoi"/ 
"Spring" (1929, Mikhai l Kaufman). 4 Czec h films were also include d in th e film pro -
gram: films from th e early years of cinematograph y by Jan Kříženecký , th e shor t 
"Světlo pronik á tmou"/"Ligh t Penetrate s th e Dark " (1930, Františe k Pilát/Otaka r 
Vávra), and "Bezúčeln á procházka" , th e first film by th e Organize r Hackenschmied , 
mad e earlier in tha t same year. Some of th e films shown were one s abou t city life, 
and "Bezúčeln á procházka " was on e of them . Th e contex t of thi s retrospectiv e -
some of th e films shown were six years old -  predetermine d th e receptio n of 
Hackenschmieď s debu t in th e contex t of th e avant-garde. 5 Michae l Omasta , for 
instance , calls "Bezúčeln á procházka " th e "first Czec h avant-gard e film of inter -
nationa l significance." 6 

Th e openin g of Alexandr Hackenschmieď s "Bezúčeln á procházka " seems to offer 
th e viewer a local, tha t is to say, a Pragu e version of th e the n alread y fully develope d 

On the "neo-romantic " cliché of "stará Praha " formed by literary texts, cf. Demetz, Peter : 
Die Legende vom magischen Prag. In : Demetz, Peter : Böhmisch e Sonne , mährische r Mond . 
Essays und Erinnerungen . Wien 1996, 143-167. 
On the life of Hackenschmied , who became Hammi d following his emigratio n to the USA, 
cf. the biographica l not e at the end of this article . 
Anděl, Jaroslav: Alexandr Hackenschmied . Prah a 2000, 6. -  Hackenschmie d also wrote an 
article about the film season: Hackenschmied,  Alexandr: "K prvnímu představen í filmové 
avantgardy v Praze v kinu Kotva" [The first Screenin g of avant-gard e films in Prague at the 
Kotva Cinema] . In : Pestrý týden 47 (22.11.1930) 4. -  This text was translate d by 
I. Bergerová and Thoma s E.Valašek for Film Culture , No . 67/68/6 9 n/a , 242-244) . -  In May 
1931 Dovzhenko' s "Arsenal" (1929) was screened . Stáhla,  Zdeněk : Dat a a fakta z dějin 
československé kinematografi e 1896-1945. Vol. 3 (1929-1938) [Date s and Fact s from the 
Histor y of Czechoslova k Cinem a (1929-1945)] . Prah a 1990, 186-187. Reaction s to these 
Screening s can be found in Filmový kurýr 4 (1930) č. 48, 5; 5 (1931) č. 8, 4 and Český fil-
mový zpravoda j 10 (1931) č. 46, 3. 
It may well be tha t Hackenschmie d was aware of this. 
Omasta, Michael : The Quiet Man , Bemerkunge n zur Biografie und zu Bildern von 
Alexander Hammid . In : Omasta, Michael : (ed.) : Tribut e to Sasha. Das filmische Werk von 
Alexander Hammid : Regie, Kamera , Schnit t und Kritiken . Wien 2002, 7-15, 9. 
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genre of th e city symphony . These films usually portra y a day in th e life of on e or 
several cities. Th e city symphon y is a documentar y film genre and date s back to films 
like "Manhatta " (Charle s Sheeler/Pau l Strand , US A 1921), on e of th e first films to 
realize th e potentia l of th e movie camer a as an artisti c instrument , and Dziga 
Vertov's earlier films, in particula r "Kino-Glaz"/"Cinema-Eye " (1924), which pro -
mote d th e concep t tha t th e camera' s impartia l objective coul d perceive and recor d 
realit y bette r tha n th e huma n eye. Th e first Pragu e city symphon y film was an 
advertisemen t commissione d by a Pragu e electricit y Company . "Prah a v září světel" 
("Pragu e at Night" , 1928, produce d by Elekta-Journal ) directe d by Svatoplu k 
Inneman n registers images of th e Czechoslova k capital , presentin g th e city's night -
life in electri c light. 

However , th e connectio n of Hackenschmieď s first film to thi s genre is complex . 
Th e film neithe r present s th e chronolog y of a city day from dawn to midnigh t no r 
adopt s th e metapho r of th e city as a machine . Micha l Bregan t even dissociate s 
"Bezúčeln á procházka " from th e obvious contemporar y context s of genre and style: 
"'Aimless Walk' is no t simply a documentar y abou t Prague , no r is it a Modernis t 
vision of urba n civilization." 7 

Th e reason we are led to believe at th e beginnin g of th e film tha t we are watchin g 
a city symphon y lies in certai n characteristic s of th e genre . I t is th e specific perspec -
tive of th e self-consciou s camer a as "camera-eye " mountin g a vehicle. "The camer a 
and filmmake r is referred to in th e thir d perso n as 'Kino-Eye ' as thoug h th e medi -
um of film itself is an individual." 8 Omast a note d tha t Hackenschmieď s "Photo -
graphie and filmic work is füll of images directin g th e eye no t toward s on e but man y 
point s simultaneously : puddles , rain-covere d windo w panes , half-ope n car windows, 
artificially lit shop windows. " In "Bezúčeln á procházka " th e interes t of th e camer a 
in objects othe r tha n th e metropolita n cityscape become s mor e prevalen t as th e film 
proceeds . Th e camer a capture s reflection s of tree s and architectur e in th e tra m win-
dows: Natur e and urba n element s seem to blend in th e glass surfaces. 

The Latě Arrival of Czech Cinema as an Art Form 

Compare d to th e flourishin g Czec h avant-gard e poetry , theatre , cabaret , art and 
architectur e of th e 1920s (constructivism , functionalism , poetism) , it is surprisin g 
tha t ther e is hardl y any activity in th e area of film. However , ther e were several mani -
festos and project s for experimenta l film forms. The y mostl y cam e from th e "poet -
ist" member s of th e Czec h group "Devětsil " (1920-30) . Althoug h man y of th e poet -
ists were indee d professiona l writers, the y looked for th e poeti c no t onl y in litera -
tuř e but in all areas of life. Th e representative s of thi s group were intensel y inter -
ested in all thing s technica l and modern , includin g th e ne w mediu m of cinema . Thei r 
theoretica l head , th e photographer , typographe r and criti c Kare l Teige, publishe d his 

Bregant, Michal : Alexander Hammiď s Czech Years. Space and Time of His Early Films. In : 
Omasta: Tribut e to Sasha 21-41, 23 (cf. fn. 6). 
Lewis, David: Kinoglaz (1924), http://www.allmovie.com/movie/kinoglaz-vl86870/revie w 
(last retrieved on 30.03.2012). 
Omasta: The Quiet Man 13 (cf. fn. 6). 
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enthusiasti c " F o t o - K i n o - F i l m / P h o t o - C i n e m a - F i l m " as earl y as 1922. Jarosla v Sei-
fert , Teige, an d Vítězslav Nezva l p ropose d differen t kind s of poetist i c films an d 
"filmic p o e m s " , whic h t o use thei r expressio n were suppose d t o be " p h o t o g e n i c " o r 
" o p t o p h o n e t i c " ("fotogenická/f i lmová/opt ická/optofonet ick á báseň" ) . 1 0 I n 1925 
Teige an d Seifert wro t e a "scor e for a lyrica l fi lm" ("par t i tur a lyr ickéh o fi lmu") 
called " P o r t " ( "Př í s tav" ) 1 1 . N o n e of thes e filmic poem s o r abstrac t films was ever 
made . 1 2 T h e film criti c Ja n Kučer a wro t e in 1931: " O u r film circle s always con -
sidere d th e avant-gard e as an infantil e fantas y of certai n eccentric s [dětinsk é b louz -
něn í několik a v ý s t ř e d n í k ů ] . " 1 3 

Hackenschmie d was on e of th e film pract i t ioner s w h o were intereste d in develop -
in g film as an ar t form . The r e ar e a few films fro m th e 1920s tha t ca n be considere d 
as inspire d b y avant-gard e aesthetic s -  a m o n g the m were Gusta v Machaty ' s films o n 
wh ic h Hackenschmie d is suppose d t o have w o r k e d as a set-designer. 1 4 Bu t mos t 
C z e c h p r o d u c t i o n was considere d " l ow level ."1 5 Conversely , for som e left-win g 
avant-gard e artist s it was inconceivabl e t o tak é par t in a C z e c h commercia l film p r o -
duct ion . However , if a poet is t did so, h e o r she w o u l d ofte n avoid bein g men t ione d 
in th e credits , as was th e čase w i t h th e p r o m i n e n t "Devě t s i l " membe r Vítězslav 
Nezval , w h o provide d th e idea for Machaty ' s film " E r o t i k o n " (1929) . A melodra -
mati c love s tor y was t o o convent iona l for th e tast e of Nezval ' s pee r g roup . Som e 
year s earlie r ano the r "Devě t s i l " member , Jiř í Voskovec, was exclude d fro m th e 
g rou p for playin g - unde r a p s e u d o n y m - th e leadin g rol e in Kare l Anton ' s melo -
dramati c film adapta t io n of Vilém Mrstik ' s nove l " P o h á d k a máje" /"Fai r y Tale in 
M a y " (1926) . W o r k o n mains t rea m film p roduc t ion s was no t considere d an activit y 
fit for progressive artists. 1 6 Thi s change d in th e 1930s, as we shal l see in th e čase of 
th e "Devě ts i l " an d " P r o l e t k u l t " m e m b e r Vladislav Vančura , an acclaime d wri te r w h o 

Hradská,  Viktoria : Česká avantgard a a film [Czec h Avant-Gard e and Film] . Prah a 1976. -
Fo r th e inspiratio n by Frenc h avant-gard e thinking , námel y Loui s Delluc , cf. Fabian, 
Jeannette : Kinographi e un d Poesie . Zu r Medienästheti k der tschechische n Avantgarde . In : 
Liideke,  Roger/ Greber, Erika (eds.) : Intermediu m Literatur . Beiträge zu eine r Medien -
theori e der Literaturwissenschaften . Göttinge n 2004, 223-383 , 288-299 . 
Cf. the analysis of thi s animate d phot o montag e of "geometrica l naval bodies " by Wuts-
dorff Irina : Avantgardistisch e Konzeptione n zum Film im tschechische n Poetismus . In : 
Balagan . Slavisches Drama , Theate r un d Kin o 6 (2000) H . 2, 105-127, 115-119. 
Srp, Karel : Kare l Teige in th e Twenties . Th e Momen t of Sweet Ejaculation . In : Dluhosch, 
Eric/Svácha,  Rostislav (eds.) : Kare l Teige. Cambridge/Mass . 1999, 10-45, 32. -  Cf. also 
Felcman, Jakub : Kin o v psacím stroji. Fenomé n fiktivního scénář e v českém prostřed í 
[Cinem a in th e typewriter . Th e phenomeno n of the fictitiou s scenari o in th e Czec h lands] , 
Ph D Charle s University , Prague , 2010. https://is.cuni.cz/dipl_st/index.ph p ?id=&tid=&do = 
main&do=detail&did=8275 2 (last retrieved on 30.3.2012) . 
Kučera, Jan : Filmov á dramaturgi e [Dramaturg y in Film] . In : Přítomnos t 8 (18.2.1931) č. 7, 
106. 
Anděl: Alexandr Hackenschmie d 7 (cf. fn. 4). 
Cf. film criti c Linhart,  Lubomír : Jak byl znárodně n československý film [Ho w Czecho -
slovak Film Was Nationalized] . In : Film a dob a 11 (1965) 125. 
Osolsobě, Ivo: O n th e Thre e Frontier s of Theatrica l Freedom . Th e Liberate d Theate r of 
Voskovec and Werich in Prague , 1927-38. In : Schmid,  tíena/Striedter,  Juri j (eds.) : Drama -
tische un d theatralisch e Kommunikation . Beiträge zur Geschicht e un d Theori e des Drama s 
un d Theater s im 20. Jahrhundert . Tübinge n 1992, 238-252 , 238. 
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was entruste d b y Milo š Havel ' s AB Studi o in Bar rando v direct in g several films in th e 
1930s: " P ř e d matur i tou /" Befor e th e F ina l s " (1932, wi th E . F . Burian' s musi c an d 
Nezval ' s lyrics) , " N a slunečn í s t r a n ě " / " O n th e Sunn y Side " (1933) an d "Mari jk a 
nevernice 'V'Fai thles s Mari jka " (1934, wi th Bohusla v Mar t inů ' s music) . 1 7 

T o sum u p : in th e 1920s ther e was n o a t t emp t a m o n g C z e c h artist s t o mak e films 
tha t w o u l d be independen t of th e Czechos lova k movi e industry . Thi s is surprisin g if 
on e remember s tha t ther e were m a n y outs tandin g C z e c h pho tographe r s w h o ha d 
enoug h technica l expertis e t o develo p in t o fi lmmakers . Jarosla v Andě l sees th e 
reaso n for thi s in a specific incl inat io n of th e poetist s t o choos e " p e r c e p t i o n " over 
" p r o d u c t i o n . " 1 8 Thi s make s Hackenschmieď s experimenta l film of 1930 even m o r e 
surprising . Le t u s have a close r loo k at it . 

Hackenschmieďs "Independent Film" 

T h e lat e arriva l of artisti c ambi t ion s in Czec h film mean t tha t th e first Czec h avant -
gard e film was mad e in th e soun d era (whic h in Czechoslovaki a starte d in 1929). 
However , budgeta r y constraint s mean t tha t "Aimless Walk" ha d t o be silent . 
Accord in g t o Hackenschmied , th e film cos t onl y $10 t o p roduce ; it was sho t wi th a 
K inamo , 1 9 b o r r o w e d fro m a friend , th e film criti c an d playwrigh t Dr . O t t o Rádi . 2 0 

Ther e was n o affluen t p a t r o n financin g th e film, as was th e case w i t h th e F renc h 
avant-garde , no r was ther e a politica l pa r t y o r a governmen t in nee d of p ropagand a 
tha t suppor te d film making , as was th e case in th e USSR . Thi s film ca n be consid -
ere d t ru l y independent , an d at tha t t im e tha t was a rar e thing . Hackenschmie d h im -
self obviousl y foun d it impor t an t t o defin e w h a t " i ndependen t fi lm" was: 

It is debatabl e whethe r film is essentially mor e art or mor e industry . But it is certai n tha t it has 
somethin g of both . Film is art if it is mad e by an independen t artist . Th e industria l characte r of 
film lies in the complicate d technolog y of productio n and the necessit y to produc e on a large 
scale in orde r to show a profit , i.e., to produc e for a large, broa d public . Fo r thi s kind of 
production , of course , factor y efficiency is necessary , which greatly limit s th e freedo m of 
creative individualit y directin g th e productio n of th e film. Th e creative strengt h of the film 
artist (bot h directo r and actor ) is hindere d and manipulate d by th e business end of production , 

1 7 A DV D of thi s film was publishe d by th e Czec h Film Archive NF A in 2010. -  O n Devětsi l 
cf. Witkovsky,  Matthew : Avant-Gard e and Center : Devětsi l and Czec h Culture , 1918-1938. 
Ph . D . dissertation , Universit y of Pennsylvania , 2002. 
"Prvořadý m příkaze m nebylo vyrábět, nýbr ž vnímat. " Anděl, Jaroslav: Dvacát á léta: 
překvapivý sňate k konstruktivism u a poetism u [Th e Twenties : A Surprisin g Matc h between 
Constructivis m and Poetism] . In : Anděl, Jaroslav: Uměn í pr o všechny smysly [Art for AU 
Senses]. Prah a 1993, 19-45, 22. 
H e mention s thi s sum in the film "Aimless Walk -  Alexander Hammid " (1996) by Martin a 
Kudláče k where we can also see him holdin g a Kinam o in his hands . "Th e Kinam o was th e 
smallest of competing , compac t 35 mm movie camera s brough t to th e marke t in th e early 
1920s." Cf. Buckland,  Michae l K.: Th e Kinam o movie camera , Emanue l Goldber g and Jori s 
Ivens. In : Film History : An Internationa l Journa l 20 (2008) No . 1, 49-58 . -  Th e film mate -
riál he used consiste d of left-over s from th e AB Film Studi o in Vinohrady , cf. Pacovská, 
Edita : "Dosta l Oscara , no a?" [H e Go t an Oscar , so what?] . 24.03.2004, http://www.foto -
grafovani.cz/art/fo_tech/hackenschmied.htm l (last retrieved on 30.03.2012) . 
About Rád i ( !ř Pragu e 1902 -  f Ne w York 1965), who was on e of th e editor s of th e Journa l 
"Studio" , cf. Tomeš, ]oseí/ Léblová,  Alena (eds.) : Československ ý biografický slovník 
[Czechoslova k Biographica l Dictionary] . Prah a 1992, 582. 

http://www.fotografovani.cz/art/fo_tech/hackenschmied.html
http://www.fotografovani.cz/art/fo_tech/hackenschmied.html
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to which th e artist mus t submi t because a film is usually a business venture . And to th e busi-
nessma n th e artist is onl y th e labor neede d to improv e his produc t (th e film) and to increas e 
his profit . 

Hackenschmieď s vision of th e futur e is positive , though : 

Th e rapid developmen t of film technolog y (which , admittedly , is credite d to th e rise of the film 
industry ) mad e it possible to lower productio n costs enoug h so tha t an individua l with a little 
financia l suppor t coul d undertak e shorte r films. In thi s way originate d in Franc e th e first 
so-calle d avant-gard e films, which represen t th e onl y untainte d (thoug h no t always perfect ) 
film art because the y arose from a pur e desire to create , and no t to make money . 

Thi s is exactl y w h a t h e himsel f ha d achieve d in 1930: a " shor te r fi lm" abou t a jour -
ne y t o a par t of Pragu e whic h an average film audienc e in 1930 (bu t also t o d a y ) 2 3 

woul d no t find very interesting . W h y Libeň ? We will r e tu r n t o thi s ques t io n later . 

Introducing a Subject into the City Symphony 

I n th e first shot s of th e film, w h e n we see th e u p p e r part s of building s agains t th e sky 
an d thei r reflections , we are s h o w n cobblestones , a puddle , t r a m rails, th e t r a m itself, 
an d leaves, bu t no t wher e exactl y we are in Prague . T h e medium-rang e an d close-u p 
shot s of th e t ra m movin g b y r emin d us of th e beginnin g of Ru t tmann ' s " S y m p h o n i e 
de r G r o ß s t a d t " (1927) . A minu t é later , however , we recogniz e N o v é měs t o as th e 
t r a m move s alon g th e stree t N a poříč í (literally : " O n th e Rive r Basin") . Thi s also 
mean s tha t at th e beginnin g of th e film typica l cit y s y m p h o n y trait s prevai l whic h 
ofte n lack a strictl y documen ta r y approac h t o cit y spac e an d d o no t insist o n a clea r 
o r i en t a t i on 2 4 -  in Vertov' s " M a n wi th th e Movi e C a m e r a " (1929) differen t citie s ar e 
even combine d in t o a por t ra i t of " T h e C i t y " . T h e genr e of th e cit y s y m p h o n y cele -
brate s th e cit y an d m o v e m e n t t h r o u g h cit y space . By ridin g o n an d hangin g fro m 
trams , th e camer a is able t o glide t h r o u g h th e cit y spac e o n rails, somet ime s as " p h a n -

In th e article : Hackenschmied,  Alexandr : "K prvním u představen í filmové avantgard y 
v Praz e v kinu Kotva " (cf. fn. 4). In English in Logos 3.3 (Summe r 2004) unde r th e title : Th e 
Firs t Screenin g of Avant-Gard e Film s in Pragu e at th e Kotva Cinema . In : http://www . 
logosjournal.com/hammid.ht m (last retrieved on 30.03.2012) . 
Ibid. 
Today , th e main interes t in Libeň is connecte d to Bohumi l Hrabal . Th e writer lived ther e 
after he starte d workin g in a Libeň recyclin g míli in 1954. Later , he was a stagehan d (1959-
1962) at th e S. K. Neuman n Theatr e (no w Divadl o po d Palmovkou ) in Libeň . After th e 
hous e N a hráz i 24 where he lived was demolishe d in 1988 when th e sub way was built , a 
"Hraba l Wall" with painting s was initiated . http://prague-praha.org/2010/08/25 /  (last 
retrieve d on 30.03.2012) . 
Siegfried Kracaue r criticize d "Symphoni e der Großstadt " as a series of scraps withou t an 
intellectua l concept , even denyin g tha t th e film was a portraya l of Berlin : "Diese r Film 
'Berlin ' ist eine schlimm e Enttäuschung . Gewiß , er setzt sich aus Photographie n zusammen , 
die zum Teil ausgezeichne t sind, weil sie quer e Perspektive n nehme n un d merkwürdig e 
Detail s auf die Platt e bringen , Häuse r von unten , Rinnstein e [...] . Währen d etwa in den gro-
ßen russischen Filme n Säulen , Häuser , Plätz e in ihre r menschliche n Bedeutun g unerhör t 
schar f klargestellt werden , reihe n sich hier Fetze n aneinander , von dene n keine r errät , 
warum sie eigentlic h vorhande n sind. Ist das Berlin? " Kracauer, Siegfried: Wir Schaffens. In : 
Frankfurte r Zeitun g vom 17.11.1927 (Nr . 856), reprinte d in: Kracauer, Siegfried: Werke 6.1. 
Klein e Schrifte n zum Film . Ed . by Ink a Mülder-Bach . Frankfurt/Mai n 2004, 411-413. 

http://www
http://logosjournal.com/hammid.htm
http://prague-praha.org/2010/08/25/
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Fig. 1: "Aimlesss Walk" 1:18, Denisov o Statio n 

to m rides, " when th e camer a is mounte d beside th e driver, for example in Walter 
Ruttmann' s "Symphoni e der Großstadt " (1927). 25 

In th e city symphon y shot s of "Bezúčeln á procházka " we also see th e tra m from 
th e outsid e and later th e camer a seems to be mounte d on th e tram , immobile . We see 
othe r vehicles cross th e tram 's pat h and th e shado w of th e tram . But we do no t yet 
see th e protagonist . 

Th e editin g of th e sequenc e of th e tram' s movement , th e shadow, th e first clearly 
recognizabl e landmark , adorne d with sculptura l figures (th e Denisov o Station) , and 
a pan over th e footboar d heighte n th e suspense and creat e nervous , huma n sub-
jectivity. Micha l Bregan t note s tha t th e "close-u p of th e steps of th e streetca r (sho t 
from th e subjective high angle of th e passenger) " helps "to creat e tension." 2 6 I n thi s 
momen t "Bezúčeln á procházka " leaves behin d th e genre of th e city symphony . 

Th e subjective angle (we do no t kno w yet whose poin t of view it is yet) and th e 
castin g of a diagona l shado w prepar e th e viewer for th e doublin g of perspectiv e tha t 
will be built upo n later . Hackenschmie d was later to use a similar "shadow-first " 
device mor e pronouncedl y in his America n film with Maya Deren : "Meshe s of th e 
Afternoon " (1943). 

See also the highly mobile camera in "Entr'acte " by René Clair (1924). 
Bregant: Alexander Hammid' s Czech Years 27 (cf. fn. 7). 
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Fig. 2: "Aimless Walk" 1:28, th e first appearanc e of th e man 

T h e in t roduc t io n of th e subjective glanc e also bring s a chang e of direct io n of th e 
wor l d movin g b y (1:16) . H e r e we suddenl y unders tan d tha t we are in th e t r a m n o t 
just w i t h an a n o n y m o u s , " o m n i p r e s e n t , " 2 7 an d authoria l camer a (as in mos t cit y 
symphonies) , bu t we ra the r see th e on e an d onl y pro tagonis t of th e film (Bedřic h 
Votýpka) , a m a n in a ha t in t roduce d like an earl y film no i r hero . 

Votýpk a was n o t a professiona l actor , bu t a frien d of Hackenschmieďs . H e was 
originall y f ro m Libeň . I n 1927 h e ha d wr i t t e n a screenpla y for a d o c u m e n t a r y film 
abou t th e sluices an d scou t camp s at th e Vltava river "Svatojánsk é proudy , projek t 
p ř e h r a d " ("Th e Svatojansk é Streams , Wate r Reservoir s Pro jec t" ) , directe d b y A n t o n í n 
Vojtěchovský. 2 8 I t was Votýpk a wi th w h o m Hackenschmie d ha d visited th e g round -
breakin g " F i l m u n d F o t o " ( F I F O ) exhibit io n in Stuttgar t (May-Jul y 1929) whic h 
include d m o d e r n Amer ica n an d Soviet pho tography . 2 9 

Anděl: Alexandr Hackenschmie d 8 (cf. fn. 4). 
A film abou t th e Vltava embankmen t in Podskalí , http://www.filmarchives-online.eu / 
viewDetailForm?FilmworkID=cddde l 350c6d2e3a f 18e26abdae95f5c&set_language=f r (last 
retrieve d on 30.03.2012) . Th e film shows ho w th e flow of th e river had been altere d by th e 
constructio n of water reservoirs and dams . These would also chang e th e Svatojánské 
Stream s sout h of Prague . I t would no longer be necessar y to hau l boat s upstrea m with th e 
help of horse s (koníčkování) . Late r we shall see tha t th e rectificatio n of th e Vltava was a 
topi č tha t obviously preoccupie d Hackenschmie d who grew up in Karlín , a place strongl y 
influence d by th e river. 
On e of his article s abou t th e exhibitio n appeare d in "Studio" . Hackenschmied,  Alexandr : 
Film ve Štutgart u [Fil m in Stuttgart] . In : Studi o 1 (1929) č. 9, 286-287 . 

http://www.filmarchives-online.eu/
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Diagonal Compositions, Water,  and Rhythmic Montage 

A contemporar y reviewer in th e Czec h Journa l "Studio " wrote , "By using Photo -
graphi e distortion , settin g th e camer a at a tilt , and with ne w angles, on e discovers a 
new beaut y of thing s in th e mos t primitiv e motif s of th e urba n periphery. " In th e 
film it appear s tha t th e tra m has n o doors . Thi s no t onl y allows passengers to alight 
by jumpin g from th e movin g tram , but also draws ou r attentio n to th e borde r 
between th e movin g vehicle and th e immobil e street unde r it. Th e end of th e wood -
en floor of th e tra m forms a footboard . I t appear s eight time s in th e film and has sev-
eral funetions : it cut s th e screen diagonally , preparin g th e viewer for th e dynamic s in 
th e narrative . 

Th e dynamis m of th e footboar d is antieipate d by two shot s with diagona l forms 
at th e beginnin g of th e film: rails runnin g from botto m right to left and on e rail from 
botto m left to right , quotin g th e ubiquitou s tram s and thei r track s in th e city sym-
phon y genre . 

Fig. 3: "Aimless Walk" 0:32, Tram Lines I 

"Využitím fotografickéh o zkreslení, zešikmen í pohled u a pod novými zorným i úhly je pod 
nejprostším i motivy velkoměstské periferie objevována nová krása věcí". In : Studio 2 
(1930-31) č. 7, 218-219. Quote d in: Mrázková,  Daniel a /Remeš,  Vladimír: Cesty českoslo-
venské fotografie: Vyprávění o histori i československé fotografie prostřednictví m životních 
a tvůrčích osudů vybraných osobnost í a mezníc h vývojových okamžiků [Ways of Czech 
Photography : A Histor y of Czechoslova k Photograph y Throug h Creative Biographie s of 
Selected Personalitie s and in its Decisive Moments] . Prah a 1989, 75. 
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Fig. 4: "Aimless Walk" 0:41, Tram Lines II 

Th e proximit y of th e tra m footboar d to th e cobblestone s gives a visual represen -
tatio n of speed. Thi s shot , with some alterations , is edite d with othe r images of th e 
tra m journey . Togethe r the y form a repetitiv e patter n and creat e a rhyth m which 
accelerate s slightly toward s th e end of th e sequence . 

When th e camer a pan s over th e footboard , it no t onl y contrast s with th e anony -
mou s city-symphony-phantom-rid e camer a at th e start of th e film. Thi s glancin g 
down and brushin g over th e footboar d create s bot h a feeling of suspense and a slight 
vertigo effect. Th e shortnes s of th e footboar d shot s seems to dra w us outsid e th e 
tram . Where will th e camera , and by implicatio n th e man , ho p ou t of th e tram ? 

Intercu t int o th e tra m sequenc e are shot s of even shorte r duratio n showin g rip-
pling water with a reflection . The y add to th e fracturin g of th e journe y by introduc -
ing th e shapeless and blurre d surface of a liquid mirror , th e "old" Vltava no w seep-
ing through . Th e gentle movemen t of th e water contrast s with th e speedin g (sub- ) 
urba n scener y and th e rectangula r shape s of th e building s behin d th e tra m windows. 
Th e shot s of dar k water no t onl y interrup t th e fixed cours e of th e tram , but also 
punctuat e th e trip with interjection s tha t introduc e a different layer of time . Are we 
to believe it is a memor y - an image from th e past? A few moment s later , when th e 
man leaves th e tra m on th e bridge, we realize tha t these images coul d also be an 
anticipatio n or an imaginatio n of th e river Vltava, an image of what migh t lie ahead . 
When th e ma n sits down by th e embankment , we see water again, thi s tim e in a 
longer shot , and it shows th e same reflectio n as in th e precedin g shots . Th e images 
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Fig. 5: "Aimless Walk" 1:16, Footboard I 

CT 

Fig. 6: "Aimless Walk" 1:33, Footboard II 
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of wate r migh t also s tan d for crossin g th e river o n Hlávk a bridge (Hlávků v most) . 
I n thi s case h e p robab l y w o u l d have take n t ra m N o . 18 whic h w o u l d have com e fro m 
Wencesla s Squar e via Den i sov o Statio n over th e Hlávků v mos t t o Holešovice . F r o m 
ther e h e migh t have change d t o line 12 (Smícho v Holešov ice ) 3 1 wh ic h in 1929 was 
extende d o n t o th e Libe ň bridge. 3 2 T h e t ra m connec t io n of th e Libe ň bridge wi th 
Libe ň itself was comple te d onl y in 1931, so th e t ra m journe y t o th e ne w bridge ha d 
t o be don ě via Holešovic e an d no t via Karlín . 

T h e emot iona l tonal i t y of th e wate r contrast s wi th th e sunli t Pragu e cit y cente r 
an d its adjoinin g suburbs ; its m i n o r ke y p roduce s an a tmospher e of longing . Jus t as 
N o v é měs t o is replace d b y th e smal l shops , th e lo w semi-industria l s t ructures , an d 
th e working-clas s ne ighborhood s of Holešovic e an d Libeň , th e film genr e change s 
as well. If we stay w i t h musi c te rminology : th e cit y s y m p h o n y is supersede d b y a 
barcarole , an int imat e musica l genr e tha t is connecte d w i t h boat in g an d gondolas . 3 3 

Later , w h e n th e m a n arrives in Libe ň wi th its waterways , ships , an d dockyards , we 
unders tan d thes e image s as forebodin g in hindsight . 

A Study in Movement,  Direction, and Point of View 

Bregan t stresses th e rol e of rhythmica l editin g in thi s low-budge t film: 

Hammi d [i.e. Hackenschmied] , who had no technica l equipmen t for editing , achieved a 
dynamic , purel y cinemati c tensio n by rhythmicall y alterin g static and dynami c shots , employ -
ing close-up s and extrem e close-ups . Thi s is eviden t immediatel y from th e beginnin g of film, 
in th e transitio n from the lingerin g shot s of th e tra m track s and th e surface of a puddl e by th e 
cur b to the fast páce of th e streetcar , when we subjectively follow the passing exterio r throug h 
th e fron t windo w of th e carriage . Th e view of th e movin g carriage is very typica l for Hammid , 
familiär to us from bot h his photograph s and his later films (for instanc e in "Crisis", 1938) -
and it enable s him to establish th e link between th e static and dynami c elements . 

A l thoug h th e director , w h o was very goo d at downplay in g hi s achievements , 
describe d th e shoot in g as a casua l walk ("An d ther e I was wi th a camer a in m y han d 
for th e first t ime . So I t o o k it for a walk in th e ne ighborhoo d in Pragu e wher e I 
l ived"), 3 5 on e ca n assum e tha t hi s filmic idea coul d have bee n realize d onl y o n th e 

In 1923 tra m no . 18 starte d on th e following route : Holešovice , Uráni e -  Jatk y - Štvanic e -
Denisov o nádraž í -  Jindřišsk á - Václavské náměst í -  Karlovo náměst í -  Morá ň - Vyšehrad -
Nusle , Fricov a ulice. Fro m 1929 tra m no . 12 went via Libeň , Doln í nádraž í (u Palmovky ) -
Libeňsk ý mos t -  Dělnick á - Jatk y - Štefániků v mos t -  Čechů v mos t -  Kláro v - Malostransk é 
náměst í -  Vítězná tříd a (Újezd ) -  Plzeňsk á tříd a (Anděl ) -  Západn í nádraží . Fojtík, Pavel/ 
Linert,  Stanisla v /Prosek,  František : Histori e městské hromadn é doprav y v Praz e [Th e 
Histor y of Urba n Mass Transportatio n in Prague] . Prah a 2005, 111, 115. 
Dušek,  Pavel: Encyklopedi e městské doprav y v Čechách , na Morav ě a ve Slezsku [Encylo -
pedia of Cit y Transpor t in Bohemia , Moravi a and Silesia]. Prah a 2003, 207. Duše k writes 
tha t on 29 Octobe r 1928 th e tra m starte d runnin g between Dělnick á street and Libeňsk ý 
most , and onl y on 28 Septembe r 1931 between Libeňsk ý mos t -  Primátorsk á tříd a (today : 
Zenklova ) in Libeň . 
Th e island of Štvanic e between Karlín and Holešovic e was called Velké Benátk y [Grea t 
Venice] as we can see on th e ma p of 1910. 
Bregant: Alexander Hammiď s Czec h Years 27 (cf. fn. 7). 
In Martin a Kudláček' s documentar y "Aimless Walk - Alexander Hammid" , produce d in 
1996 by Česká Televize & Min a Film . 
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basis of a well-planne d shootin g as well as a stron g visual imaginatio n which might 
have been exercised in countles s tra m rides withou t th e camera , searchin g for th e 
poetica l rhyth m of th e "score" of his first film. On e coul d perceive thi s film in th e 
contex t of th e poetists ' manifesto s tha t were never pu t int o practice . In fact, th e 
beginnin g of th e film Start s ou t as a "photogeni c poem " withou t a narrativ e -  a ride 
throug h Pragu e as imagine d by th e poetist s might no t have looked so different . But 
as th e film proceed s we notic e tha t ther e is mor e to it tha n th e joys of moder n urba n 
transportatio n and geometri e composition s to please th e eye. 

Hackenschmieď s film is a stud y in orientatio n in space as perceived from a mov-
ing vehicle. Th e first thin g we have to bear in min d is tha t in 1930 Pragu e tram s drove 
on th e left side of th e street . Th e introductio n of right-han d traffic was imminent , 
but had no t yet been implemente d as it mean t a major chang e for a metropolita n city. 
Czechoslovaki a had agreed to it unde r th e "Pari s Convention " in 1925, but did no t 
actuall y go ahea d with it unti l Marc h 1939. Th e chang e planne d for th e 1 Ma y 1939 
was accelerate d by th e invasion of Hitler' s troop s on Marc h 15.36 

Fe w of th e shot s we see fit th e man' s poin t of view (POV) . Th e glances down to 
th e footboar d and up to th e statue s at th e Denisov o statio n seem to be typically 
huma n in nature . But th e footboar d is on th e left side of th e tra m - if it were from 
th e PO V of th e ma n standin g on th e right side of th e tram , we would see it framed 
by th e interio r of th e tram . In th e sequenc e of shot s from inside th e tra m we are con -
fronte d with two alternatin g direction s of "movement " of th e outsid e world. If th e 
camer a shoot s ou t of th e left windo w thing s go by from right to left. If th e camer a 
looks ou t of th e right windo w th e city moves by from left to right . What is unusua l 
her e is tha t th e two direction s are connecte d with two positions , two point s of view. 
On e belongs roughl y to th e man , th e othe r to th e cameraman . Th e left-to-righ t 
directio n is connecte d to th e PO V of th e protagonist , standin g at th e right-han d 
windo w of th e tram ; all new objects com e int o th e frame from th e left and leave th e 
frame on th e right . H e is lookin g ou t of th e right windo w and straight ahead , in th e 
same directio n th e tra m is going; we do no t see him turnin g to th e left side of th e 
tra m or leaving his positio n unti l he decide s to get off th e tram . It is no t quit e clear 
whethe r th e shot s with th e passengers represen t his PO V or th e camera's . Th e right -
to-lef t directio n belongs to a perspectiv e no t attache d to th e man ; mos t of th e tim e 
it seems to display typica l city symphon y camer a behavior . Th e two POVs and th e 
right-to-lef t and left-to-righ t direction s of movemen t attache d to the m are intercu t 
by eithe r a shot of th e footboar d or a shot of water (for example a footboar d in 1:32, 
water in 2:08). 

On e detai l is particularl y importan t in th e sequenc e inside th e tram . While th e 
tra m is going past th e Denisov o statio n (which is east or on th e right side of th e tra m 

Cf. the phot o of a poster saying "In Prag wird RECHT S gefahren" in the book Pfitzner, Josef: 
Das tausendjährig e Prag. Mit Bildern v. Fran z Hoch . Bayreuth 1940,110. Pfitzner , a historia n 
and membe r of the NDSA P from 1939, was the Germa n deput y mayor of Prague from 
1939 to 1945 and was responsible for germanizin g Prague . Fdv: Vpravo jezdíme už 70 let 
[We Have Been Drivin g on the Right Side for 70 Years Already"]. In : http://auto.idnes.cz /  
vpravo-jezdime-uz-70-let-0vd-/auto_ojetiny.aspx?c=A090316_122929_auto_ojetiny_fd v 
(last retrieved on 30.03.2012). 

http://auto.idnes.cz/
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when it leaves th e center ) we see a right-to-lef t movemen t of th e statio n when it 
shoul d be th e othe r way around ! 

Thi s might mea n tha t Hackenschmie d preferre d to shoo t th e Denisov o statio n on 
th e way back because he was closer to it and th e view was unobstructe d from th e left 
side of th e street . But thi s sudde n chang e of directio n mus t have been disorientin g 
for a Pragu e audienc e tha t first saw th e tra m leaving th e city and the n had to assume 
tha t th e tra m was travellin g back toward s th e cente r at th e Denisov o station . To-
gethe r with th e shado w and th e footboard , thi s reversed movemen t prepare s th e 
introductio n of th e protagonist , who from th e very beginnin g is associate d with an 
unsettlin g feeling of a double-side d movement . 

Ther e are several possible explanation s of th e "wrong" direction . Th e right-to -
left-movemen t of th e Denisov o statio n migh t be an (imagined ) retur n back to th e 
center . O r a flashback of an earlier ride? Thi s encourage s th e viewer to construc t a 
narrative : what are we to make of thi s somber-lookin g figuře: is he returnin g to th e 
scene of a crime ? Hackenschmie d ma y have used his camer a going in bot h direc -
tions , and later edite d th e shot s of leaving and arriving in Pragu e in on e sequence . 

Th e visual riddle in orientatio n has no one-dimensiona l Solutio n tha t would fit 
int o th e sparse narrativ e of th e film. Th e onl y thin g we can be sure of is tha t th e ma n 
is leaving th e cente r of Pragu e (store s and urba n architectur e are becomin g inter -
twined with views of th e peripher y including : fallow fields and factories) , and tha t at 
th e same tim e ther e is a contradictor y movemen t -  as if he had an invisible doubl e 
doin g th e "opposite " thin g simultaneously . Hi s doppelgange r Stares ou t of th e tra m 
on th e othe r side -  withou t th e protagonis t himsel f moving . And th e camer a assumes 
viewpoint s tha t are eithe r analogou s to or mirro r th e protagonisť s PO V - which 
make s on e thin k tha t th e camer a itself acts as a doppelgange r of th e man , or th e ma n 
of th e camera . 

Th e last shot in th e tra m sequenc e make s th e ma n himself, who has unti l no w been 
immobile , an object of movemen t and shows him (previousl y associate d with th e left-
to-righ t direction ) enterin g th e right-to-lef t spher e of th e frame . Th e kineticall y accu -
rate turnin g aroun d while jumpin g from a movin g vehicle seems to signál a mor e sig-
nifican t and all-encompassin g tur n of th e protagonist . In th e next shot th e ma n first 
walks toward s th e camer a and the n turn s to th e othe r side. After a cut we see him on 
th e left side of th e bridge Walking toward s th e steps. In short , th e film confuse s th e 
viewer's sense of direction , but in a low-ke y fashion tha t works at a subconsciou s 
level and does no t distur b th e eye of a viewer accustome d to a montag e of sights in 
city symphonies . Hackenschmie d obviously count s on thi s expectatio n and cleverly 
subverts it. 

The Libeň Bridge -  not "On the Sunny  Side" of Prague 

Th e bridge connectin g Libeň and Holešovic e appear s in a numbe r of photograph s and 
films of th e latě twentie s and early thirties . I t was designed by th e architec t Pavel Janá k 
and built by th e enginee r Františe k Menc l between 1924-1928 in a "massive and so-
lid" cubist style with a spán of 16 meter s which gave it a "certai n liberty and lucidity." 37 

"[...] působí zvláštní volností a přehledností. " Mencl,  František : "Most libeňský." [The 
Libeň Bridge]. In : Styl XI [XVI] (1931-1932) 136-137. 
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Fig. 8: Th e Libeň Bridge 
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I t is mad e of reinforce d concret e and , unl ik e m a n y o the r bridge s in Prague , it is 
unadorned . T h e choic e of thi s bridge as th e targe t of th e t r a m rid e concur s wi th th e 
con t empora r y "ce lebra t io n of th e beaut y of u n a d o r n e d life" an d th e ban s o n " d a n -
gling Ornaments " formulate d in leadin g line š of discours e at tha t t ime . 3 8 

Original l y th e bridge was called Masaryků v mos t (1928-39 ) an d fro m 1939 t o 1940 
it bor e th e nam e Baxů v mos t . 3 9 I n 1940 th e nam e was change d t o Libeňsk ý mos t 
befor e revert in g bac k t o Baxů v mos t in 1945. F r o m 1952 t o 1962 th e bridge was name d 

In his articl e on Kare l Teige's troubl e with being bot h a poetis t and a constructivist , Pete r 
Zus i quote s his "Foto-Kino-Film" : "Onl y a shor t step was require d for thi s vitalist cele-
bratio n of th e beaut y of unadorne d life to develop int o a puris t celebratio n of th e beaut y of 
th e unadorne d machine : th e beaut y of a machine , of an automobile , is th e beaut y of realit y 
and of th e pur e form , which doesn' t need to be dolled up with Ornament s or wreathe d with 
poetry. " Zusi, Peter : Th e Style of th e Present : Kare l Teige on Constructivis m and Poetism . 
In : Representation s 88 (Fal l 2004) 102-124, 110. 
Name d after Kare l Baxa, a nephe w of the writer Kare l Havlíče k Borovský, and th e mayo r 
of Pragu e from 1919-1937. -  Cf. also Dušan, Josef: Encyklopedi e most ů v Čechách , na 
Morav ě a ve Slezsku [Encyclopedi a of Bridges in Bohemia , Moravi a and Silesia]. Prah a 
1999. -  Fo r Pragu e bridges see also: http://virtualni.praha.eu/mosty/libensky-most.htm l -
http://prago.info/index.php/200711295815/Libensky-most.htm l (last retrieved on 30.03. 
2012). 

http://virtualni.praha.eu/mosty/libensky-most.html
http://prago.info/index.php/200711295815/Libensky-most.html
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Stalingradsk ý most . Fro m 1962 onward s it was onc e again name d Libeňsk ý most ; 
currentl y it is in a neglecte d statě and at risk of demolition. 40 

Incidently , we find th e same bridge in an early Czec h soun d film "N a slunečn í 
straně " ("On th e Sunn y Side", 1933) which was directe d by th e writer Vladislav 
Vančura . Th e film is abou t new method s in education , based on th e idea tha t an 
orphanag e in its reforme d version of a "hom e for children " (Dětsk ý domov ) is mor e 
wholesom e tha n a dysfunctiona l family th e childre n migh t otherwis e live in. Th e 
plo t is as follows: crue l capitalis t parents , whose business has gone bankrupt , con -
sider killing thei r daughte r in orde r to collec t th e life insuranc e money. 41 Th e Czec h 
Script was a coUectiv e effort -  it was writte n amon g other s by th e avant-gard e poe t 
Vítězslav Nezva l and th e membe r of th e Pragu e Linguisti c Circl e and forme r 
Russian formalis t Roma n Jakobson . 

In on e scene we see th e mothe r and th e girl on thei r "last" trip to Libeň where th e 
mothe r is suppose d to kill th e girl on th e outskirt s of Prague , thro w her int o th e 
Vltava and the n shoo t herself. Th e mothe r is giving th e daughte r mone y to buy her 
last meal . Since th e film was shot in 1933 we can see th e new gasomete r (buil t in 
1932) in th e backgroun d when th e girl lets go of her balloon and cries out , "M y bal-
loon flew away" ("ulít balón") . Interestingly , Libeň here -  as in Hackenschmieď s 
film - is connecte d with extrem e existentia l situations , crossroads , and crimina l ideas 
(even thoug h th e mothe r does no t ultimatel y kill her daughter) . Libeň in film cer-
tainl y does no t represen t th e "sunn y side" of Prague . 

O n a prin t from th e perio d of World War I, showin g th e Gra b oilclot h and carpe t 
factory , we can see ho w Libeň looke d in th e decade s before th e film, and also at th e 
tim e when Hackenschmie d was a boy. In Vancura' s film th e "sunn y side" of Pragu e 
is locate d in th e south-eas t of th e city, Podolí . But here in th e north-east , th e Vltava 
looks ravaged by moder n industry . Natur e appear s violated , th e space organized , th e 
Vegetation pruned , with chimney s exudin g black smoke . Ther e is no huma n being in 
sight. Th e emptines s of th e outskirt s is in stark contras t to th e bustlin g street s of 
town center s seen in th e city symphonies . 

On curren t plans to widen the bridge cf. press release from 5.5.2011 of the "Club Fo r Old 
Prague " ("Klub Za starou Prahu") : Jandáček,  Václav: Mezi Štvanicí a "Blankou" [Between 
Štvanice and "Blanka"]. http://www.zastarouprahu.cz/ruzne/Tiskova_zprava5-2011.pd f  
(last retrieved on 30.03.2012). 
In the first half of the 193 Os the moti f of life insuranc e fraud preoccupie d novelists and 
script-writers : "hardboiled " crime writer James M. Cain published his insuranc e embez-
zlemen t story "Three of a Kind " in 1935; nine years later it was filmed by Billy Wilder in 
the noir "Doubl e Indemnity" . Vladimir Nabokov' s novel "Otchaianie'VDespair " (publish -
ed in Russian in Berlin 1934) revolves aroun d a life insuranc e fraud based on an imaginar y 
double . "Despair " begins where the film "Aimless Walk" ends: a man meets his doppel -
ganger on the outskirt s of Prague . Cf. Drůbek,  Natascha : Prague j Doppelgaengers : 
"Bezúčelná procházka " (Hackenschmied , 1930) and "Otčajanie " (Nabokov , 1932). In : 
Slovo a smysl. In preparation , 2012. 
Tomeš,  Josef: Městská část Prah a 9. 4. Díl. Libeň [The Municipa l Distric t Prague 9. Par t 4. 
Libeň] . Prah a 2001, 31-34. -  Bečková,  Kateřina : Zmizel á Praha . Továrny a továrn í haly. 
1. díl Vysočany, Libeň, Karlín . [Vanished Prague : Factorie s and Warehouses . Par t 1. Vyso-
čany, Libeň, Karlín] . Prah a 2011, 110-111, 124. In 1875 the Gra b factory had replaced the 
Košinka vineyard. 

http://www.zastarouprahu.cz/ruzne/Tiskova_zprava5-2011.pdf
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Fig. 9: "Gra b & Sons" Factor y in Libeň 

Th e atmospher e of th e Libeň waterfron t was capture d in contemporar y photo -
graphs tha t show empt y spaces on th e peripher y of a metropolita n city. Th e river and 
its bank s in thi s par t of Pragu e seem to stress th e contras t between natura l and indus -
tria l space. 

Even thi s picture , which at first sight seems to be idyllic, highlight s th e two con -
stan t Libeň themes : th e surface of th e water as a darkly forebodin g mirro r and th e 
drudger y of workers ' existence : th e ben t dar k figuře of an adult , a child working. 

A photograp h from th e 1920s: th e old woode n bridge over th e Vltava in Libeň. 43 

"A propos de Prague"? 

Th e secon d par t of th e film is filled with images of water in different forms and func-
tions . I t provide s idyllic river scener y (a ma n fishing), a bleak backgroun d of th e 
industria l areas, and a reflectin g surface: "Th e water guides us throug h th e periph -

»44 
ery. 

We alread y mentione d th e brief shot s of dar k water tha t intercu t th e earlier tra m 
sequence . These shot s intrud e on th e narrativ e sequenc e of th e journe y (2:01, 2:09, 

On the site of Prague 8, this phot o is described as "Koníčkován í na Vltavě", obviously a 
descriptio n of haulin g boats upstrea m with the help of horses (in this case: people instead 
of horses) . http://www.praha8.cz/(nzdqyu45mcf5pt55cb55gi45)/zdroj.aspx?typ=5&id = 
159&sh=4662867 1 (last retrieved on 30.03.2012). 
"[...] voda, průvodkyn ě periferií". Cf. Stolí, Martin/ Matějů, Martin : Prah a dokumentárn í 
[Prague in Documentar y Film] . Prah a 2006, 37. 

http://www.praha8.cz/(nzdqyu45mcf5pt55cb55gi45)/zdroj.aspx?typ=5&id=
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Fig. 10: Phot o of Libeň from the 1920s 

2:13). Th e interruptio n of th e sequenc e of urba n architectur e (house s and thei r 
reflection s in th e windows of th e tram ) was mad e withou t apparen t motivation . Th e 
introductio n of th e elemen t of water was sudde n and fleeting at th e same time. 45 We 
alread y tried to interpre t th e shot s as an anticipatio n of th e river by which th e pro -
tagonis t will soon sit and ponder . 

Th e montag e of shot s showin g water can also be seen in a dialogue with Frenc h 
cinem a of th e precedin g years. In "Pari s qui dort " (1925, Ren é Clair) 4 6 we see a ma n 
in a hat , th e guard of th e Eiffel tower , rushin g throug h a "sleeping" Paris . Amon g 
othe r figures frozen by a magic ray, a ma n Stand s immobilize d on th e embankment ; 
th e dar k water unde r him is read y to embrac e his suicide . Th e image (2:55) of 
Votýpka sittin g beside th e Vltava has a similar impac t and composition , dividing th e 
space diagonally . Bot h films mix th e fantasti c (Clair' s ray and Hackenschmieď s dou -
ble) using th e space of a real city. 

A film Hackenschmie d engages in a direc t dialogue with is Ma n Ray's Frenc h "E 
Etoil e de mer " (1928). Th e film contain s several motif s we will find in Hacken -
schmieďs shor t two years later : glistenin g rails and th e profile in a tra m window, a 
chimney , docks . P. Adams Sitne y pointe d ou t "a numbe r of remarkabl e coincidence s 
of imagery and structur e between " th e film "EÉtoil e de mer " and "Meshe s of th e 

Diminishin g from 20 to 13 frames, so less than a second . 
31 avant-gard e films (amon g them film by René Clair, Germain e Dula c and Jean Renoir ) 
were bought for distributio n in Czechoslovaki a by the Futuru m Film Compan y in De -
cember 1930. Štábla: Dat a a fakta z dějin československé kinematografi e 1896-1945,196 (cf. 
fn. 4). 
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Fig. 11: "Aimless Walk" 2:55, Sitting at the Vitara in Libeň 

Afternoon " (Alexand r Hackenschmied/May a Deren , 1943) withou t mentionin g 
Hackenschmieď s "Bezúčeln á procházka " which ma y have been unavailabl e to 
him. 4 7 

Anothe r connectio n can be established with Jean Vigo's "A propo s de Nice " 
(1930). Thi s film, photographe d by Boris Kaufman , also uses shot s of water, in thi s 
case th e sea, intercu t int o th e openin g sequence , giving th e film a distinctiv e rhythm . 
"A propo s de Nice " was inspire d by th e same city symphon y film tha t influence d 
Hackenschmied : "Th e Ma n with th e Movie Camera " (USSR , 1929) mad e by Vertov 
(bor n Deni s Kaufman) , th e older brothe r of Boris Kaufman . Boris Kaufma n had 
studie d in Pari s and stayed in Franc e after th e Octobe r Revolution . Vigo's film abou t 
a seaside town premiere d on 28 Ma y 1930 in Paris . I t was on e of th e films later cho -
sen by Hackenschmie d for th e avant-gard e film progra m in th e Kotva cinem a in th e 
autum n of th e same year. Thu s th e Pragu e audienc e would have been able to follow 
th e dialogue between Vigo's film on th e subject of Nic e and Hackenschmieď s film 
apropo s of Prague . 

Lookin g at these three films now, it seems tha t Hackenschmie d responde d to "LÉtoile de 
mer" twice: Onc e in his 1930 film and the second time 13 years later, togethe r with Maya 
Deren . In 1943, in their Surrealist film about a couple they quot e Ray's images of a man 
ascendin g the staircase and the knife. Both films have the images of mirrorin g or glass sur-
faces in common . Sitney,  P. Adams: Meshes of the Afternoon . In : Sitney,  P. Adams: Visionary 
Film . The American Avant-Gard e 1943-1978. Oxford, Ne w York, Toronto , Melbourne , 
1979, 3-19, 19. 
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Fig. 12: The Factor y Rustonk a 

When Hackenschmie d too k Pragu e audience s on his "aimless walk", the y were 
no t abou t to see just anothe r city symphony . I t was a different type of journe y which 
seems to be inspire d by lyrical "poetism, " it does no t rely solely on th e effects of th e 
city symphony 's fast montage , and then , rathe r unexpectedly , develops a narrativ e 
tha t leads th e rationa l viewer ou t of his depth . 

Libeň: Industrial Suburb and the Old Jewish Quarter 

Ther e are several ways to move throug h a city, but th e tra m seems to express mos t 
aptly th e concep t of a moder n capita l -  even if it is th e medieva l city of Prague . 

Som e of th e tra m route s are older tha n th e Firs t Czechoslova k Republic . On e 
example is th e tra m connectin g Pragu e and Libeň , which was built when Libeň was 
formall y still a village on th e northeas t peripher y of Prague , albeit with a concentra -
tion of over 40 factories . Libeň becam e a city in 1898 and in 1901 was subsume d int o 
a distric t of Prague . Th e tra m to Libeň was on e of th e first electrica l tramway s in 
Prague . Built by Františe k Křižík , it opene d its cours e in 1896, runnin g between 
Karlín , Libeň , and Vysočany, for some tim e still competin g for th e space in th e street 
with th e earlier established "koňka " (horš e tram). 4 8 

Unti l th e secon d half of th e nineteent h Centur y Libeň was a rathe r romanti c place , 
with picturesqu e river bank s and patche s of wild nature . I t had several vineyard s -
on e of them , Kolčavka , was turne d int o a cemen t pipe factor y in th e 1880s. Th e rail-
line between Pragu e and Vienna , which from 1844 ran throug h Libeň , was on e of th e 
reason s for th e rapid industrializatio n of thi s area . A natura l asset was Liben' s prox-

Křižík had built his first tram on the Letná in Prague in 1891, but it was mainly a show-
case advertising electrica l transportation , as it was only 1.4 km long. Dušek: Encyklopedi e 
městské dopravy 197 (cf. fn. 31). 

-  *•  ',  z%> 
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imi t y t o th e Vltava river connect in g Pragu e via th e Labe/Elb e t o H a m b u r g . After th e 
establishmen t of th e p r in t work s ( " k a r t o u n k a " ) 4 9 in th e 1820s, several machin e 
work s were built : Rus tonk a in 1832, 5 0 th e factorie s of th e Práši l b ro thers , 5 1 th e Ers t e 
böhmisch-mähr isch e Maschinenfabrik/Prvn í Českomoravsk á továrn a n a s t roje 5 2 , 
Bohumi l Voleský o r J o h n Fowler ' s factor y for stea m engine s for p lowing . 

A m o n g th e Libe ň factorie s were textil e manufacturer s (Perutz) , 5 3 a ha t manufac -
ture r (Weider) , an oilclot h factor y (Grab) , 5 4 several pain t factorie s (Chi t z & Meiler , 
Klein , He i t z ) , th e old Libe ň Castl e Brewer y (unti l 1900), a n e w stea m brewer y (Th e 
Bohemia n Breweries , Ltd.) , chemica l factories , soap-works , a factor y p roduc in g 
tobacc o pipe s (Fritsch e & Thein) , 5 5 a currier , an d a leathe r t anner y (Eckstei n an d 
Jellinek' s "L iben ia" ) . AU of thes e were dependen t o n th e wate r from th e nearb y 
river. T h e distiller y F. X. Brosch , whic h in 1872 move d fro m th e O l d T o w n t o 
Podvin í in Libeň , was th e largest in th e Aus t ro -Hunga r i a n Empi r e at th e en d of th e 
n ine teen t h Century. 5 6 I n 1881, Belgian gas-work s was cons t ruc te d in th e stree t 

"Kartounka " come s from th e word cotton/Kattun . Ther e were centre s of textile printin g in 
the first half of th e nineteent h Centur y in th e villages Libeň and Smícho v (th e Przibra m and 
Porge s family factories) . Bot h were close to Prague , but Smícho v onl y becam e par t of 
Greate r Pragu e (Velká Praha ) in 1922. Jungmann,  Jan : Smíchov , Měst o za újezdskou bra-
no u [Smíchov , th e Cit y behin d the Újez d Gate] . Prah a 2007, 168. 
Prvn í pražská strojírn a -  Rustonk a [Th e first Pragu e Machin e Works -  Rustonka] . http:/ /  
www.fabriky.cz/2007_rustonka /  (last retrieved on 30.03.2012) . O n Libeň industrie s cf. 
Jungmann,  Jan : Libeň - Zmizel ý svět [Libeň - A Vanished World] . Prah a 2010, 92. -  Tomeš, 
Josef: Městsk á část Prah a 9. 4. Díl . Libeň [Th e Municipa l Distric t Pragu e 9. 4 Part . Libeň] . 
Prah a 2001, 31-34. 
The y procure d th e Petří n Lookou t Tower (Petří n rozhledn a 1891). In 1927 it merged with 
companie s from district s nearby : Emi l Kolben' s electrotechnica l plan t in Vysočany and 
Breitfeld & Danek' s factor y in Karlín . Togethe r the y becam e th e biggest machin e plan t in 
the country : Českomoravsk á -  Kolbe n - Daně k (ČKD) . -  Bečková: Zmizel á Prah a 27-37 
(cf. fn. 41). 

5 2 Ibid.  84-85 . 
A large Libeň textile factor y (1875) belonge d to Benedik t Perutz , th e fathe r of th e writer 
Leo Perutz , born in Pragu e in 1882. Jungmann : Libeň - Zmizel ý svět 39 (cf. fn. 48). -  Tomeš: 
Městsk á část Prah a 9, 32 (cf. fn. 41). Fo r Perut z see also: http://www.stifterverein.de /  
index.php?id=19 1 (last retrieved on 30.03.2012) . 
"[... ] th e mos t prominen t membe r of the family was [...] Herman n Gra b (1843-1900) , who 
contribute d significantl y to industria l developmen t in Libeň . H e entere d th e business in 
Libeň as a directo r of the M. Gra b synové family Operation . Aroun d 1876 he and his brot -
her Josef bough t th e Košink a farmstea d (Hous e No . 106) where he established a large oil-
clot h factor y in 1879-1880. Grab' s imperia l and royal leatherette , oilclot h and carpe t mono -
poly factor y was th e largest of its kind in the Austro-Hungaria n monarch y towar d th e end 
of th e nineteent h Century " http://www.praha8.cz/(nzdqyu45mcf5pt55cb55gi45)/files / 
=25573/Grabova+vila.pdf . (last retrieved on 30.03.2012) . Hi s grandso n Herman n Gra b 
junio r becam e a writer and musician . Cf. Adorno, Theodo r W: Herman n Grab . In : Neu e 
Rundscha u 16 (1949) 594. -  Fo r mor e abou t th e Gra b family cf. http://www.stifterverein . 
de/de/autorenlexikon/e-h/grab-hermann.htm l (last retrieved on 30.03.2012) . 
Th e steam brewery had several owner s (Goldfinger/Kaliberg , Knobloch , Kubík ) before it 
becam e th e "English" brewery in 1889. In 1906-1928 it belonge d to th e Kornfelds . Th e 
brewery was house d in th e buildin g of th e forme r Gottla s kartounk a (cf. th e street 
Kotlaska) . http://liben.evangnet.ez/f/news/141/vychazka-libni-3.pdf . (last retrieve d on 
30.03.2012) . -Jungmann: Libeň - Zmizel ý svět 115-120 (cf. fn. 48). 
Fo r a phot o from 1928 cf. Bečková: Zmizel á Prah a 120 (cf. fn. 41). 

http://
http://www.fabriky.cz/2007_rustonka/
http://www.stifterverein.de/
http://www.praha8.cz/(nzdqyu45mcf5pt55cb55gi45)/files/
http://www.stifterverein
http://liben.evangnet.ez/f/news/141/vychazka-libni-3.pdf
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Fig. 13: Prah a Libeň 

Švábky. I n th e 1890s a landin g wi th a doc k was buil t close t o Libe ň Castle . T h e rec -
tificatio n of th e Vltava began after th e great flood of 1890. I n 1869 Libe ň ha d 5,845 
inhabi tants ; b y 1894 th e n u m b e r ha d tr ipled. 5 7 Vojtěch Rakou s wro te , " T h e amazin g 
g rowt h of Libe ň ca n r ight l y be called a pure l y Amer ica n p h e n o m e n o n . " 5 8 Rakou s 
was th e p s e u d o n y m of on e of Liben' s businessmen , Albrech t Ös te r re iche r (bo r n in 
Brandý s na d Labe m in 1862, die d in Libe ň in 1935), w h o was on e of th e first Jewish 
wri ter s t o publ is h successfully in Czech . 5 9 

Ther e is a lon g h is tor y of Jewish life in Libeň . T h e first t im e Jews are men t ione d 
in wr i t t e n record s date s bac k t o 1561. After th e Jews were temporar i l y evicte d fro m 
Pragu e in 1744 b y Empres s Mari a Theresia , Libe ň becam e th e secon d i m p o r t a n t cen -
te r of Jewish life in th e environ s of Prague . 6 0 T h e ghet t o of Libeň , situate d in Alt-
Lieben , was called Judendor f an d in th e n ine teent h Centur y Judens tad t . 6 1 Accord in g 

57 

58 
Tomeš: Městsk á část Prah a 9, 35 (cf. fn. 41). 
Ibid.  "Úžasn ý vzrůst obce Libeňsk é možn o právem nazvat i zjevem čistě americkým. " 
Rakous,  Vojtěch: „Star ý Židovský hřbitov " [Th e Old Jewish Cemetery] . In : Věstník židovs-
kých náboženskýc h obc í 10, quote d in Bendová,  Eva: Ztracen á duše Židovské čtvrt i v Libn i 
[Th e Lost Soul of th e Jewish Quarte r in Libeň] . In : Vlčková, Olga: D o Židů . Zmizel á Libeň 
v dramatické m textu Miroslava Bambušk a [Unt o th e Jews. Lost Libeň in th e Dramati c Text 
of Mirosla v Bambušek] . Pragu e 2009, 10. 
Vojkovičtí a přespoln í [Th e Peopl e from Vojkovice and its Environs] . Prah a 1910. -  About 
Rakou s cf. Tomeš: Městsk á část Prah a 9, 55 (cf. fn. 41). 
"Libeňská synagoga". http://www.praha8.cz/(nzdqyu45mcf5pt55cb55gi45)/zdroj.as -
px?typ=2&id=2364&sh=-13135642 4 (last retrieve d on 30.03.2012) . -Jungmann: Libeň -
Zmizel ý svět 31 (cf. fn. 48). 
Bendová: Ztracen á duše Židovské čtvrt i 7-8 (cf. fn. 56). -  Cf. also: D o Žid ů - science fiction 

http://www.praha8.cz/(nzdqyu45mcf5pt55cb55gi45)/zdroj.aspx?typ=2&id=2364&sh=-131356424
http://www.praha8.cz/(nzdqyu45mcf5pt55cb55gi45)/zdroj.aspx?typ=2&id=2364&sh=-131356424
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t o Jose f Tomeš , mos t Libe ň Jews considere d themselve s Czec h an d no t G e r m a n . 6 2 

T h e first synagogu e an d residentia l ne ighborhood s were situate d in a ra the r unsalu -
br iou s are a wher e o ther s preferre d n o t t o buil d houses : th e flood regio n of th e 
Vltava. I n th e film we see part s of th e n o w demolishe d Jewish ghet t o whic h is close 
t o th e river an d th e bridge , sou t h of th e R o k y t k a t r ibutary. 6 3 Toda y on l y t w o hous -
es of th e old ghet t o remain . 6 4 I n th e cours e of cons t ruc t in g th e Libe ň bridge in 1924-
28, th e Jewish cemeter y was partiall y des t royed . 

By th e s u m m e r of 1930 w h e n th e film was shot , th e b o o m per io d of th e Libe ň 
factorie s were over. T h e economi c an d financia l crisis followin g Blac k Fr ida y in 1929 
ha d a s t ron g effect o n Czechoslovaki a as an export in g country . As Milo š Vojtěchov -
ský poin t s out , th e economi c depressio n is visible in th e film. 6 5 

Soviet Influences and the Genre of the Film Study 

M a n y Czec h avant-gard e artist s an d wri ter s in th e Firs t Czechos lova k Republ i c 
sympath ize d wi th c o m m u n i s m o r were left leaning . Soviet film was greatl y ad -
mired . 6 6 Teige ha d travelle d as a membe r of a cultura l delegatio n t o th e USS R an d 
ha d seen Soviet films. 6 7 I n Pragu e itself th e cultura l Organizatio n " P r o l e t k u l t " (or -
ganize d b y th e poe t an d communi s t S. K. N e u m a n n ) showe d Soviet films in th e 
worker ' s distric t of Z ižko v dur in g th e earl y 1920s. 

T h e significanc e of th e w o r k of Soviet c inematographer s in avant-gard e cinem a of 
th e 1920s as a backgroun d for Hackenschmieď s film ha s neve r bee n p roper l y eval-
uated . T h e h is tor y of th e influenc e of Soviet avant-gard e film seem s t o be filtered b y 
th e changin g perspective s o n th e Soviet U n i o n in th e aftermat h of th e politica l 
change s in Czec h history . A review of th e b o o k "Alexand r H a c k e n s c h m i e d " 
(2000) 6 8 criticize s Jarosla v Andel ' s Omissio n of Hackenschmieď s Soviet source s of 
i n sp i r a t io n in p h o t o g r a p h y an d film; t h e rev iewer Stresse s h o w impresse d 
Hackenschmie d was by th e Soviet style of present in g stills from avant-gard e films at 
th e Stuttgar t exhibit io n " F i l m u n d F o t o " in 1929. 6 9 

o zmizelé části Prah y [Unt o th e Jews - Scienc e Fictio n About a Vanished Par t of Prague] , 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/91995-do-zidu-science-fiction-o-zmizele-casti -
prahy /  (last retrieved on 30.03.2012) . 
Tomeš: Městsk á část Prah a 9, 35 (cf. fn. 41). 
Ibid.  42-45 . 
Ibid.  13. 
Vojtěchovský, Miloš : Psychogeografi e okraje (text věnován Alexandru Hackenschmiedovi ) 
[Psychogeograph y of th e Outskirt s (A Text Dedicate d to Alexandr Hackenschmied)] . 
Pragu e 2004. http://hammid.wz.cz/periferie/hackenschmied_psychogeografie_okraje.rt f 
(last retrieved on 30.03.2012) . 
Cabada, Ladislav: Intellectual s and th e Communis t Idea : Th e Search for a Ne w Way in 
Czec h Land s from 1890 to 1938. Lanha m 2010, 67-110. 
H e ranke d Vertov and Eisenstei n higher tha n Pudovki n who m he though t to o centere d on 
th e narrative . Teige, Karel : "Vsevolod Pudovkin " (1930). In : Kral, Petr : Kare l Teige a film 
[Kare l Teige and th e Cinema] . Prah a 1966. 
Chuchma, Josef: Hackenschmie d zahájil ambiciózn í edici [An Ambitiou s Editio n Was 
Starte d with Hackenschmied] . In : Mlad á Front a Dne s 18.8.2000, 16. 
Ibid.  16. 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/91995-do-zidu-science-fiction-o-zmizele-casti
http://hammid.wz.cz/periferie/hackenschmied_psychogeografie_okraje.rtf


100 Bohemia Band 52 (2012) 

Interview s with th e filmmake r in th e 1990s do no t necessaril y help to clarify this . 
In 1930 Hackenschmie d readily admitte d his fascinatio n no t onl y with Frenc h but 
also with Russian avant-gard e films: "The y are special films and (especiall y th e 
Frenc h and new Russian ones) trul y avant-gard e because the y are, bot h in concep t 
and technique , far ahea d of commercia l cinema." 7 0 But in 1993 Hammi d feels com -
pelled to den y th e Soviet influenc e when interviewed by th e Czec h filmmake r 
Jaromi l Jireš: "The y did no t influenc e my work I was mor e influence d by Ivens, 
Cavalcanti , Richter , and Ruttmann . These were in my min d when I shot 'Aimless 
Walk'."71 Jireš, however, mentione d Pudovki n and Eisenstein , and did no t ask th e 
obvious questio n concernin g th e pionee r of documentar y film, Vertov, and his 
brothers . Th e Vertov-Kaufman s worked as cinematographer s in Mosco w and 
France , and later in th e USA. 72 Hackenschmieď s son Tin o Hammi d confirme d in a 
persona l communicatio n in Novembe r 2010 tha t his fathe r was a great admire r of 
Soviet avant-gard e film. 

Several element s in thi s film remin d th e viewer of Vertov's "Th e Ma n with a Movie 
Camera" : th e sleeping Libeň homeles s seem to be th e cousin s of th e Soviet vaga-
bonds . But , as Bregan t point s out , the y can also be foun d in Cartier-Bresson' s work 
of th e early 1930s.73 Th e influenc e of Soviet photograph y and Kaufmania n cine -
matograph y is visible in th e pronouncedl y avant-gard e low-angl e camer a position s 
which are predominantl y used when showing proletarian s at work. 

What is th e main differenc e between "Bezúčeln á procházka " and "Ma n with a 
Movie Camera" ? It is mainl y th e "consciousnes s of a narrativ e continuu m and 
awarenes s of th e film as a whole " tha t th e forme r clearly displays, despit e its title . 
Thi s is tru e in contras t with man y othe r city documentarie s and city symphonies . 
Hackenschmieď s film surprises by th e fact tha t in additio n to th e camer a viewpoint , 
a huma n figuře with its own perspectiv e is introduced . And thi s figuře uses th e tra m 
no t to enjoy, but to leave th e city and také a walk (procházka) , no t in th e country -
side, but in an industria l suburb , th e "back side of th e city, th e dumpin g groun d of 
detritu s and huma n fates."75 "Bezúčeln á procházka " differs from othe r city sym-
phonie s no t onl y in th e presenc e of a protagonist , but also in its somewha t ironi e 
positio n toward s avant-gard e ideologie s and aesthetics : th e awe of industria l work 

Cf. Hackenschmied: K prvnímu představen í filmové (cf. fn. 4). 
"Neměl i vliv na mou práci, spíš měli vliv Ivens, Cavalcanti , Richte r a Ruttmann . N a ty jsem 
myslel, když jsem natáče l Bezúčelno u procházku. " Jireš, Jaromil : Dení k z Ne w Yorku 
[Diar y from Ne w York]. Scenari o and directio n Jaromi l Jireš. 1993, Videorecording , VHS, 
length 35 min, library of FÁMU , the Prague Film and TV School . 
Boris Kaufman -  who like Hammi d worked for the US Office of War Informatio n — later 
cooperate d with Hammi d on his film "Hym n of the Nations " (1944, both uneredited) . This 
film also include d "The Star- Spangled Banner " and the "Internationale" , which was later 
removed . "Cinema : Toscanini : Hym n of the Nations" . In : Time magazíne , April 29, 1946 
and "Hym n of the Nations " on http://www.imdb.eom/title/tt0036023/fullcredits#cast ) 
(last retrieved on 30.03.2012). 
Bregant: Alexander Hammiď s Czech Years 28-29 (cf. fn. 7). 
Ibid.  24. 
"Odvrácen á tvář města, v němž jsou skládky odpadk ů a lidských osudů". Stolí/Matějů: 
Prah a dokumentárn í 37 (cf. fn. xy). 

http://www.imdb.eom/title/tt0036023/fullcredits%23cast
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Fig. 14: "Filmová studie" 

and th e proletarian. 76 In thi s film a middl e class fläneur in a ha t rides to a proletari -
an distric t and watche s worker s on constructio n sites, but also sees th e unemploye d 
and th e homeles s sleeping unde r th e ope n sky. Unlik e th e objective camera , th e sub-
ject positio n of th e protagonis t (as in th e "Th e Ma n with th e Movie Camera" ) allows 
for a respons e to th e Libeň environs . Th e ma n himsel f lies down on th e grass to have 
a smoke , with th e lighted cigarett e repeatin g th e smokin g chimne y of a Libeň fac-
tory. In th e contex t of th e intens e discussion s of Marxis t ideas and bourgeoi s individ-
ualism in th e 1920s, "Bezúčeln á procházka " does no t také a position , bu t rathe r pre -
sents th e viewer with visual riddles . 

Th e othe r differenc e lies in th e evolving mini-narrativ e following a split or dou -
bling with its creatio n of a doppelganger , reminiscen t of featur e films such as th e 
"Studen t of Prague " (1913). Hackenschmieď s fläneur coul d in fact be withou t a 
regulär occupation , unemployed , or a studen t who is free to také aimless walks 
throug h and beyon d Prague . In his essay abou t Charle s Baudelair e and in th e 
"Passagenwerk" ("Arcades Project" , 1927-1940) Walter Benjami n characterize s th e 
fläneur as an arrogan t dand y who - while Walking th e street s -  observes th e city. 77 

Her e on e is reminde d of th e observing positio n th e poetist s held , in Andel' s view. At 
first we migh t thin k tha t th e ma n in "Bezúčeln á procházka " is just a passing obser-
ver, no t so far from th e poetis t subject with a lyrical perceptio n of th e outsid e world. 
Yet thi s dand y stroller of city street s change s int o a different type as soon as he leaves 
th e city cente r and we get th e impressio n tha t he is no t th e beholde r but th e beheld. 78 

Anděl: Alexandr Hackenschmie d 7 (cf. fn. 4), quote s the review in "Studio " 1930-31, č. 7, 
which saw mainly "ironie documentar y scenes" ("ironick é dokumentárn í scény") in "Aim-
less Walk". 
Benjamin,  Walter: The Arcades Project . Cambridge/Mass . 1999, 442. 
"On one side, the man who feels himself viewed by all and sundry as a true suspect and, on 
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"Bezúčeln á procházka " is neithe r a documentar y no r a fictiona l film. Thi s ambi -
guity is expressed in th e coinin g of a new film genre in th e openin g title : "Filmov á 
Studie " -  a film stud y or film essay. Ther e is a significant differenc e between a film 
essay and a city symphony , mainl y in th e logical or philosophica l structur e of an 
essay. T Valašek writes tha t th e film essay tries to explore th e visual and intellectua l 
possibilities of a filmic idea 79. Micha l Bregan t stressed th e "idea" ou t of which 
Hackenschmieď s film originated : "The idea of 'Aimless Walk' is a simple one , and 
on e realizable onl y by cinemati c means . I t originate d as a very simple idea tha t 
Hammi d wante d to test, mainly , to disconnec t via th e mediu m of editin g th e charac -
ter of th e main acto r and narrato r in two." 8 0 Hackenschmieď s "study" of film tech -
niques , space-tim e relations , and genre , buildin g on a sophisticate d use of literar y 
motifs , is unprecedente d in Czec h cinema . 

In tha t sense on e coul d argue tha t Hackenschmie d was indee d influence d by th e 
Soviet schoo l in furthe r developin g thei r concep t of film as philosoph y (Eisenstein' s 
montag e as visual dialectics ) and cinemati c thinkin g (Vertov's: th e camer a as an 
analytica l instrument). 81 

"The Student of Prague" (1913,  1926) 

Two silent films based on a tragic doppelgange r story set in Pragu e ma y have been 
an inspiratio n for th e doppelgange r in Hackenschmieď s debut . Both films bear th e 
word Pragu e in thei r title : "The Studen t of Prague" . 

Th e moti f of th e doppelgange r (an d th e word itself) goes back to romanticis t lit-
eratuře . A key text is Adelbert von Chamisso' s "Pete r Schlemihl' s wundersam e 
Geschichte'V'Pete r Schlemihl' s Remarkabl e Story " (1814) where th e her o sells his 
shado w for a sack of never-endin g gold to a man who turn s ou t to be th e Devil . 
Despit e his wealth , Schlemih l canno t marr y his fiancée , as he has no shado w and th e 
shamefu l "lack of a shado w is th e sign of ineradicabl e difference." 82 At th e end of 
Chamisso' s text, thi s differenc e is revealed: Pete r Schlemih l -  his nam e come s from 
th e Yiddish schlemieh l or schlimaze l describin g an unluck y perso n - is Jewish. 

E.T . A. Hoffman n develope d thi s idea of split or doubl e identity . In his story "Di e 
Geschicht e vom verlorne n Spiegelbild" ("Stor y of th e Lost Mirro r Image") , Erasmu s 
Spikher , a marrie d man , falls in love with a girl on his journe y to Florence , but has 
to leave Italy . Hi s inamorat a asks him to leave his mirro r image behin d with her . Firs t 
he refuses ("Ho w can you keep my reflection ? It is par t of me . It Springs ou t to mee t 
me from every clear bod y of water or polishe d surface") but the n gives in. When his 
wife in German y sees him withou t a reflection , she calls him a demo n and does no t 

the othe r side, the man who is utterl y undiscoverable , the hidden man. " Ibid.  420. 
Valašek,  Thoma s E.: Alexander Hammid . Průvodc e jeho filmařskou dráho u [Alexander 
Hammid . The Guid e to his Caree r as a Film Maker] . In : Slováková,  Andrea (ed.) : Do . 
Revue pro dokumentárn í film. JSAF. Jihlava 2003, 75-138, 104. 
Bregant: Alexander Hammiď s Czech Years 26 (cf. fn. 7). 
Drůbek,  Natascha : Russisches Licht . Von der Ikon e zum vorrevolutionäre n Kino . Köln , in 
print , here Chapte r II.6 . 
Block,  Richard : Queerin g the Jew Who Would Be German : Pete r Schlemihl' s Strange and 
Wonderfu l History . Seminar : A Journa l of Germani c Studies 40 (2004) 2, 93-110, 97. 
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Fig. 15: Balduin and his 
double in "Der Studen t 
von Prag" (1926) 

J 
want him back. H e travels th e world to find his reflection . Ther e he "struck upo n a 
certai n Pete r Schlemihl , who had sold his shadow ; the y planne d to travel together , 
so tha t Erasmu s Spikhe r coul d provid e th e necessar y shado w and Pete r Schlemih l 
coul d reflect properl y in a mirror . But nothin g cam e of it ." 8 3 

Edgar Allan Poe' s "William Wilson" (1839) is anothe r romanti c doppelgange r 
story. Ther e th e her o kills his twin ("In me didst tho u exist -  and in my death , see 
[...] ho w utterl y tho u hast murdere d thyself"). "William Wilson" was loosely adapt -
ed int o th e 1913 Germa n film "De r Studen t von Prag " ("Th e Studen t of Prague" ; 
directe d by Stellan Rye and Pau l Wegener with a Script by Hann s Hein z Ewers) . In 
th e silent film th e poo r studen t Baldui n signs a contrac t tha t allows Scapinell i to take 
anythin g he wishes from th e room . Scapinell i takés his mirro r image, which begins 
to live a life of its own. When his doppelgange r turn s against him , Balduin kills him -
self, in th e act of destroyin g his "alter ego." 

Th e 1926 "Studen t of Prague " film (directe d by Henri k Galeen , starrin g Conrad t 
Veidt) shares with th e earlier film a Czec h actress : Lyda Salmonová . Th e 1913 ver-

"[...] beide wollten Kompagni e gehen, so daß Erasmu s Spikher den nötigen Schlagschatte n 
werfen, Pete r Schlemihl' s dagegen das gehörige Spiegelbild reflektieren sollte; es wurde aber 
nicht s daraus. " Cf. "Die Geschicht e vom verlornen Spiegelbilde" (1815). In : Hoffmann, 
E.T. A.: Fantasie - und Nachtstücke . Darmstad t 1985, 282. 

in 
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sion of tha t film was even close r connecte d t o Pragu e as it was sho t o n locatio n in 
an d a roun d th e Pragu e Castl e (for exampl e usin g th e Belveder e as backdrop) . Thes e 
film representat ion s of Pragu e form a backgroun d for Hackenschmieď s t rea tmen t of 
th e doppelganger . 

Libeň as Prague's Double 

Accord in g t o th e f i lmograph y of th e Czec h Na t iona l F i l m Archive , onl y t w o 
C z e c h films used Libe ň as a locat io n u p unt i l 1930. M o s t on- locat io n shoot in g was 
in Star é an d N o v é Měs to , Hradčany , Letná , Mal á Strana , Vyšehrad , several in 
Smícho v an d Holešovice , an d thre e films in Karlín . 5 

"Bezúčeln á p r o c h á z k a " ignore s th e historica l sights of " o l d " Prague , in o rde r t o 
follow a centrifuga l movemen t an d explor e th e city' s half-industria l per ipher y in 
th e nor th-east . O n e migh t ask w h y Hackenschmieď s work in g titl e " N a okraji" / 
" O n th e O u t s k i r t s " 6 was abandone d in favour of th e slightly misleadin g "Bezúčeln á 
p r o c h á z k a " . After all, " p r o c h á z k a " refers t o Walking, no t r idin g a t ram . I n he r chap -
te r o n Pragu e as "magica l capita l of E u r o p e " , as A n d r é Bre to n called it, Anja T ippne r 
ment ion s a tex t semina l for th e literar y topo s of Pragu e in th e twent ie t h Century : " Le 
Passan t de P rague" , wr i t t e n in 1902 b y Gui l laum e Apollinaire . Thi s tex t -  highl y 
influentia l in C z e c h li terar y circle s -  contain s t w o element s whic h cor respon d t o 
"Bezúčeln á p rocházka" : its titl e " Le Passan t d u P r a g u e " ("Th e Stroller/Walke r of 
P rague" ) , 8 7 an d th e locat io n of Apollinaire ' s hote l in th e stree t N a poříč í (h e spells it 
"Por j i t z" ) , wh ic h is also th e first topographical l y identifiabl e po in t in th e film. F r o m 
N a poříč í Apoll inair e také s a walk t h r o u g h Pragu e toge the r wi th an accidenta l 
acquaintance , Isaa c Laquedem, 8 8 an incarnat io n of th e Wander in g Jew. 8 9 T ippne r 
views th e ou t com e of Apollinaire ' s visit t o Pragu e in th e contex t of an ongoin g 
modern i s t -  an d in he r accoun t specifically Surrealis t -  appreciat io n of Pragu e as a 
spac e driftin g betwee n th e " u n c a n n y " ("unheiml ich" ) an d th e " idyl l ic": 

Viele der in Apollinaire s Text eingeführte n zentrale n Motiv e wirken im surrealistische n Prag-
text weiter: der Flaneur , die Magie , Judentu m un d Kabbala . Fü r Teige steh t Apollinair e in der 
Traditio n der schwarze n Romanti k [...] 

Bot h drama s used th e old woode n bridge over th e Vltava which was replace d by th e 
Masary k bridge in 1928: "Plamen y života" [Flame s of Life] (1921, dir. by Václav Binovec , 
studi o Weteb) and "Batalion " [Th e Battalion] , 1927 (dir . by Přemys l Pražský) starrin g 
Pragu e balladee r Kare l Hašler . Český hran ý film I. 189 -1930 [Czec h Fictio n Film] . Prah a 
1995, 280, 150, 32. 
Ibid.  280-283 . 
Anděl: Alexandr Hackenschmie d 7 (cf. fn. 4), quotin g th e Journa l "Studio " 2 (1930-31 ) č. 7, 
218-219. 
Th e "stroller" or "fläneur " was reused by Nezva l in his prose "A Pragu e Flaneur" . Nezval, 
Vítězslav: Pražsk ý chode c [Pragu e Fläneur] . Prah a 1938. -  Tippner, Anja: "Di e permanen -
te Avantgarde? " Surrealismu s in Prag . Köln 2009, 159. 
Taken from th e title of a novel by Alexandre Dumas , 1853. 
Tippner, Anja: "Di e permanent e Avantgarde? " 151-153 (cf. fn. 85). 
Ibid.  153. Tippne r quote s M. Decaudin' s ter m of "glissement" to describe Apollinaire' s 
driftin g between th e Rea l and th e Imaginar y -  Cf. also Dierna, Guiseppe : Prah a za soum -
raku Rakouska-Uherska : mýtu s a jeho dvojník. [Pragu e in th e Twilight of th e Austro -
Hungaria n Empire : Th e Myt h and its Double] . In : Analogon 18 (1996) 109-112. 
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Even if we do no t kno w which on e of th e doppelgange r stories Hackenschmie d 
might have had in mind , it is strikin g tha t he chose Libeň for his "film study" of dou -
bling. I t might also be a coincidenc e tha t in 1930 Libeň had th e onl y surviving build-
ings of a Jewish ghett o in Greate r Pragu e (th e residentia l neighborhood s of th e old 
ghett o in centrall y locate d Prague-Josefo v were demolishe d between 1893 and 1913). 
However , when "Bezúčeln á procházka " stages th e doublin g or Splittin g of th e name -
less stroller (passant ) played by Votýpka in Libeň , bot h th e Germa n studen t Balduin 
withou t a reflectio n and th e shadowless Jew Schlemih l com e to mind . In th e last par t 
of th e film th e connectio n between th e doppelgange r and th e shado w turn s int o a 
visual argument : th e huma n figuře in Libeň is seen as Silhouett e (7:10), as if th e man 
withou t his alter ego had turne d int o a shadow. Thi s shot closes th e circle with th e 
earlier shot in th e film where we see a shado w of th e tra m from a subjective angle 
but ther e is no perso n attache d to thi s poin t of view. 

In Libeň "Bezúčeln á procházka " registers th e effect of th e worldwide economi c 
depression . Th e film shows us th e sad and tired face of modernity : th e industrializa -
tion , th e exploitatio n of water and soil. Fo r a lon g tim e Libeň used to be an unde -
sirable spot for living because it often flooded . O n th e othe r han d in th e secon d half 
of th e nineteent h Century , th e empt y spaces close to industria l Karlín turne d int o a 
highly exploite d and productiv e site, generatin g considerabl e wealth and work for 
many . In th e twentiet h Centur y it starte d to lose thi s role , th e used and battere d land 
was abandone d and slowly returne d to its forme r emptiness . 

Thi s post-industria l wastelan d is hom e to th e "ineradicabl e difference " tha t was 
personifie d in Schlemih l in Chamisso' s romanticis t tale. Hackenschmie d takes th e 
moder n Schlemihl-William-Baldui n to Libeň , a place tha t procure s reflection s for 
peopl e withou t an intac t mirro r image and house s eterna l wanderers , peopl e withou t 
shadows. In th e twentiet h Centur y th e romanti c metapho r of th e "shadowless" 
becam e th e conditio n of th e modern , cosmopolita n man . Sometime s such an exis-
tenc e withou t unequivoca l identit y leadin g to aimless ramblin g was freely chosen , 
often it was an unwante d result of th e hostilit y of th e age. Onl y a decad e after 
Hackenschmieď s film man y Pragu e Citizen s experience d forced migration , exile, or 
deportation . Th e autho r of thi s film was able to choos e western exile, but man y Cit-
izens of Libeň were deporte d to th e east. 92 

In Hackenschmieď s Libeň th e dar k water seems to be everywhere, with a mirro r 
surface reflectin g and doubling . I t is th e same water tha t ran throug h Old Prague . In 
th e final shots , after th e ma n has met his double , superimpose d images of urba n 
architectur e drown in th e Libeň waters. Libeň is th e shadow, th e dirt y doppelgange r 
of th e city centr e -  held togethe r by th e tra m going back and forth mechanically , and 
th e river Vltava, passively reflectin g whatever happen s on its banks . By takin g apar t 

Accordin g to Rolf J. Goebel , the Benjaminia n fläneur is the "personificatio n of geographic 
dislocation , cultura l transgression , and conceptua l reconfiguration. " Goebel, Rolf J.: "Ben-
jamins Fläneu r in Japan : Urba n Modernit y and Conceptua l Relocation. " In : The Germa n 
Quarterl y 71 (1998) No . 4, 377-391, 378. 
Drubek-Meyer,  Natascha : Opfer und Leichenverbrenner . Das "jüdische Thema " in der 
tschechische n Literatu r und Kinematographi e nach 1945. In : Osteurop a 58 (2008) no. 6, 
341-356. 
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Fig. 16: "Aimless Walk", Dar k Reflectio n 

th e genre of city symphony , "Bezúčeln á procházka " offers a stud y of a Pragu e hith -
erto unsee n - throug h th e dar k reflectio n of its doubles . 

Biography of Alexandr Hackenschmied/Sasha  Hammid 

Alexandr Hackenschmie d was bor n on 17 Decembe r 1907 in Lin z to Czec h par-
ents . H e grew up in Pragu e where he studie d architectur e and art history . In th e 
1920s he starte d workin g with Czec h film director s as a set designér . As a writer he 
contribute d to th e Journa l Pestr ý týden and othe r periodicals . In 1930 he mad e his 
first film "Bezúčeln á procházka" , in 1932 "N a Pražské m hradě " ("At th e Pragu e 
Castle") , and in 1932/3 3 he collaborate d on "Zem spieva" ("Th e Eart h Sings") with 
Karo l Plicka . Durin g th e 1930s Hackenschmie d worked for th e Film Studi o in Zlín 
(Filmov é Ateliéry Baťových závodů , FAB) , founde d by Jan A. Baťa in 1936. While 
employe d there , Hackenschmie d cooperate d on numerou s advertizin g films, such as 
Silnice zpívá (Th e Highwa y Sings, 1937, directe d by Elma r Klos) . In 1938 he shot 
CRISI S togethe r with th e America n directo r Herber t Kline . Thi s documentar y film 
reflected th e politica l Situatio n in th e Sudetenlan d in th e year of th e Munic h 
Agreemen t leadin g to th e destructio n of Czechoslovaki a in Marc h 1939. When th e 
film premiere d at th e end of Marc h 1939 in Ne w York, Hackenschmie d had alread y 
left th e country . On e of th e critic s wrote an articl e in th e "Ne w York World 
Telegram " with th e title : "Timely Film Shown on Munic h 'Betrayal' . Th e 'Crisis ' 
Teils Stor y of Tragéd y in Czechoslovakia' s Dismembermen t at Hand s of Europe' s 
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Grea t P o w e r s " . Hackenschmie d w e n t first t o Pari s an d the n t o L o n d o n wher e h e -
again wi th Klin e -  comple te d "Light s ou t in E u r o p e " (1939-1940) . 

I n 1939 Hackenschmie d arrive d in th e U S A an d change d hi s nam e t o H a m m i d . I n 
Lo s Angeles h e me t May a D e r e n (bor n Eleanor a Derenkovska i a in Kiev) . T h e films 
the y mad e togethe r in th e fortie s playe d a semina l rol e in th e deve lopmen t of A m e -
rica n experimenta l cinema . "Meshe s of th e Af t e rnoon " (1943) , mad e b y two E u r o -
pea n immigrant s outs id e th e America n movi e industry , p rovide d o r ( re) in t roduce d 
an aestheti c mode l of cinem a as independen t art . D e r e n subsequent l y becam e a film-
make r in he r o w n right . Late r H a m m i d w o r k e d as a documen ta r y f i lmmake r for th e 
Office of War In format io n an d for th e U n i t e d N a t i o n s . H e also w o r k e d o n th e 
I M A X formá t film T O FL Y (1976) . 

After 1989, C z e c h filmmaker s were able t o reestablis h contac t wi th H a m m i d an d 
visited h i m in N e w York. Alexand r Hackenschmie d /  Sash a H a m m i d die d o n 26 Jul y 
2004 in Manha t t an . 
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Jindřich Toman 

M A K I N G S E N S E O F A R U I N : 
N I N E T E E N T H - C E N T U R Y G E N T I L E I M A G E S 

O F T H E O L D J E W I S H C E M E T E R Y I N P R A G U E * 

Althoug h report s abou t th e presenc e of a Jewish Communit y in Pragu e are old and 
numerous , detaile d description s of Prague' s Jewish Town appea r relatively latě . Thu s 
Kar l Adolph Redel' s "Da s sehens-würdig e Prag " (1710), probabl y th e earliest mono -
graph dedicate d exclusively to Prague, 1 proceed s section by section to cover all th e 
historica l township s of th e city, stretchin g to well over 500 pages, but th e Jewish 
Town is treate d on just thre e pages, two of which are purel y historical . Rede l men -
tion s th e existence of nin e synagogues and , outsid e th e Jewish Town proper , th e 
Jewish market , th e Tandelmarkt,  but th e localit y know n toda y as th e Old Jewish 
Cemeter y (hencefort h th e Cemetery ) is no t mentione d - it becam e visible to 
Gentile s onl y at th e end of th e eighteent h Century , th e peak of th e Enlightenmen t in 
th e Habsbur g Monarchy . Th e presen t pape r surveys th e growing presenc e of th e 
Cemeter y in printe d Gentil e sources , mostl y nineteenth-centur y travelogues , travel 
guides, and collection s of Pragu e legends, analyzes th e discursive strategies of thei r 
authors , trace s thei r underlyin g agendas , and speculate s abou t th e Cemetery' s poten -
tial as a vehicle of Gentil e memory . 

Th e emergin g pictur e can be sketche d ou t as follows: on th e on e hand , ther e is a 
relatively amorphou s group of German-languag e texts, mainl y from th e first half of 
th e nineteent h Century , tha t ech o th e Schauerromantik  of th e perio d and represen t 
th e Cemeter y as a locus of otherness . By contrast , Czech-languag e texts on th e 
Cemeter y appea r somewha t later . Unlik e th e German-languag e texts, the y often 
attemp t to integrat e th e Cemeter y int o th e historica l narrativ e abou t Prague . How -
ever, ther e are strings attached . Empath y with Jews and thei r incorporatio n int o th e 
Czec h nationa l narrativ e are generally predicate d on th e wish, if no t th e condition , 
tha t Bohemia n (an d Prague ) Jews identif y themselve s with th e Czec h nationa l cause. 
Th e Czec h texts thu s reflect a politica l and cultura l backgroun d tha t is marke d by 
th e surge in Czec h nationalism . Th e rest of thi s pape r focuses on detail s and provide s 
a mor e nuance d accoun t tha n thi s quick summary . 

Sincere thank s are due to Jiří Lukas and Jan Placák for their invaluable help with the re-
search in the primar y sources. Furthe r credit s go to Debora h Dash Moor e and the anony -
mous reviewers for helpful comment s and suggestions. The study continue s my earlier 
paper "Renarratin g the Rabbi and His Gole m in Czech " in Putík,  Alexandr (ed.) : Path of 
Life -  Rabbi Judah Loew Ben Bezalel, 1525-1609. Prague 2009, 314-341. 
Redel,  Karl Adolph: Das sehens-würdig e Prag, worinne n alle sehens- , merck- und wun-
derwürdige Begebenheiten , Denckmal e und Antiquitäte n [...] vorgestellt werden . 
Nürnberg , Prag [dedicatio n dated 1710], 451. 

Bohemia 52 (2012) 1, 108-122 
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Enlightened Agendas: No Fairy Tales,  and Dáte It Right! 

F r o m th e lat ě e ighteent h Centur y onwards , wr i t t e n source s o n Pragu e sho w an increas -
ed level of detai l an d an interes t in th e ways th e cit y function s as a con t empora r y 
u rba n entity . Pragu e Jews an d thei r ins t i tut ion s ar e no t exclude d fro m th e purvie w 
of thes e texts . I n 1787 J o h a n n Fr iedr ic h Erns t Albrech t (1752-1814) , a G e r m a n 
au tho r w h o reside d in Pragu e at th e en d of th e Century , mad e th e followin g Obser -
vat io n o n th e Cemete ry : 

Fo r the m [the Jews] it has been an extremel y sensitive matte r tha t the y have to choos e a buri -
al place different from th e previou s one . The y have been fendin g thi s off for a lon g tim e be-
cause gatherin g togethe r with thei r father s is an essentia l matte r for the m and by thei r teachin g 
the y conside r anyon e who happen s to die in a foreign place extremel y unfortunate . 

I n makin g thi s commen t , Albrech t demonst ra te s hi s loca l knowledge . I n 1787 th e 
Ceme te r y was close d for funeral s b y th e imperia l decre e prohib i t in g in te rmen t 
wi th i n cit y walls. Bu t strictl y speaking , Albrechť s not e is no t abou t th e Ceme te r y pe r 
se. Albrech t commen t s o n th e functionin g of Prague' s c o n t e m p o r a r y Jewish Com -
munity . I n so doing , h e reveals himsel f as an au tho r intereste d in cur ren t affairs -  h e 
speak s nei the r as a his tor ia n n o r as an esthetically-minde d ant iquarian . 

F o r Albrech t an d mos t of hi s Enl ightene d peers , th e Jewish T o w n an d its cemete -
r y were no t part icularl y interest in g as place s of ant iqui t y o r estheti c delight . Rather , 
thes e au thor s saw th e quar te r as a s t ronghol d of supers t i t io n an d obscurity . P r o -
fessiona l historian s also hel d thi s opin ion . W h e n Gelasiu s D o b n e r (1719-1790) , a cle-
ric an d historia n of Bohemia , an d hi s s tuden t Abbé Jose f D o b r o v s k ý (1753-1829) , a 
famou s philologist , di d on-sit e researc h at th e Cemetery , the y mainl y wished t o 
obta i n accurat e dates . Pragu e Jewish his tor y seeme d t o leave m u c h t o be desire d in 
thi s respect . C o m m e n t i n g o n c o n t e m p o r a r y pamphle t s abou t Pragu e Jews, D o -
brovský complaine d in 1786 tha t " t h e y were compile d b y very unreliabl e au thor s 
wi th n o selection , n o examination , an d silly fairytale s were presente d as historica l 
facts ." 3 H e cont inue d t o be critica l in th e decade s tha t followed . Carol in e Pichle r 
(1769-1843) , an au tho r an d th e wife of a high-rankin g Viennes e official, recorde d in 
he r memoi r s tha t w h e n she visited th e Ceme te r y in th e 1820s, accompanie d by 
D o b r o v s k ý an d a rabbi : 

[Dobrovský ] got involved in a very vigorous, and additionall y almos t comica l argumen t as he 
did no t want to accep t some of th e rabbi' s authoritative-soundin g historica l explanations , e.g., 
tha t on e of the tomb s is a tom b of an ancien t queen . H e declare d thi s all to be fables or legends 
at best. 

Albrecht, Johan n Friedric h Erns t [authorshi p attributed] : Beobachtunge n in un d über Pra g 
von einem reisende n Ausländer . Vol. 1. Pra g 1787, 115. In the Germa n original : "Äußerst 
empfindlic h ist es diesen [den Juden] , daß sie einen andre n als den bisherigen Plat z zu ihre n 
Begräbnissen erwählen müssen . Sie habe n sich auch lange dawider gesträubt , den n das zu 
ihre n Vätern versammel t werden , ist bey ihne n ein Hauptpunkt , un d sie schätze n nac h ihre r 
Lehr e imme r jeden für äußers t unglücklich , der auf einem fremde n Ort e umkam. " 
Dobrovský, Josef: [Untitled] . In : Litterarische s Magazi n für Böhme n un d Mähre n (Prag ) 2 
(1786) 125. In th e Germa n original : "Den n das Angeführt e ist aus sehr unzuverläßige n 
Schriftsteller n ohn e Wahl, ohn e Prüfun g zusammengetragen , un d die albernste n Mährche n 
als historisch e Tatsache n aufgestellt worden. " 
Pichler, Caroline : Denkwürdigkeite n aus meine m Leben . Vol. 4. Wien 1844, 37. In th e 
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D o b r o v s k ý was, of course, right, and he wou ld have argued wi th anyone in the 
wor ld if he ran into badly documented claims, regardless of whe ther that person was 
Chris t ian or Jewish. A critical analysis of historical data was his priority. 

Beyond the Enlightenment 

To be fair to the record, Genti le appreciat ion of the Cemete ry is no t entirely lacking 
in the eighteenth Century. A two-vo lume m o n o g r a p h on Prague from 1787, a t t r ibu-
ted to Johann Ferd inand O p i t z (1741-1812), ment ions the Cemete ry twice in admi-
rat ion, in one case even wi th the author 's exclamation mark. The Cemete ry is 
"prächt ig" (splendid) and some of the tombs tones "von ungemeiner G r ö ß e ! " (of 
u n c o m m o n size).5 A l though no t a sign of cut t ing-edge esthetic sensibility, apprecia-
t ion of size arguably borders on a rud imenta ry esthetic judgment . 

Whi le impressions of the Cemete ry from subsequent decades cont inue to express 
amazement at its size, they often show ambivalence if no t aversion. Things Jewish, 
regardless of their size, were increasingly perceived as signs of g loom and decay. This 
is apparent in the discourse of Genti le German- language wri ters , most of them 
Bohemian Germans , w h o described the Cemete ry in the 1830s and 1840s, the first 
golden era of touris t guides and travelogues in Bohemia. A m o n g other things, these 
authors repeatedly associate the Cemetery ' s flora wi th images of gloom. We first find 
this motif in a text from 1836 by A n t o n Müller, and later in a n u m b e r of texts inclu-
ding Franz Klutschak's 1838 essay on the Cemete ry - the first extensive text on the 
subject; the 1841 edit ion of his Prague guide; Carl Reginald Her loßsohn ' s Bohemian 
travelogue of 1841; and a travelogue from 1842 by Johann Georg Kohl: 

[Anton Müller, 1836] In its labyrinthine walkways, the uneven site, wildly overgrown with lilac 
bushes, offers a sad picture of earthly transience, of which each step reminds one. [...] No gar-
dener's knife cuts the branches, which Stretch down into the irregulär maze of this sad burial 
site. 

[Franz Klutschak, 1838] Thousands of gravestones [...], many of them weathered by the 
atmospheric effect of centuries, colossal sarcophagi, which bear witness to the artistic sensi-
bility of the time to which they belong, rise from the undulating, grassy ground under the 
branches of old, knotted lilac bushes. 

German original: "[daß Dobrovský] in einen sehr heftigen und uns Übrigen fast komischen 
Streit geriet, indem Dobrowsky dem Rabbi mehrere seinsollende geschichtliche Nachwei-
sungen, z.B. das Grabmal einer alten Königin, nicht gelten lassen wollte, und dies alles für 
Fabeln oder höchstens Sagen erklärte." 
[Opitz, Johann Ferdinand]: Vollständige Beschreibung der königlichen Haupt- und Resi-
denzstadt Prag [...]. Vol. 2. Prag, Wien 1787, 289, and vol. 1, 205, respectively. 
[Müller, Anton]: Erinnerung an Prag in bildlichen Ansichten und historischen Erläute-
rungen [...]. Prag 1836, no pagination. In the German original: "Der unebene, mit Flieder-
gebüschen wild überzogene Platz bietet in seinen labyrinthischen Gängen ein trauriges Bild 
der irdischen Vergänglichkeit, an die man mit jedem Fußtritte gemahnt wird. [...] Kein 
Gartenmesser schneidet die Äste ab, welche sich in die ungebahnten Irrgänge dieses trauri-
gen Begräbnißortes herabstrecken." 
Cluth, J. [i.e., Klutschak, Franz]: Der alte Judenfriedhof in Prag und seine Sagen. Originally 
in: Panorama des Universums (Prag), 1838; quoted from a later edition in Allgemeine Zei-
tung des Judentums 3 (1839) No. 58, 234. In the German original: "Tausende von Grab-



Toman: Making Sense of a Ruin 111 

[Franz Klutschak, 1841] The Jewish Cemetery (the Old), (Jewish Town, Saliter Street). The 
innumerable tombstones; the wild and contorted lilac bushes growing on the graves; the nu-
merous Jewish ghost stories, transposed into this place of peace; in addition, the idea of the 
transience of earthly things - all this gives this place an eerily mysterious character. 

[Carl Reginald Herloßsohn, 1841] [The cemetery] is immense, covered with countless grave-
stones in the shape of cubes, pyramids, and slabs, over which, wild and tangled, ancient lilac 
trees stretch their bulbous branches. 

[Johann Georg Kohl, 1842] The entirety is over-arched with old lilac-bushes, which entwine 
themselves from stone to stone with their gnarled and contorted branches and roots. These 
lilac-bushes are the only trees in the churchyard and they constantly regenerate themselves 
anew. Some of them have grown together with the gravestones so much that it seems that they 
must be just as old as those stones.10 

A m o n g these authors , A n t o n Müller (1792-1845), a professor of esthetics at Charles 
Universi ty, Stands ou t because of his intervent ionis t a t t i tude - for h im the 
Cemetery ' s unchecked flora p rovoked a call for a gardener. N o wonder : Müller was 
an advocate of the Biedermeier ph i losophy of cleanliness and order, very m u c h in 
agreement wi th the official line. After all, he had been b rough t to Prague by C o u n t 
Cho tek , the highest officer of the K i n g d o m of Bohemia, w h o was generally hailed as 
a k indhear ted adminis t rá tor interested in improving Prague's publ ic spaces. In the 
rest of his commenta ry Müller argued that the authorit ies had demonst ra ted a bene-
volent approach - instead of razing the Cemetery, they had pu t a new wall a round 
it. 

N o t everyone w h o wro te about the Cemetery 's flora though t in such practical 
terms, however. Wild flora had been a characteristic motif in meditat ions about ruins, 
visual or literary, since the eighteenth Century. The motif was generally though t to 
p r o m p t exempláry spirituál insights into the h u m a n condi t ion. Writ ing about 
Tintern A b b e y in Wales, a much-discussed ruin, Thomas Hea rne (1744-1817), a 

steinen [...], viele verwittert durch die atmosphärische Einwirkung von Jahrhunderten, 
kolossale Sarkophage, für den Kunstsinn der Zeiten, denen sie angehören, zeugend, ragen 
aus dem hügeligen, grasbewachsenen Boden unter den Laubdornen alter, knorriger Flieder-
büsche hervor." 
Klutschak, Franz: Der Führer durch Prag. Prag, 2nd ed. 1841, 37 f. In the German original: 
"Judenfriedhof (der alte), (Judenstadt, Salitergasse). Die zahllosen Grabsteine, die wild und 
verworren wachsenden Fliederbüsche auf den Gräbern, die vielen jüdischen Gespenster-
märchen, deren Schauplatz auf diese Stätte des Friedens versetzt wird, hierzu der Gedanke 
an die Vergänglichkeit alles Irdischen, verleihen diesem Ort einen schauerlich geheimniß-
vollen Charakter." 
Herloßsohn, Carl Reginald: "Judenfriedhof"; quoted from his Wanderungen durch das 
Riesengebirge und die Grafschaft Glatz, Leipzig [1841], 155 f. In the German original: 
"[Der Friedhof] ist von ungeheurem Umfange, mit zahllosen Grabsteinen in Form von 
Würfeln, Pyramiden, Platten bedeckt, über welche wild und verworren uralte Fliederbäume 
ihre knolligen Äste hinstrecken." 
Kohl, Johann Georg: Reise in Böhmen. Dresden, Leipzig 1842, 163. In the German origi-
nal: "Das Ganze überwölben alte Hollunderbüsche, die mit ihren knorrigen und vielge-
wundenen Ästen und Wurzeln von Stein zu Stein ranken. Diese Hollunderbüsche sind die 
einzigen Bäume auf dem Kirchhofe, und sie erzeugen sich beständig von Neuem. Einige 
sind der Art mit den Leichensteinen verwachsen, daß sich daraus ergiebt, daß sie ebenso alt 
wie diese Steine sein müssen." 
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watercolor painter and member of the Society of Antiquaries , w h o visited the abbey 
in the 1780s and 1790s, no ted that its beautiful arches were "obscured by foliage, or 
edged by the tendrils of ivy [...] every thing impressing the mind wi th the idea of 
decay, but offering shattered memorials of former grandeur."1 1 Ano the r visitor, w h o 
was a clergyman, artist, and influential voice in the early esthetics of travel, William 
Gilpin (1724-1804), summed up his experience of Tintern A b b e y as follows: "[A] 
very inchanting [sic] piece of ruin. N a t u r e has n o w made it her o w n " (1782).12 Bo th 
commenta to r s saw the ruin as a site that exemplified a distinct process, the cycle of 
nature , and they used the image of rieh flora to represent it. 

Johann Wolfgang Goe the followed a similar line in his 1813 observat ions on 
landscapes by the D u t c h painter Jacob Isaacksz van Ruysdael (1628-1682), which 
include a ru inous monas te ry and an abandoned cemetery. Fo r Goethe , there was 
no th ing morb id in these images. Van Ruysdael 's monas te ry ruin was an admirable 
a t tempt " to connect in the mos t graphic manner wha t has passed away wi th wha t is 
living."13 Rieh flora was an essential element in Van Ruysdael 's paint ing because its 
presence illustrated the cycle of nature. The cemetery paint ing was even more pleas-
ing to Goe the since he noted a b r o o k in it which, a l though obst rueted by the ruins, 
vigorously unfolded its force. Everything was in order - nature was reclaiming a 
h u m a n artifact.14 

The cycle of nature is referred to in our quotes - e.g. in Kohl 's gloss on lilac trees 
that "constant ly regenerate themselves a n e w " - bu t on the whole , it is no t dominant . 
By and large, our authors found it hard to see a Jewish cemetery as an exempláry site 
of life renewing itself. A nd they also made quips about the expression beth chajim 
("house of life"), a H e b r e w term used to denote a cemetery (see also Goedsche 
below). Klutschak highlighted ho r ro r rather than life. H i s descript ion in 1838 is 
telling in this respect. The above quote from this lengthy text continues: 

"If I were a poet, I would use it as a setting for an eerie epic, into which the bodies of the 
Talmudists resting here would rise up in the moonlight. The story - or legend - of the lives of 
some of the men resting here certainly provides materiál for an epic composition, and the ghost 
stories would yield superb romances." 

Quoted from Matheson, C. S.: Enchanting Ruin: Tintern Abbey and Romantic Tourism in 
Wales; an Exhibit from the University of Michigan Special Collections Library, 2007. 
http://www.lib.umich.edu/enchanting-ruin-tintern-abbey-romantic-tourism-wales, acces-
sed online on Sept.17, 2010. 
Ibid. 
Goethe, Johann Wolfgang: Ruysdael als Dichter. In his Sämtliche Werke (Jubiläums-
Ausgabe in 40 Bänden). Vol. 35: Schriften zur Kunst. Stuttgart 1902 ff., 3-8. In the German 
original: "[...] das Abgestorbene mit dem Lebendigen in die anschaulichste Verbindung 
[zu bringen]." 
In view of the fact that Ruysdael's cemetery painting represents a Jewish cemetery, as can 
be seen from the modern title "The Jewish Cemetery at Ouderkerk" (1655-1660), it is 
unclear why Goethe does not describe the tombs as Jewish. 
Klutschak: Der alte Judenfriedhof 234 (cf. fn. 8). In the German original: "Wäre ich ein 
Dichter, ich ließe ein gespenstiges Epos da spielen, zu dem die Leiber der hier ruhenden 
Talmudisten im Mondscheinlichte mir auferstehen müßten. Die Geschichte - oder Sage -
des Lebens mancher hier ruhenden Männer bietet gewiß Stoff zu einer epischen Dichtung, 
und die Gespenstermärchen gäben herrliche Romanzen." 

http://www.lib.umich.edu/enchanting-ruin-tintern-abbey-romantic-tourism-wales
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H e the n cont inue s b y narra t in g " o n e of th e mos t eeri e Jewish ghos t storie s whic h ar e 
set in thi s cemete ry . " 1 6 I t was th e legen d abou t th e Blac k D e a t h tha t killed almos t th e 
entir e chil d popu la t io n of th e ghet to . 

T h e eeriness , dreadfulnes s an d h o r r o r of th e plac e -  thi s was, of course , ano the r 
prevailin g t rope , albei t on e very differen t f ro m th e cycle of life. Whil e th e latte r is 
essentiall y a universalizin g t rop e tha t cleanse s th e plac e of th e loca l an d th e par t icu -
lar, the reb y obli terat in g its history , th e forme r ha s th e oppos i t e effect. 17 Moreover , 
cour t in g h o r r o r was n o w a sourc e of pleasure . Thi s was no t complete l y new. Writ in g 
abou t hi s walks in th e Alps, Jean-Jacque s Roussea u confessed : " I nee d tor rents , 
rocks , firs, dar k woods , mounta ins , stee p road s t o cl im b o r descend , abysses beside 
m e tha t mak e m e afraid." 1 8 H e cont inue d b y tellin g th e reade r tha t fear (peur ) even 
ha d a certai n charm . As a t rope , however , th e desir e for fear ha d a considerabl e range , 
eventuall y becomin g trivialize d in th e melodramat i c esthetic s of th e Schauerroman-
tik exemplifie d b y Klutschak . Bu t mor e important ly , while Roussea u ma y represen t 
a mileston e in th e his tor y of th e in ter ior izat io n of landscap e experience , Klutschak' s 
" w u n d e r s a m schauerliche s Gefüh l " derives its forc e fro m an ethni c gaze. I t revolves 
a roun d th e h o r r o r of Othe rnes s p r o m p t e d b y Jewish , i.e. ethnic , practices . 

T o see w h a t th e emergin g concep t of "hor r ib l e O t h e r n e s s " involved , let u s t u r n t o 
th e por t raya l of th e Ceme te r y b y Car l Reginal d H e r l o ß s o h n (1804-1849) , ano the r 
German- languag e au tho r f ro m Bohemia . 1 9 H i s is a un ique l y intens e -  an d safely for-
got te n -  descr ipt io n tha t reveals h o r r o r an d distancing . T h e 1841 passage quo te d 
above cont inues : 

A wondrousl y eerie feeling encompasse s th e visitor enterin g thi s soundles s and colorles s 
wasteland . Thi s churchyar d canno t be compare d to any Christia n graveyard. Over th e latter , 
even thoug h th e crosses and graves are moss-covere d and sunken , the odd gleam of light flickers 
-  there , th e huma n being does no t feel so appallingl y abandoned , alone , miserable ! Her e a 
stränge horro r dwells -  no hope , no feeling of resurrectio n dare s to steal int o th e breast of 
th e Christia n who tarrie s here . I t is as if even th e birds have fallen silent here , as if th e wind 
does no t dare to stir th e black-gree n branches . With th e first step inside these walls, int o thi s 
labyrint h of sunke n stone s and tangled tree-clusters , th e Christia n feels tha t her e he is treadin g 
th e buria l groun d of a different people , a race of a different faith . Nothin g - no t th e remotes t 
similarit y with th e monoton y of a Herrnhu t churchyard ; a cheerles s contras t with the friend -
liness of a Mohammeda n buria l ground , and ho w different , ho w ancien t compare d to all 
moder n Jewish graveyards! -  Her e no loud lament s coul d resound ; for lament s still bear wit-

Ibid.  In th e Germa n original : "[... ] eines der schauerlichste n jüdische n Gespenstermärchen , 
die auf diesem Friedhof e spielen. " 
An anonymou s reviewer point s ou t tha t th e shift from universalizin g approache s to ruin s 
characteristi c of th e eighteent h Century , to a historical , often national , perspectiv e has been 
argued in Fritzsche, Peter : Strande d in the Present : Moder n Tim e and th e Melanchol y of 
History . Cambridge , M A 2004. I believe my materiá l converge s with Fritzsche' s sophisti -
cate d analysis. 
Rousseau, Jean-Jacques : Confessions , pt . 1, boo k 4. In th e Frenc h original : "11 me faut des 
torrents , des rochers , [...] des précipice s ä mes cötes , qui me fassent bien peur. " 
Fo r newer researc h on Herloßsoh n see Urválková, Zuzana : Dvojlomn á zrcadlen í -  Díl o 
Karla Herlose-Herloßsohn a v českém literární m kontext u [Doubl e Reflexion : Kare l 
Herlos-Herloßsohn' s Work in the Czec h Literar y Context] . Prah a 2009. -  Som e olde r 
sources , e.g., Kohut, A.: Berühmt e israelitisch e Männe r un d Frauen . Vol. 1. Berlin 1900, list 
him as Jewish. Thi s is incorrect . 
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ness to life; rather, there reigns a muffled, compressed pain, a fatalistic abnegation, a brooding 
upon death and decay. - I have no words for the sensations welling up in someone who treads 
this site for the first time. He will not tarry here long; for nowhere in the world, not even in 
the deepest dungeon, can it be so eerie; and yet the air blows freely here, the sky gazes down 
through these branches and leaves, on the grass and moss. - Speechless, on a half-sunken 
gravestone, there sits a grey, weathered Hebrew, with tangled beard and extinguished eye, 
as if made of stone. 

To contextualize this passage: it was wr i t ten by a Bohemian German- language 
author, then living in Leipzig, at tracted by its liberal l i terary envi ronment . 
H e r l o ß s o h n was on friendly terms wi th the representatives of Young G e r m a n y 
(Junges Deutschland) and did no t demonst ra te any anti-Jewish feelings, and yet his 
repor t on the Cemete ry quickly progresses from being a typical cemetery medi ta t ion 
to emphasizing the uncanny, wi th the au thor distancing himself from the ethnic 
Other . W h a t is mos t striking is Her loßssohn ' s repeated Chris t ian f ocus. Thus in claim-
ing that the Cemete ry cannot be compared to any Chris t ian cemetery, H e r l o ß s o h n 
brings a doctr inal d imension to his text. The visitor is horrified as a Chris t ian w h o , 
among other things, cannot see any hope of resurrect ion (Auferstehung). In other 
•words, the ho r ro r of the Cemete ry blends wi th the h o r r o r of religious Otherness . 
The place makes " the Chris t ian feel [...] that here he is t reading the burial g round of 
a different people, a race of a different faith." (emphasis added) 

Since H e r l o ß s o h n was otherwise no t k n o w n to have voiced a specific religious 
agenda, his emphasis on a doctrinal perspective might initially seem surprising. Still, 
the passage can be related to a line of reasoning that saw Judaism as an obsolete reli-
gion, or as no religion at all. Such voices were heard, for example, among the ph i lo-
sophers w h o played a key role in the emergence of G e r m a n idealism - Kant, Herder , 
Hegel - and in subsequent discussions. For Hegel , Juda ism was an obsolete doc -

Herloßsohn: "Judenfriedhof" 155 f. (cf. n. 9). In the German original: "Ein wundersam 
schauerliches Gefühl erfaßt den Eintretenden in dieser laut- und farblosen Öde. Keinem 
christlichen Gottesacker ist dieser Kirchhof zu vergleichen. Über jenen zucken noch, wenn 
auch Kreuze und Gräber vermoost, versunken, einzelne Lichtblicke - der Mensch fühlt sich 
daselbst nicht so entsetzlich verlassen, allein, elend! Hier aber wohnt ein seltsames Grauen 
- die Hoffnung, das Gefühl der Auferstehung wagt es nicht einzuziehen in die Brust des 
Christen, der hier weilt. Es ist, als wären hier sogar die Vögel verstummt, als wage es der 
Wind nicht, die schwarzgrünen Äste zu bewegen. Beim ersten Schritte in diese Mauern, 
in dieses Irrgewinde von umsunkenen Steinen und verworrenen Baumgruppen fühlt der 
Christ, dass er hier die Grabstätte eines anderen Volkes, eines andersgläubigen Geschlechts 
betritt. Keine — nicht die entfernteste Ähnlichkeit mit der Monotonie eines herrnhutischen 
Gottesackers; düster der Contrast mit der Freundlichkeit einer muhamedanischen Begräb-
nisstätte, und wie verschieden, wie uralt gegen alle modernen Judenkirchhöfe! - Hier konn-
te keine laute Klage ertönen; denn Klage zeugt noch vom Leben; sondern es waltete der 
dumpfe, gepresste Schmerz, das fatalistische Entsagen, das Hineinbrüten in Tod und Ver-
wesung. — Ich habe keine Worte für die Empfindungen, die denjenigen durchwallen, wel-
cher zum ersten Male diese Stätte betritt. Lange wird er hier nicht weilen; denn nirgends auf 
der Erde, selbst im tiefsten Kerker, kann es so unheimlich sein und doch weht die Luft hier 
frei, blickt der Himmel hernieder durch diese Zweige und Blätter, auf die Gräser und 
Moose. - Stumm sitzt dort, auf einem halbversunkenen Grabstein, eine graue, verwitterte 
Hebräergestalt, mit wirrem Bart und erloschenen Augen, selbst wie aus Stein geformt." 
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trine , a religion tha t refused to rejoin history. 21 Herloßsoh n is no t a philosopher , but 
he make s a literar y contributio n of his own by nailin g th e argumen t down with a 
graphi c image of thi s religion' s dead nature : th e Cemeter y is no t entirel y empty ; 
Herloßsoh n spot s an old Jew sittin g on on e of th e graves: "Speechless , on a half-
sunke n gravestone , ther e sits a gray, weathere d Hebrew , with tangled beard and 
extinguishe d eye, as if mad e of stone. " Not e tha t thi s Jewish ma n has all attribute s of 
a fossil: he is as if "mad e of stone " (aus Stein) , "silent" (stumm) , and his sight has 
been extinguishe d (erloschen) . Thi s language is consonan t with th e understandin g of 
Jews as a petrified race incapabl e of change . 

Herloßsoh n thu s goes well beyon d th e cycle-of-natur e imagery, giving th e 
Cemeter y a place in Gran d History , in which Jews are th e losers. Th e Cemeter y is 
no t a ruin tha t cam e abou t due to a natura l calamit y and th e questio n of whethe r it 
will be reclaime d by natur e is essentially irrelevant . Thi s is th e ruin of a race tha t tur -
ned ou t to be an unpromisin g relic. O n leaving "the masses of stone " (Steinmassen ) 
behind , Herloßsoh n gives th e Cemeter y a new name : "a Palmyr a amon g th e ceme -
teries," 2 2 thereb y explicitly assertin g th e statu s of th e Cemeter y as a ruin . 

Althoug h Herloßsoh n seems to reach a remarkabl e degree of othering , ther e was 
ampl e space to procee d further . Herrman n Goedsch e (1815-1878) , bette r know n 
unde r his pen nam e Sir Joh n Retcliffe , succeede d in takin g tha t step thirt y years later . 
In his well-know n novel "Biarritz " (1868) -  recentl y revived in Umbert o Eco' s "II cimi-
ter o di Praga " -  he situate d th e actio n of on e of th e chapter s at th e Cemetery , makin g 
it th e scene of a secret Sanhedri n durin g which Jewish elders hatc h a conspirac y lead-
ing to Jewish Weltherrschaft. Th e chapte r later served as a templat e for th e so-calle d 
Protocol s of th e Elder s of Zion , an influentia l anti-Semiti c tract . Needles s to say, 
Goedsche' s Cemeter y is "eerie" (unheimlich ) and within it th e focus is on th e tom b 
of Rabb i Simeo n ben Jehuda , who figures as a Maste r of Kabbalah . No t surprisingly, 
his tom b is situate d "unde r an ancien t lilac tree " (unte r einem uralte n Fliederbaum). 23 

Unlik e Herloßsohn , who portraye d th e Cemeter y as a dead place , Goedsch e sees it 
as teemin g with life, and sarcasticall y describe s th e place as a breedin g groun d for 
futur e evil: 
Beth-Chajim - the House of Life! is what the cemeter y is called. To be sure, this resting place 
of the dead is truly a Hous e of Life! For it is from here tha t the mysterious , powerful impulse 
originate s which makes the outcast s lords of the earth , the despised the tyrant s of nations , and 
which is supposed to fulfill for the childre n of the Golde n Calf the promise s once made to 
God' s people in the fiery thor n bush. 

This line of though t is critically discussed, amon g othe r places, in Rose, Paul Lawrence : 
Revolutionar y Anti-Semitis m in German y from Kant to Wagner. Princeton , NJ , 1990. 
Herloßsohn: "Judenfriedhof " 156 (cf. n. 9). In the Germa n original: "[...] das Palmyr a unte r 
den Kirchhöfen. " 
Retcliffe, Sir John : Biarritz . Erste Abteilung: Gaět a -  Warschau - Düppel . Vol. 1. Berlin 
1868, 144. 
Ibid.  In the Germa n original: "Beth-Chajim - das Haus des Lebens! heißt der Friedhof ! Ja, 
wohl ist diese Ruhestätt e der Todte n das Hau s des Lebens! Den n von hier aus geht der 
geheimnisvolle , gewaltige Impuls , der die Vertriebene n zu den Herre n der Erde macht , die 
Verachtete n zu den Tyranne n der Völker, der den Kinder n des Goldene n Kalbes die Ver-
heißunge n erfüllen soll, die einst im flammende n Dornbusc h dem Volke Gotte s gegeben 
wurden!" 
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Th e Golde n Calf incidentall y appear s in a bluish glow radiatin g from Rabb i Simeon' s 
grave when th e Jewish elders marc h aroun d it at midnight , mumbling . Klutschak' s 
wish for an eerie epic staged in th e Cemeter y is no w realized . 

Goedsch e trace s th e trajector y alon g which th e novel' s protagonist s walk to th e 
Cemeter y in orde r to observe th e Sanhedri n secretly. Th e pat h does no t simply lead 
from on e par t of th e city to another . Goedsch e hint s strongl y at a distinc t borde r be-
tween th e Jewish Town and th e rest of Prague , thu s performin g an act of symbolic 
excorporation . Althoug h th e protagonist s who slip int o th e Cemeter y illegally have 
to climb over th e cemeter y wall, thei r first step involves enterin g th e Jewish Town . 
And after the y are discovered as intruder s and hastily flee over th e Cemeter y wall, 
the y merel y reente r th e ghetto , still facing th e problé m of ho w to get ou t int o 
Prague . Thi s topograph y was actuall y no t new. As early as 1812, Sebastian Willibald 
Schießle r (1791-1867) , anothe r German-languag e autho r living in Prague , was clear 
on th e natur e of and th e reason s for thi s Separation : "The Jewish Town is locate d in 
th e lower part s of th e Old Town , and its name , which separate s it from th e whole , is 
to be credite d exclusively to its alien inhabitants " (emphasi s in th e original). 25 

Tales of Empathy 

Despit e differences , th e materiá l reviewed thu s far is characterize d by an almos t 
complet e lack of empathy . However , it might be argued tha t since we are talkin g 
abou t Gentil e sources , expectation s of empath y are unreasonable . Moreover , a place 
tha t represent s a limina l territor y between life and deat h ma y be inherentl y difficult 
for Outsider s to deal with. But thi s reasonin g is superficia l and is contradicte d by 
counterexamples . 

On e of th e Gentil e sightseers who does show some empath y on a visit to th e 
Cemeter y is Václav Bolemí r Nebesk ý (1818-1882) , a Czech-languag e autho r of th e 
latě Nationa l Revival. Hi s works includ e a shor t prose text "Rabbi Lob " (1844), 26 in 
which he provide s what is th e first example in Czec h of a sympatheti c visit to th e 
Cemetery , on e tha t is quit e different from Dobrovský' s criticism of Jewish legends. 
Nebesk ý goes beyon d mer e description , acknowledgin g tha t th e Cemeter y is mor e 
tha n just an accumulatio n of stones . Th e tomb s trigger stories, thu s functionin g as 
vehicles of memory , above all th e tom b of Rabb i Low: 

[...] amon g the grave-stone s into which the sorrow and pain of long-decease d generation s is 
chiseled, there Stands an ancien t tom b of a uniqu e character , made like a hut  withou t windows, 
long, narrow, put togethe r from six stones. [...] Hebre w inscriptions , those sacred signs of the 
Hebre w tribe -  the oldest, the chosen , the miraculou s one, cover this whole tomb . They are 
mysteriou s runes , these mystical signs of the noblest language of mankind , the language in 
which the book of life is written . 

Schießler, S. W: Prag und seine Umgebunge n [...] . Vol. 1. Prag, Töplit z 1812, 27. In the 
Germa n original: "Die Judenstadt liegt im Weichengebiet e der Altstadt, und ihr Trennungs -
name vom Ganze n ist nur ihren fremden Bewohner n zuzuschreiben. " 
Nebeský,  V[áclav Bolemír] : Pověsti Židovské [Jewish Legends] . In : Květy 11 (1844) 374-
375. 
Ibid.,  374. In the Czech original: "[...] mezi kameny, v něžto je žal a bol dávno zahynulýc h 
pokolen í vtesaný, stojí starobylý náhrobe k rázu zvláštního ; jako chatr č bez oken, dlouhý, 
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Nebesk ý the n focuses on th e rabbi . Althoug h buried , he is actuall y sittin g inside 
th e tomb , deep in his studie s and awaitin g th e final pronouncement . When an ange-
he messenger delivers it, he turn s to dust . Detail s such as these make th e story uni -
que . Suffice it to say tha t the y reveal th e autho r as an insider cognizan t of rabbinica l 
ars moriendi.2i Thi s is no t a place haunte d by dead rabbis -  recal l Klutschak' s eerie 
epic at th e Cemeter y with th e Talmudist s resurrecte d in th e moonligh t -  but a place 
of Jewish memory . In respectfull y re-narratin g a rabbinica l legend, th e Gentil e per -
forms an empatheti c appropriatio n of thi s memory . 

Fo r his tim e Nebesk ý was an exception . Czech-languag e literar y author s began to 
focus on th e Cemeter y onl y in th e 1880s, but onc e the y did, thei r narrative s assumed 
a distinc t qualit y and becam e literar y negotiation s of th e Jewish presenc e in Prague . 
In th e end , th e result was a gesture of incorporatio n rathe r tha n excorporation . Th e 
earliest example of such a text was writte n by Josef Svátek (1835-1897) , a prolific 
autho r of historica l novels and a professiona l historian . Hi s Pragu e Tales and 
Legends 2 9 of 1883 brings togethe r some 220 tales, mostl y abou t specific localitie s 
includin g city districts , palaces , churches , and even Springs and wells. Twelve of the m 
have Jewish themes . Svátek knows th e stories revolving aroun d th e Old-Ne w 
Synagogue and th e Cemetery . Althoug h little know n today , Svátek was a populä r 
autho r and was undoubtedl y read by Alois Jirásek (1851-1930) , anothe r autho r with 
a stron g interes t in Czec h history . Like Svátek, Jirásek wrot e legends, mos t impor -
tantl y Staré pověsti české (Ancien t Czec h Legends ) (1894), originally conceive d as 
stories for youn g readers . Althoug h ther e is little doub t tha t his enterpris e was muc h 
mor e explicitly patrioti c tha n Svatek's, ther e is a group of Jewish legends within th e 
Pragu e section entitle d "Fro m th e Jewish Town" . Th e Cemeter y is included . Svátek 
and Jirasek' s collection s of legends mus t be seen as incorporativ e since the y incor -
porat e vehicles of Jewish memor y int o th e mainstrea m Pragu e narrativ e -  Jewish 
legends seem to be intertwine d with Czec h Pragu e legends as if th e two have always 
belonged together . 

Th e prominen t 1903 monograp h Pražské ghetto (Pragu e Ghetto ) writte n by a 
group of Czec h Gentil e author s also follows th e incorporativ e line. 30 I t include s a 
section on th e Cemeter y by Igná t Herrman n (1854-1935) , an autho r who devote d 
muc h of his oeuvre to Prague . Herrmann' s discursive stratégy contrast s strongly 
with tha t foun d in older narrative s of horro r and gloom. In itself, th e mer e fact tha t 
he report s concernin g a visit to th e Cemeter y on a bright sunn y day is telling: 

The day was ablaze and the white petals of blossoming lilac released their sharp pungen t smell 
over the entir e space; only the languid jasmíne shrubs could compet e here and there . Rays of 

ouzký ze šesti velkých kamen ů sestavený. [...] Celý tent o náhrobe k je pokryt hebrejskými 
nápisy, svatými těmi znamením i kmene hebrejského nejstaršího , vyvoleného a zázračného . 
Jsou to tajuplné runy, tyto mystické znaky nejvelebnější řeči čelověčenstva , řeči, kterou je 
kniha života psána. " 
For details see my "Renarratin g the Rabbi" (cf. not ě *). 
Svátek,  Josef: Pražské pověsti a legendy [Prague Tales and Legends] . Prah a 1883 (Reprin t 
Prah a 1997.) 
Herrmann,  Ignát/ 'Teige, Josef/ Winter, Zikmun d (eds.) : Pražské ghetto [Prague Ghetto] . 
Prah a 1903. 



118 Bohemia Band 52 (2012) 

sun were casting flashes of gold on the weathere d stones of Jewish graves throug h picturesqu e 
branches , illumínatin g the ancien t Hebre w letters, with which the Ten Commandment s of 
Sinai were written , the most succinc t and profoun d Book of Law in the world. 

Herman n is also able, and pleased , to find life in th e Cemetery : ther e are butterfl y 
cocoon s in th e chiseled Hebre w letter s on th e gravestone s and , mor e importantly , 
"on a pathwa y Jewish childre n are sitting, girls unti e thei r plait s -  ther e is life 
again." 32 Gende r seems to play a role. 33 

Th e gesture of incorporatio n was no t limite d to literatuře . Besides partia l views of 
th e Cemetery , such as thos e focusin g on th e tombs , art inspire d by th e Cemeter y 
shows composition s from which we can deduc e th e Cemetery' s precise locatio n in 
Prague. 34 Th e earliest such view, from 1840, is by th e well-know n Bohemia n artist 
Vinzenz Morstad t (1802-1875) , who specialized in images of Prague . While th e 
Cemeter y in th e foreground , on e of his composition s open s up beyon d th e 
Cemeter y to incorporat e a rathe r detaile d view of Pragu e Castl e in th e background . 
Similar composition s were particularl y populä r in th e 1850s and 1860s, for example 
in print s and painting s by Jarosla v Čermá k (1830-1878) , Bedřic h Havráne k (1821-
1889), Kar l B. Pos t (1834-1877) , and Matthia s Wehli (1824-1889). 35 The y are topog -
raphicall y correc t since th e view westwards from th e Cemeter y mus t includ e th e 
Castle , but ther e is no physica l requiremen t to respec t thi s in a painting . We can thu s 
assume tha t wheneve r Pragu e Castle , an image charge d with stron g nationa l symbo-
lism, appear s in a pictur e of th e Cemetery , an incorporativ e gesture is present . Thi s 
art raises th e statu s of th e Cemeter y to on e of Prague' s constitutiv e parts . 

Comments Have Agendas 

Thu s far, muc h of what has been presente d amount s to a chronologica l list of diver-
se comment s on th e Cemetery . We have analyze d the m and provide d basic contexts , 
but clearly, th e list raises furthe r questions . Why did Gentil e author s write abou t a 
Jewish cemeter y in th e first place? Certainly , th e Cemetery' s transitio n from a fully-
functiona l buria l place to a place of limite d functionalit y durin g th e onse t of early 
moder n touris m mad e visiting it easier. Moreover , th e changin g public space mad e it 
possible for a Gentil e to visit a Jewish cemeter y and leave a writte n trac e despit e th e 

Herrmann,  Ignát : "Hřbitov " [Cemetery] , ibid., 4. In the Czech original: "Den hoře l a bílé 
talířky bezínek kvetoucích vydávaly po všem prostoř e pronikavo u ostrou vůni; s nimi tu a 
tam v tom závodil unylý keř jasmínový. Skrze pitoreskn í větve leckde na zvětralé kamen y 
židovských hrobů slunečn ý paprsk šleh zlatem a osvětlil staré hebrejské litery, jimiž psáno 
sinajské desatero , nejstručnější , nejhlubší Zákonní k na světě." 
Ibid.,  14. In the Czech original: "[...] na stezičce sedí děti židovské, děvče děvčeti cop roz-
plétá -  zase život." 
An importan t case of a gendered view of the Cemeter y is the short story "Die Hollun -
derblüte " by the Germa n autho r Wilhelm Raabe. See Demetz, Peter : Rabbi Loew and his 
Gole m in Germa n Literatuře . In Putík,  Alexandr (ed.) : Path of Life -  Rabbi Judah Loew 
Ben Bezalel, 1525-1609. Prague 2009, 293-314. 
I am basing this Observation on Pařík,  Arno: Pražské ghetto v obrazec h [Prague Ghett o in 
Pictures] . Prah a 2006, an extensive coUectio n of visual materials , mostly from the nine -
teent h Century . 

3 5 Matthia s Wehli (1824-1889) was probably Jewish. 
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fact tha t th e visit was no t par t of his religious practice . No t surprisingly, thi s greate r 
freedo m of movemen t within th e public sphere , which travelogue s and relate d gen-
res were actuall y encouraging , gave rise to a wide range of description s of th e 
Cemetery , resultin g in a range of reaction s on which Goedsch e and Nebesk ý would 
represen t opposit e ends . But a range is just a descriptiv e device. We are still faced with 
th e initia l question : why would a Gentil e commen t on a non-Gentil e cemetery ? 

Comment s are tied to agenda s tha t often serve wider interests . Thi s is quit e 
obvious in Czec h commentarie s startin g with Nebeský . A year after his Rabb i Low 
story, he argued in his "A Fe w Words on th e Relatio n of Jews and Slavs" (1845) tha t 
Jews mus t be won over to th e Slavic side: "[W]e mus t admi t tha t these two million 
Jews living amon g us 3 6 would be a significant gain for us if the y leane d on us sin-
cerely and engaged thei r strengt h for th e goal tha t we long for."37 Nebesk ý re-
peatedl y draws attentio n to th e success of Jews in German y and is afraid tha t "Slavic 
Jews" migh t look abroa d for such example s of success, i.e. op t for th e Germa n side. 
In othe r words, his wandering s aroun d th e Cemeter y are reverentia l steps int o th e 
cultur e of a potentia l ally. Nebesky' s projec t did no t materialize , but it represent s a 
distinc t voice in th e discussion of th e statu s of Jews in th e Bohemia n Vormärz. I t 
amounte d to a proposa l to grant incorporatio n in exchang e for loyalty -  not ě tha t 
th e potentia l Jewish ally is assumed to be "sincere " and to stan d for "the goals we 
[the Czechs ] desire. " 

Thi s attitud e becam e mor e widespread toward s th e end of th e Century . Svátek 
reveals an incorporativ e agenda on th e same premis e -  th e exchang e of toleranc e for 
loyalty. While he does no t explicitly justify th e inclusio n of Jewish legends in his 
coUection , he is happ y to not ě tha t a numbe r of old graves at th e Cemeter y carr y 
Czec h names , provin g "tha t th e Jews used to conside r themselve s Czech s at th e same 
time." 3 8 H e notice s name s such as Cech , Nezamysl , Sláva, Libuše, Vlk, and others . 
Jirásek copie d thi s list mor e or less verbatim , concludin g tha t th e gravestone s testi-
fied to an era "when Jews opte d for th e Czec h natio n mor e frequently." 39 Othe r 
Czec h author s joined in by asking th e Jews to stan d side by side with th e Czechs . 
The y includ e th e Czec h poe t Jarosla v Vrchlický (1853-1912) , whose work repeated -
ly turne d to Jewish themes , especially in th e 1890s. Hi s poe m "At th e Old Jewish 
Cemetery " calls upo n th e potentia l Jewish reade r to "reach us [th e Czechs ] your 
han d for ou r commo n work!" Vrchlický's agenda is comparabl e with Svatek's and 
Jirasek's; he was anothe r participan t in th e literar y struggle for th e Bohemia n Jew. 

Nebesk ý speaks as a Slav, and the numbe r of Jews he gives relates to Slavic countries . 
Nebeský,  Vfáclav Bolemír] : Něc o o poměr u Slovanů a Židů [A few words about the relation 
of Slavs and Jews]. In : Květy 11 (1844) 323, 327, 331, 335-336, 338-339; quotatio n onp . 338. 
In the Czech original: "[...] musíme se přiznati , žeby tyto 2 milion y mezi nám bydlících 
Židů byly pro nás znamenit ý zisk, kdyby upřímn ě k nám přilnul i a svou sílu nasadili k 
tomut o cíli, po kterém ž my toužíme. " 
Svátek: Pražské pověsti a legendy 22 (cf. fn. 29). In the Czech originál: "[...] že se Židé 
druhd y zároveň též Čech y býti cítili." 
Jirásek, Alois: Staré pověsti české [Old Czech Legends] . Prah a 1894; quote d from a reedi-
tion Prah a 1989, 163. 
Vrchlický, Jaroslav: N a starém hřbitově židovském [At the Old Jewish Cemetery] ; quote d 
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Excorporativ e author s had thei r agenda s as well. Th e pat h from Klutscha k 
throug h Herloßsoh n to Goedsch e is essentially on e of ethni c otherin g in th e guise of 
th e literar y Schauerromantik.  Th e universalizin g trop e of th e cycle of life is replace d 
by historicizatio n and excorporation . Thi s is obvious in th e case of Goedsche , a 
Prussia n Chauvinis t who presente d th e Cemeter y as a breedin g groun d for futur e 
threat s to Prussia . Goedsch e was dosely associate d with pre-Kaiserreich anti-Semiti c 
journalis m in Berlin . By contrast , Herloßsohn' s agenda is no t anti-Semiti c in th e 
politica l sense, but as we have seen above, his is a discours e tha t echoe s th e contem -
porar y reasonin g tha t saw Judais m as an obsolet e religion tha t refused to rejoin 
history . Clearly , thi s line of reasonin g is also excorporative . Th e questio n of 
Klutschak' s agenda is interesting . Th e trop e of eerines s is essentially esthetic , whet -
her high or low, but as I argued above, Klutschak' s pleasurabl e horro r is strongly 
ethnicized , assertin g th e idea of th e uncann y ethni c Other ; recal l his fantasy abou t 
th e Cemeter y as th e stage of a nightl y "epic" tha t brings exemplár y uncann y Jews to 
life -  th e Kabbalists . 

Th e two group s presente d above might suggest tha t German-languag e author s 
tende d to be excorporative , while Czech-languag e author s tende d to be incorpora -
tive. However , thi s generalizatio n is somewha t weakene d by th e distanc e in tim e 
between ou r Germa n and ou r Czec h sources , i.e. between th e 1830s/1840 s and th e 
1880s/1890s. German-languag e author s began to write abou t th e Cemeter y mostl y 
in travelogue s or touris t context s at a tim e when th e Czec h authors , with th e nota -
ble exceptio n of Nebeský , showed no special interes t in th e Cemetery . When the y 
began to do so, the y wrot e in th e service of a stron g anti-Germa n agenda tha t moti -
vated efforts to win th e Jews over. As a result , Czec h account s represen t a mor e 
coheren t bod y of texts tha n thos e by German-languag e authors . But clearly, th e 
Czec h agenda was local . O n a visit to th e Cemeter y in 1858, Mar y Ann Evans , 
•writin g unde r her pen nam e Georg e Eliot , left a universalizin g notě : 

The Friedho f is uniqu e -  with a wild growth of grass and shrubs and trees and a multitud e of 
quain t tomb s in all sorts of position s looking like the fragment s of a great building, or as if they 
had been shaken by an earthquake . We saw a lovely dark eyed Jewish child here, which we 
were glad to kiss in all its dirt. 41 

Thes e are bonafide warm-soundin g lineš -  th e autho r was probabl y well remove d 
from Bohemia n politics . 

Memory 

Th e force exerted by wider agenda s raises th e questio n of whethe r th e presen t ana -
lysis can be situate d within th e contex t of memor y studies . As note d in th e litera -
tuře , memor y analyses ten d to be dominate d by th e subject of inquir y and by man y 
descriptiv e details . Cautio n is thu s called for. In a 1997 articl e (late r include d in his 
stud y of Germa n Gedächtniskultur) Alon Confin o wrote : 

from Kalendá ř česko-židovsk ý 13 (1893-94) 113. In the Czech originál: "[...] nám podej 
ruku ke společném u dílu!" 
Harris, Margare t /Johnson,  Judit h (eds.) : The Journal s of Georg e Eliot . Cambridge , UK 
1998, 305. 
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There is too often a facile mode of doing cultural history, whereby one picks a historical event 
or a vehicle of memory, analyzes its representation or how people perceived it over time, and 
draws conclusions about 'memory' (or 'coUective memory'). 

Confino criticizes this: 

Only when linked to historical questions and problems, via methods and theories, can memo-
ry be illumínating. [...] [At the center] is the problém of how the term 'memory' can be useful 
in articulating the connections between the cultural, the social, and the political, between 
representation and social experience." 

Before we address this call for caution, let us first see whether the present investiga-
tion has the potential of moving in the direction of memory studies at all. Firstly, 
does the Old Jewish Cemetery qualify as subject of a memory-based inquiry? The 
answer seems to be yes. It is a materiál object with a memory charge, which is not 
surprising because cemeteries are constituted as such in the first place. As collections 
of graves they are designed to be sites of memory with all that that implies.43 

Secondly, our documents all reveal emotion in one way or another, which is one of 
the characteristic properties of a vehicle of coUective memory. Thirdly, there is the 
question of the Community that read and responded to these texts. This question is 
more difficult to answer in precise terms as only a few of our texts have a documen-
ted reception. But even so, we can plausibly assume that when Nebeský wrote his 
Rabbi Low story, he wrote it for a projected community of readers. Likewise, the 
Cemetery descriptions embedded in tourist guides imply a readership, a communi-
ty of interested tourists. Furthermore, collections such as Jirasek's are known to have 
precipitated an emotional response in their readers. Jirasek's Old Czech Legends is a 
miracle glue that bonded generations of Czech readers through the shared experi-
ence of childhood reading. 

While all these points provide the basis for a memory study, the presence of 
visible agendas allows us to give the case more structure than that of a simple list. 
Indeed, laying agendas bare provides a view of Confino's "connections between the 
cultural, the social, and the political, between representation and social experience." 
Agendas such as we have seen reveal historical processes as represented in the public 
sphere, thus touching on represented nationhood (Czech nationalism), represented 
ethnicity and religion (anti-Semitism), represented leisure (tourism), and so on. One 
might, of course, raise objections in the face of the Cemetery's competing and chang-
ing representations. But clearly, content-defined continuity is not an essential crite-
rion. The same conditions that license plurality in the public sphere predict the 
existence of unstable memory, of memory threads that reveal discontinuity and call 
for constant refocusing. Prague is a prime example of such a Situation, and so are its 
parts. Suffice it to refer here to research that studies the contested nature of Prague's 
public space as it changed in the nineteenth and twentieth centuries.44 In a way, 

Confino, Alon: Germany as a Culture of Remembrance: Promises and Limits of Writing 
History. Chapel Hill, N.C. 2006, 171. 
For a nuanced account of ways Jewish cemeteries function, see Bar-Levav, Avriel: We are 
Where We are Not: The Cemetery in Jewish Culture. Jewish Studies 41 (2002) 15-46. 
See Nekula on "Slavicizing" Prague by way of monuments and public events (Nekula, 
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represente d Pragu e amoun t s t o a super-agend a wi th conflicting , if no t " n o n -
Eucl idean, " proper t ie s -  ( too ) m a n y opinion s ma y hol d over t im e (o r even at th e 
sam e time) , ( too ) m a n y graves of m e m o r y ma y be layere d on e over another . Wi t h th e 
desire , an d possibility , of discours e par t ic ipant s t o re-narrat e an d reclai m thes e 
thread s agains t th e backgroun d of changin g agendas , m e m o r y inevitabl y t ransform s 
itself -  wh ic h migh t also hel p explain th e variou s factor s makin g a Jewish cemeter y 
a site of Gent i l e memory . 

Marek : Hanků v pohře b a idea českého slavína: přebírán í a dominanc e veřejnéh o prostor u 
českými národním i symboly [Hanka' s funera l and th e idea of a Slavic Pantheon : appropri -
atio n and dominatio n of th e public space by Czec h nationa l Symbols] . In : Pražsk ý sborní k 
historick ý 37 (2009) 149-194. -  Nekula,  Marek : Di e national e Kodierun g des öffentliche n 
Raume s in Prag . In : Becher, Pete r I Knechtel, Ann a (eds.) : Prah a -  Prag , 1900-1945. Litera -
turstad t zweier Sprachen . Passau 2010, 63-88) . -  Furthe r see Pace s on th e socio-politica l 
histor y of Prague' s monuments : Paces, Cynthia : Pragu e Panoramas . Nationa l Memor y and 
Sacred Space in th e Twentiet h Century . Pittsburgh , PA 2009). 
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E I N J A H R H U N D E R T W E R K : ZUR E D I T I O N DER 
E R B A U U N G S R E D E N V O N B E R N A R D B O L Z A N O 

Zur Edition der Erbauungsreden 

Seit vielen Jahren wird im Frommann-Holzboog Verlag und angesiedelt an der 
Wiener Akademie der Wissenschaften ein in jeder Hinsicht verdienstvolles Unter-
nehmen betrieben, das einem immer noch zu wenig beachteten Denker gewidmet ist, 
dessen so umfangreiches wie umfassendes Werk endlich in einer zuverlässigen text-
kritischen Ausgabe dem Leser zur Verfügung gestellt wird. Die Rede ist von der 
Bernard-Bolzano-Gesamtausgabe, von der laut Verlagsprospekt bereits 84 Bände 
lieferbar sind. Im Rahmen der Gesamtausgabe werden seit 2007 nun auch endlich die 
in philosophisch-theologischer, vor allem aber in ideen-, geistes- und kulturhistori-
scher Hinsicht so wichtigen Erbauungsreden Bolzanos ediert, ein bedeutendes Er-
gebnis seiner Tätigkeit als Hochschullehrer an der Prager Universität zwischen den 
Studienjahren 1804/05 und 1819/20.1 

Diese Erbauungsreden, eigentlich Exhorten bzw. Exhortationen, fanden an jedem 
Sonn- und Feiertag während des akademischen Jahres, also zwischen Anfang No-
vember und Ende August statt. Ihnen voraus ging eine Messe, die Bolzano in der im 
Klementinum gelegenen St. Klemenskirche abhielt. 

Insgesamt hatte Bolzano, so der Herausgeber Kurt F. Strasser, aber eine zwiespäl-
tige Einstellung zu der mit seiner Professur für Religionslehre verbundenen Ver-
pflichtung, Erbauungsreden zu halten, in denen laut Hofdekret „die Lehren und 
Pflichten des Christen mit Würde und Wärme anschaulich und eindringlich" (Bd. 15, 
S. 18) vorzustellen waren. Er sah wohl die Chancen, Gutes zu stiften, war aber mit 
dem Ergebnis der prinzipiell individuell abgefassten Reden stets unzufrieden. For-
mal waren diese Reden in Eingang, in dem das Thema angesprochen und der Aufbau 

Bolzano, Bernard: Erbauungsreden der Studienjahre 1804/5 bis [1819/20]. Im Auftrag der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften bearbeitet von Kurt F. Strasser. Hrsg. von 
Edgar Morscher und Kurt F. Strasser. Stuttgart, Bad Cannstadt (Frommann-Holzboog) 
2007 ff. (Bernard Bolzano-Gesamtausgabe. Hrsg. von Eduard Winter f, Jan Berg, Friedrich 
Kambartel, Jaromír Loužil, Edgar Morscher, Bob van Rootselaar f. Reihe II Nachlass A. 
Nachgelassene Schriften Bd. 15 ff. Erbauungsreden). - Bisher erschienen sind die Bände 15, 
„Erbauungsreden der Studienjahre 1804/05-1807/08" (2007); 16, „Erbauungsreden des Stu-
dienjahres 1808/09" in zwei Teilbänden (2008); 17, „Erbauungsreden des Studienjahres 
1809/10" in zwei Teilbänden (2009); 18, „Erbauungsreden des Studienjahres 1810/11" in 
zwei Teilbänden (2010); 19, „Erbauungsreden des Studienjahres 1811/12" in zwei Teil-
bänden (2011) und „Erbauungsreden des Studienjahres 1812/13" in zwei Teilbänden (2012). 
Herausgeber der Erbauungsreden ist Kurt F. Strasser, die Einleitung der Bände 15-18 
stammt von Edgar Morscher und Kurt F. Strasser, die Einleitung zu Band 19 und 20 von 
Kurt F. Strasser. 

Bohemia 52 (2012) 1, 123-129 
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erläuter t wurde , un d Abhandlung , eine systematisch e Ausführun g des Themas , 
untergliedert , jeder Red e wurde zude m eine Perikop ě zugeordnet . Inhaltlic h lassen 
sich zwei Schwerpunkt e erkennen : zum einen primä r homiletisch e Entwicklunge n 
der Exegese, 2 zum andere n auf erzieherisch e Ziele ausgerichtet e Abhandlungen , mit 
dene n Bolzan o sein „oberste s Sittengesetz " zu erläuter n un d auf konkret e Problem e 
anzuwende n sich bemühte . Bei diesem Sittengeset z handel t es sich um ein utilitari -
stisches Moralprinzip , das in Kürz e lautet : „Handl e imme r so, wie es das allgemein e 
Beste, ode r das Wohl des Ganze n erfordert. " (Bd. 15, S. 18) Diese s Sittengeset z steh t 
auch im Zentru m der Erbauungsreden , die im Dienst e von Bolzano s Lebensziel , 
„da s Wohl der Menschhei t zu befördern" , zu verorte n sind. Dabe i ging es Bolzan o 
um eine objektive Begründun g von Wahrhei t mit Hilfe einer Verständigun g über die 
Bedeutun g zentrale r Begriffe, die Höre r sollten durc h „Gewißmachungen " über -
zeugt werden . Bolzan o nah m vor allem seine Zielgrupp e - angehend e Akademike r -
in den Blick, die Höre r sollten nich t aus bloße m Pflichtgefüh l den Rede n beiwoh-
nen , sonder n höhere n Ansprüche n gerech t werden , da sie nac h dem Studiu m „di e 
künftigen Entscheidungsträge r Böhmens " seien un d eine „moralisch e Wende her -
beiführen " sollten (Bd. 20/1 , S. 10). Dahe r ging es in den Erbauungsreden , bei dene n 
zunehmen d die deliberativ e Textsort e in den Vordergrun d tritt , um die Vermittlun g 
eines lebendigen , alltagsrelevante n Wissens, welches das „Lebe n im Sinn e eines mo -
ralische n Wandels " veränder n sollte (Bd. 16/1 , S. 11). Als paradigmatisc h für diese 
Absicht könne n Rede n gelten, in dene n Bolzan o bestimmt e Leitbegriffe wie Glüc k 
(Übe r den Begriff des Glückes , Bd. 16/1 , 1809.9, S. 69-79) , Stolz (Übe r den Stolz , 
Bd. 16/1 , 1809.16-17, S. 145-155, S. 156-167) 3 bzw. auch Phänomen e wie den Anti -
semitismu s aufgreift un d mit analytische r Schärfe seziert . Hierfü r sei insbesonder e 
die Red e „Von dem Betragen gegen die jüdische Nation " empfohlen , in der Bolzan o 
zunächs t bestehend e Verhaltensweise n historisc h zu erkläre n versuch t un d die dar -
auf aufbauende n Stereotyp e kritisch analysiert , um dan n in dre i argumentative n 
Schritte n den 'weitverbreitete n Antisemitismu s zu widerlegen : 

Was könne n wir jetzt schon unmittelbar ? was doch wenigstens schon jetzt mittelbar ? was end-
lich werden wir noch in der Folge vielleicht zur Milderun g der Zuständ e der Israelite n leisten 
können ? (Bd. 16/1 , 1809.15, S. 141) 

Insgesam t lassen sich 582 Erbauungsrede n nachweisen , von diesen sind 414 erhal -
ten , von dene n wiederu m 261 in gedruckte r For m vorlagen. Bolzan o war zumindes t 
in den ersten Semester n offenbar sehr großzügig, was die Ausleihe seiner hand -
schriftliche n Manuskript e angeht , von dene n viele verschollen blieben . Fü r die Edi -
tion ergibt sich darau s die Notwendigkeit , in einer nachvollziehbare n Rangfolge auf 
Autographen , Druck e zu Lebzeiten, 4 postum e Drucke, 5 handschriftlich e Abschrif-

Die geistlichen Reden wurden zumeist an hohe n kirchliche n Feiertage n gehalten . 
Verweise beziehen sich gemäß der Zählun g der Erbauungsrede n auf Band und Teilband 
(16/1) ; auf das Jahr , in dem die Rede gehalten wurde, sowie die Numme r der Rede (1809.9), 
ferner wird die Seitenzah l der Rede erfasst (1809.9, S. 68-79). Bis auf Band 15 sind alle bis-
herigen Bände in jeweils zwei Teilbände n erschienen . Verweise ohn e Angabe von Jahr und 
Rede beziehen sich auf die Einleitun g des Herausgebers . 
Hierbe i handel t es sich um die folgenden Ausgaben: Dr . Bernar d Bolzano' s Erbauungs -
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ten, handschriftliche Mitschriften sowie handschriftliche Indices zurückzugreifen, 
um das Textcorpus strikt chronologisch zu rekonstruieren. Die verschollenen Er-
bauungsreden werden auf der Basis des Index DIU d2 (Konvolut Fesl) erfasst, „die 
wertvollste Quelle für die Dokumentation der nicht erhaltenen Erbauungsreden" 
(Bd. 15, S. 25). Die erste vollständig wiedergegebene Erbauungsrede stammt aus dem 
Jahr 1808. 

Die vorzüglichen Einleitungen erlauben auch einen Blick in die Werkstatt des 
Editors. So kann nachgewiesen werden, dass ein handschriftlicher Sammelband von 
Franz Xaver Placidus Topinka, in den einzelne Hefte von Bolzanos Reden einge-
bunden sind, auch einen Text erfasst, der durch sein emphatisches „Lob der Schön-
heit der böhmischen (tschechischen) Sprache" (Bd. 15, S. 32) eine Perspektive auf 
eine „hellere Zukunft", in der „Böhmens edlen Kindern es gelingen kann, ihrem gro-
ßen Vaterlande auch die eigene Sprache wieder zu geben!", herausragt (Bd. 15, S. 32). 
Dieser Text, obwohl im Duktus der Erbauungsreden gehalten, stammt nicht von 
Bolzano, sondern wurde irrtümlich oder absichtlich mit in den Band aufgenommen. 

Inhalt und Charakteristik der Reden 

Schon in der ersten erhaltenen Erbauungsrede reflektiert Bolzano in durchaus 
aktueller Diktion (bezogen auf die heutige akademische Lehre) Intentionen und 
beabsichtigte Wirkungen seiner Reden: „Die rechte Art, wie man Erbauungsvorträge 
mit Nutzen anhören könne" (Bd. 15, 1808.2, S. 90-99) ist eine rhetorisch-didaktische 
Anleitung für die Hörer, wie diese das Gehörte am besten zum eigenen Nutzen auf-
nehmen können. Diese rechte Art verlangt neben besonderer Vorbereitung und auf-
merksamer Anhörung eben auch eine „Anwendung und Ausführung" des Gehörten 
(Bd. 15, 1808.2, S. 97). 

Wir müssen die neuen Uiberzeugungen, die wir daselbst erhalten haben durch öftere Wider-
holung in uns befestigen, sodann aber auf unser Thun und Lassen auch unausbleiblich anwen-
den. (Bd. 15, 1808.2, S. 97; Herv. i. O.) 

Zu Beginn des Studienjahres ermuntert Bolzano zudem seine Zuhörer, die Stu-
dienveranstaltungen zu besuchen, wobei er sich nicht davor scheut, wie in der ersten 
erhaltenen Serie von Erbauungsreden „deutliche Kritik an den herrschenden Stu-

reden an die akademische Jugend. Teil 1. Zweite, verbesserte, vermehrte Ausgabe. Sulzbach 
1839, mit 16 Erbauungsreden im Wiederabdruck und 9 weiteren; Lebensbeschreibung des 
Dr. B. Bolzano mit einigen seiner ungedruckten Aufsätze und dem Bildnisse des Verfassers. 
Sulzbach 1936, die drei Erbauungsreden enthält. 
Hierbei handelt es sich um die Ausgaben: Dr. Bernard Bolzano's Erbauungsreden an die 
akademische Jugend. Herausgegeben von einigen seiner Freunde. Prag 1849 mit 41 Erbau-
ungsreden; Dr. Bernard Bolzano's Erbauungsreden an die akademische Jugend. Zweiter 
Band. Herausgegeben von einigen seiner Freunde. Prag 1850, mit 39 Erbauungsreden; Dr. 
Bernard Bolzano's Erbauungsreden an die Hörer der Philosophie an der Prager Universität. 
Herausgegeben von einigen seiner Freunde. Prag, Wien 1851, mit 44 Erbauungsreden; Dr. 
Bernard Bolzano's Erbauungsreden für die Hörer der Philosophie an der Prager Univer-
sität. Vierter Band. Prag, Wien, Leipzig 1852, mit 44 Erbauungsreden und Dr. Bernard 
Bolzano's Erbauungsreden an die Hörer der Philosophie an der Prager Universität. Neue 
Folge. Wien 1884, mit 40 Erbauungsreden. 
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dienbedingungen sowie an den herrschenden Gebräuchen u n d Ze i tumständen" zu 
äußern (Bd. 15, S. 34). In einer wei teren Rede setzt sich Bolzano mit dem Status u n d 
den daraus result ierenden Verpflichtungen der künftigen Akademiker auseinander. 
„Die Würde des Standes der Akademiker" (Bd. 19/1 , 1812.2-3, S. 30-40, S. 41-51) 6 

verlangt von den Studenten, nicht nach Macht , Glanz (= R u h m ) oder Besitz zu stre-
ben, sondern freiwillig sich dem Dienste des Staates (= Vaterland) zu verschreiben. 
Entsprechend nennt Bolzano als Gefahren für den Akademiker die Trägheit, die 
Unkonzent r ie r the i t , die Zers t reuung u n d den Vergnügungstr ieb. 

N e b e n den auf den akademischen Kontext zielenden Reden findet man im chro -
nologischen Verlauf zunehmend solche, die sich der wei teren prakt ischen Lebens-
führung widmen . H i e r z u zählen Reflexionen über die Spielsucht7 und die Ver-
schwendungssucht , 8 aber auch den Geschlechtstr ieb.9 Ferner warn t Bolzano vor der 
Lektüre falscher Bücher (Über das Lesen, Bd. 16/2, 1809.41, S. 380-390). Das erzie-
herische C r e d o dieser Erbauungsreden weist auf die Tradit ion des Josephinismus, 
von dem aus betrachtet Bolzano einen allgemeinen Rückschr i t t an Weisheit kons ta-
tiert. Zwar lasse sich auf der einen Seite durchaus ein kultureller Aufschwung b e o b -
achten, von dem auch Goe the , häufiger Kurgast in Böhmen , zu berichten weiß, 
Bolzano erkennt aber durchaus moderni tätskr i t isch auch die Kehrseite dieses Auf-
schwungs, w e n n er Sittenverfall u n d A r m u t kritisiert. 

Da rübe r hinaus geht es Bolzano u m Sprachkrit ik, u m die Präzisierung der Alltags-
sprache (Wie gut es sei, die Torhei ten und Laster der Menschen durch die Benennung 
nicht zu beschönigen, Bd. 18/2, 1811.43, S. 425-435) u n d damit u m eine H e b u n g des 
Sprachbewusstseins seiner Hörer , die über Sprachkul tur in die Lage versetzt werden 
sollen, G u t und Böse klarer auseinanderzuhal ten. Dies lässt sich an der Auseinander-
setzung mit dem Sprichwort „Einmal ist ke inmal" erkennen, dessen Problemat ik 
Bolzano eine eigene Rede „Über das Sprichwort : ,Einmal ist ke inmal ' " (Bd. 20/2, 
1813.20, S. 204-214) widmet : 

Sprichwörter, meine Freunde, solche Sprichwörter, welche ein ganzes Volk im Mund führt, 
pflegen zwar meistentheils treffende Wahrheiten zu enthalten: aber doch haben sich unter die 
große Menge derselben bey einem jeden Volke auch einige eingeschlichen, die nicht ganz rich-
tig sind, die wenigstens so ausgelegt, wie man sie insgemein auslegt auf einen Irrthum führen. 
Daß solche unrichtige Sprichwörter des Schadens überaus viel anrichten, wird jeder Nach-
denkende leicht begreifen. (Bd. 20/2, 1813.20, S. 204; Herv. i. O.) 

In diesen Zusammenhang gehören u. a. auch die nicht erhaltenen Reden „Über die Pflicht 
des Christen, sich Überzeugung von seinem Glauben zu verschaffen" (Bd. 15,1805.1, S. 39) 
und „Inhalt der großen Pflicht, welche der Jüngling bei seinem Eintritt in die Lehranstalt 
auf sich nimmt" (Bd. 15, 1806.1, S. 49). 
„Mit welcher Vorsicht man sich des Spiels bedienen müsse" (Bd. 17/2, 1810.23, S. 277-289). 
„Von den Quellen der in unserem Lande jetzt so allgemein eingerissenen Verschwendungs-
sucht. Der Begriff derselben" (Bd. 18/1, 1811.7, S. 89-97); „Die Mittel, der eitlen Ver-
schwendungssucht zu steuern" (Bd. 18/1, 1811.8, S. 98-105). 
„Daß es ein großes Unglück für jeden, vorzüglich aber für den studierenden Jüngling sei, 
wenn der Geschlechtstrieb bei ihm zu frühzeitig geweckt und zu lebhaft aufgereizt wird" 
(Bd. 16/2, 1809.45, S. 425-435); „Wie kann der frühzeitigen Weckung des Geschlechts-
triebes am sichersten vorgebeuget und der belebte Trieb am leichtesten gedämpft werden" 
(Bd. 16/2, 1809.46, S. 436-446). 
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Auf einen sprachkri t ischen Impetus , der zudem eine Observ ie rung seitens der 
Behörden belegt, verweist Bolzanos Rede über „Saumseligkeit im Gebrauch der 
Mittel zu unserer sittlichen Ausb i ldung" (Bd. 20/2, 1813.26, S. 257-266), in der er 
sich zumindes t indirekt mit Krit ik an seinen Begriffen befasst: 

Macht man mir nicht mehr den Vorwurf, daß meine Begriffe allzu abweichend sind von den 
gewöhnlichen und meine Forderungen zu überspannt? Ist nicht gerade dieser Vorwurf ein 
Beweis, daß meine Vorträge Ihre Aufmerksamkeit und Prüfung verdienen? (Bd. 20/2, 1813.26, 
S. 260) 

Bolzano ging aber auch auf tagespolitische Fragen ein. H ie r sei insbesondere auf 
eine Rede im Umfeld des Krieges der Habsburge rmonarch ie gegen N a p o l e o n (Bd. 
16/2, 1809.32, S. 283-292) verwiesen, ein nüchterner , gerade kein enthusiastischer 
Blick auf die Pflicht, das Vaterland mit der Waffe zu verteidigen. 

Wohlan denn, so fordert es also nicht nur unser eigener Vortheil, sondern die Pflicht selbst for-
dert es, daß wir uns keiner übermäßigen Traurigkeit in diesen Tagen der allgemeinen 
Verlegenheit überlassen, daß wir im Gegentheile bei allem Sturme der Zeit dennoch die nöthi-
ge Gemütsruhe zu erhalten suchen! 

In völliger A b k e h r v o m romant isch verklärten Konzep t des Helden todes verweist 
Bolzano auf das Recht des Einzelnen, sein Leben nicht leichtfertig aufs Spiel zu set-
zen, also „jedes erlaubte Mittel zu nützen , einer Gefahr zu entgehen, w e n n dadurch 
nicht andere in eine noch größere Gefahr geraten". (Bd. 16/Teil 1, S. 15) In der Rede 
„Über den M u t " (Bd. 17/1 , 1810.22, S. 248-276), der nach Bolzano nicht auf eine 
Soldatentugend e inzuschränken ist, erfolgt zunächst eine Klärung der Bedeutung 
von Mut , dann dessen Bewer tung sowie eine Über t r agung auf gesellschaftliches 
Hande ln insgesamt: 

Lassen Sie Uns die gleiche Vorsicht beobachten, meine Freunde; denn an Gelegenheiten zur 
Uibung unseres Muthes kann es Ihnen auch schon in diesen Jahren nicht fehlen; nur müssen 
Sie selbe mit Klugheit bemerken und benützen. U. wenn wir dieß gethan haben werden, u. 
wenn wir uns hinreichend vorgeübt, u. uns vernünftig überzeugt haben werden, daß unsere 
Kräfte auslangen; und wenn nun eine günstige Gelegenheit uns winkt, ein großes, edles Werk 
zum Wohle der Menschheit auszuführen; dann meine Freunde, dann treten wir hervor, u. zei-
gen der Welt, daß auch in unserem Busen ein hoher Muth lebe; doch nicht ein Muth zu töd-
ten, sondern zu retten u. zu beseligen. (Bd. 17/1, 1810.22, S. 276; Wiedergabe ohne Transkrip-
tionszeichen) 

In der Rede „Über die Vaterlandsliebe" (Bd. 17/1 , 1810.18, S. 203-214) setzt sich 
Bolzano mit dem aufkommenden nationalen D e n k e n auseinander, dessen dest rukt i -
ve Po tenzen er als einer der Ers ten erkennt . Sprachnational begründete Divergenzen 
interpret ier t Bolzano als Verfall der Vaterlandsliebe, verantwort l ich dafür seien die 
Unkenn tn i s über den Re ich tum des Landes, die Bildungsungleichheiten sowie eine 
gewisse historische Verspätung u n d eine daraus result ierende soziale wie geistige 
N o t , an der das Land gegenwärtig leide: 

„Wohlmeinende Warnung vor den hauptsächlichen Mißgriffen, zu welchen der Jüngling in 
diesen Tagen der allgemeinen Verwirrung leicht fortgerissen werden könnte" (Bd. 16/2, 
1809.32, S. 283-292, S. 291) 
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Sie selbst sind von den verschiedensten Theilen des Vaterlandes an dieser Lehranstalt ver-
sammelt; und es ist in der That eben nichts Seltenes, daß sich auch unter Ihnen gewisse Äuße-
rungen eines Sektengeistes zeigen, daß der geborene Deutsche den Böhmen und dieser aus 
Wiedervergeltung den Deutschen neckt und verfolgt. Weg denn mit dieser Scheidewand! 
Böhmen und Deutsche! ihr müsset Ein Volk ausmachen; ihr könnt nur stark sein, wenn ihr 
euch freundschaftlich vereiniget; als Brüder müsset ihr euch ansehen und umarmen; es lerne 
der Eine die Sprache des anderen, nur um sich desto gleicher zu stellen; es theile der Eine seine 
Begriffe und Kenntnisse dem Anderen brüderlich und ohne Vorenthaltung mit! Und sind sie 
erst hier an dieser Lehranstalt, wo Sie in enger Verbindung miteinander leben, Ein Sinn, Ein 
Geist, Ein Herz geworden: wohl dann, meine Freunde, dann erst zerstreuen Sie sich durch 
unser ganzes Land, und hauchen Sie den hier empfangenen Geist der Liebe und Eintracht auch 
Ihren Mitbürgern in allen Gegenden des Landes ein! (Bd. 17/1, 1810.18, S. 213) 

In den polit ischen Kontext der schwierigen Jahre nach der erneuten Nieder lage 
Habsburgs gegen N a p o l e o n sind auch die Reden „Über die Wohltät igkei t" (Bd. 
19/1 , 1812.13, S. 160-171), „Die Grenzen der Wohltät igkei t" (Bd. 19/1 , 1812.14, 
S. 172-185) und „Die Beweggründe zur Wohltät igkei t" (Bd. 19/1 , 1812.15, S. 186-
198) e inzuordnen: 

Besonders in Zeiten, meine Freunde, wie diese gegenwärtig, in solchen schweren Zeiten, wo 
durch die Grausamkeit Einiger und durch den Unverstand Anderer ganze Völker und Länder 
in das nahmenloseste Elend gestürzt worden sind, da kann in Wahrheit nichts als das Erwachen 
eines edleren Geistes der Wohlthätigkeit unter den reicheren Bürgern tausend und abermahl 
tausende ihrer ärmeren Mitbürger vor dem schmählichsten Tode retten! O unserem eigenen 
Vaterlande, o unserem unglücklichen Böhmen gilt das, was ich hier sage, vorzugsweise. (Bd. 
19/1, 1812.13, S. 161) 

In seinen Erbauungsreden geht Bolzano immer wieder von der wesentl ichen 
Gleichheit aller Menschen aus, auf der der gleiche u n d unveräußerl iche Ansp ruch 
aller Menschen auf irdische Glückseligkeit sowie der Ansp ruch auf Genuss aller 
Gü te r der Erde beruhe (Bd. 16/1 , S. 17). Zugleich erfolgt eine krit ische Reflexion der 
schädlichen und der rechten Ar t von Aufklärung, die gleichwohl Ziel der akademi-
schen Ausbi ldung sein müsse. So heißt es in der Rede „Von den Gefahren der 
Aufklärung" (Bd. 18 /1 , 1811.2, S. 42-47), dass „Nichts gewisser [ist], als daß alle 
Aufklärung eine ganz eigene Versuchung zu Stolz und Eitelkeit enthalte. [...] U n d 
ebenso, wie zu Stolz u n d Eitelkeit, kann die Aufklärung auch Anlaß zu mancherlei, 
bald mehr bald minder verderblichen Irrthiimern werden." (Bd. 18/1,1811.2, S. 43f.; 
Herv. i. O.) Hie ran schließen sich Verweise auf durch die Aufklärung provozier te 
„Laster u n d Schandthaten" (Bd. 18/1 , 1811.2, S. 46) sowie die mögliche Verletzung 
von Gefühlen anderer an. Bolzano entwickelt dann eine „rechte A r t " (Bd. 18/1 , 
1811.2, S. 49), Aufklärung „zu bet re iben" („Von den Mitteln, die Gefahren der 
Aufklärung zu beheben oder doch zu vermindern" , Bd. 18/1 , 1811.2, S. 48-55), die 
letztlich in sozialer Rücks ich tnahme mündet : 

Endlich müssen wir Alles, was uns, an sich betrachtet, wohl zu thun frei stände, dennoch, 
sobald wir vorhersehen, daß es den Mitbruder ärgern könnte, aus Liebe zu ihm gern unterlas-
sen. Was würde es nützen, wenn wir zwar wüßten, dies oder jenes sei ein Stein des Anstoßes 
für unsern Mitbruder, aber uns doch nicht enthalten würden, was uns gefällt zu thun? (Bd. 
18/1, 1811.3, S. 55) 

Diesen „Aufklärungs"-Reden lassen sich eine Reihe weiterer zuordnen , so bei-
spielsweise „Von aller Menschen wesentl icher Gleichhei t" (Bd. 17/2,1810.33, S. 369-
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379), in der Bolzano die Entfernung aller „entbehrl ichen Unterschiede unter den 
Menschen fordert" (Bd. 17/2, 1810.33, S. 377), aber auch auf die No twend igke i t 
außerwesentl icher Unterschiede weist, die bestehen bleiben. In der folgenden Rede 
„Von den Unterschieden, die es doch gleichwohl gibt" (Bd. 17/2, 1810.34, S. 380-
389), nennt Bolzano Charakter , Intellekt, Alter, materielle Unterschiede und soziale 
Beziehungen, von denen aus eine Bes t immung notwendiger Unterschiede erfolgt: 

Tfiöricht also, höchst thöricht wäre es, wenn wir auf jene völlige Freiheit und Gleichheit drän-
gen, welche gewisse unsinnige Schwärmer vor etlichen Jahrzehenden in allen bürgerlichen 
Gesellschaften eingeführt wissen wollten. Sie haben Blutes genug vergossen, um zu erfahren, 
daß das ein Traumbild sei, wornach sie rangen. Nein, selbst die kleine eheliche Gesellschaft 
kann ohne Ungleichheit nicht wohl bestehen; der Mann, so ist es beinahe bei allen Völkern auf 
Erden eingeführt, der Mann ist Oberhaupt in der Familie. Um wie viel mehr bedürfen 
Gesellschaften, welche so groß und ausgebreitet als unsere bürgerlichen sind, eines bestimm-
ten Oberhauptes, einer gebietenden und einer gehorchenden Partei! Aber die Pflicht, die diese 
Ungleichheit nach sich zieht, liegt am Tage, meine Freunde; Menschen, die zu gebieten haben, 
haben nur darum zu gebieten, um das gemeine Beste zu befördern; der Krone Zweck ist, wie 
Jener wahr und schön gesprochen, der Krone Zweck ist des Bürgers Glück. (Bd. 17/2, 1810.34, 
S. 388 f.)11 

In den Erbauungsreden, die krankhei tsbedingt am 23. Mai 1813 beendet und erst 
am 12. N o v e m b e r 1815 fortgesetzt wurden , erweist sich Bolzano als ein überragen-
der Rhetor iker u n d Interpret der geistigen, sozialen und poli t ischen Zei tumstände . 
M a n darf sich nach der vorzügl ichen Edi t ion der ersten elf Bände der Erbau-
ungsreden auf die Herausgabe der noch ausstehenden der Jahre 1815/16 bis 1819/20 
freuen, die dieses wichtige D o k u m e n t der böhmischen u n d mit teleuropäischen gei-
stigen Kul tur endlich in einer verlässlichen Ausgabe verfügbar u n d damit einer brei-
teren Leserschaft als bisher zugänglich machen wird . 

Hier sei ferner auf die Erbauungsrede „Von der Pflicht, die Sitten seines Landes zu ehren" 
(Bd. 19/1, 1812.16, S. 199-209) verwiesen, in der Bolzano die Verschiedenheit von Men-
schen und Völkern nach Mentalität, Denken, Handeln, Empfinden, Gebräuchen und Sitten 
thematisiert und spätere Konzepte interkultureller Verständigung vorwegnimmt. 



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

Fü r das Them a „Katholisch e Aufklärun g un d Josephinismus " war das Augustiner -
Chorherrenstif t St. Floria n besonder s gut gewählt: Als eines der Klöster , welche die 
Aufhebun g durc h Kaiser Josep h IL unbeschade t überstande n haben , bot es für die 
Konferen z des Institut s für ostdeutsch e Kirchen - un d Kulturgeschicht e (1.-4 . Au-
gust 2011) einen prächtige n Rahmen . Darau f wies Msgr. Dr . Pau l Mai , Vorsitzende r 
des Institut s seit 1983, in seiner Begrüßun g ausdrücklic h hin . E r eröffnet e die Ver-
anstaltun g mit einem Vortrag über die Aufgaben des 1958 in Königstei n im Taunu s 
gegründete n Instituts : die wissenschaftlich e Erforschun g der Geschicht e der katho -
lischen Kirch e in den ehemalige n deutsche n Ostgebieten , weiter gefasst auch in den 
Gebiete n Ostmitteleuropas . Anknüpfen d an den neu erschienene n Band „Institu t 
für ostdeutsch e Kirchen - un d Kulturgeschicht e e.V. 1988-2010" zeichnet e er die 
Forschungslinie n der Arbeitstagunge n der letzte n 22 Jahr e nach . 

Angesicht s zahlreiche r Fortschritt e auf dem Feld der Josephinismus-Forschun g 
warfen die Tagungsmoderatore n Raine r Bende l (Tübingen ) un d Norber t Spannen -
berger (Leipzig) in ihre r Einführun g die Frag e auf, ob die traditionell e Polemi k in 
katholische n Kirchen - un d Historikerkreise n gegenüber Josep h IL gerechtfertig t sei. 
Noc h grundsätzliche r gefragt: Stehe n Aufklärun g un d Kirch e zwangsläufig in einem 
Gegensat z zueinander ? 

Ein Dutzen d Referente n aus Deutschlan d un d dem Gebie t der ehemalige n Habs -
burgermonarchi e suchte n Antworte n auf die Frage n der Kirchlichkei t un d aufge-
klärte n Modernitä t der josephinische n Maßnahmen . De r erste Themenbloc k wid-
met e sich regionale n Perspektive n im Vergleich, wobei Böhmen , Ungarn , die Ost -
slowakei un d Südtransdanubie n in den Foku s genomme n wurden . 

Ondře j Basti (Prag ) bot in seinem Beitra g einen Blick auf Böhmen , ein klassisches 
Lan d des Josephinismus . Basti beurteilt e -  im Anschluss etwa an Frit z Valjavec ode r 
Eduar d Winte r -  viele der Reforme n Joseph s IL als positiv: insbesonder e die Reorga -
nisatio n der Kirchenverwaltung , die Vermehrun g der Pfarreien , die Gründun g neue r 
Bistüme r (wie Brunn , Budweis, Leitmerit z un d Königgrätz) , die Neuorganisatio n 
theologische r Studien . All diese Maßnahme n seien durchau s als Reformschritt e zum 
Wohle der Kirch e zu sehen . In den Prage r Archiven warte -  so Basti -  eine große 
Meng e Quellenmateria l auf eine Auswertun g im Hinblic k auf die josephinische n 
Reformen , beispielsweise bezüglich Klosteraufhebungen , Anstellun g un d Besoldun g 
des Klerus . 

István Soös (Budapest ) nah m Ungar n genaue r unte r die Lupe . Er ho b hervor , dass 
Josep h IL mit seinem Toleranzedik t von 1781 un d seiner gemilderte n Zensurverord -
nun g von 1782 in den Kreisen der ungarische n Führungsschichte n zunächs t auf große 
Zustimmun g gestoßen sei. Di e weiteren Maßnahmen , die auf eine Modernisierun g 
des Staates , nich t aber der Gesellschaf t abzielten , hätte n aber einen Stimmungs -
umschwun g herbeigeführt , weil der aufgeklärte Herrsche r die Neuerunge n auf dem 
Verordnungsweg e über seinen Staats - un d Beamtenapparat , ohn e Dialo g mit der 
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ungarischen Ständeversammlung bzw. dem Adel, durchgesetzt habe. 1790 habe sich 
ihm schließlich die gesamte Gesellschaft verweigert. 

Peter Šoltés (Bratislava) beleuchtete das konfessionell gemischte Grenzgebiet des 
nordöstlichen Ungarn/Ostslowakei. Am Beispiel der drei nördlichsten Komitate 
(Archidiakonate) des Bistums verdeutlichte er die Rivalitäten zwischen griechisch-
katholischen, römisch-katholischen, evangelischen und reformierten Pfarreien, die 
sich der Staat zum Teil durch unterschiedliche Besoldungshöhen zunutze machte. 
Trotz des Toleranzpatents von 1781 habe es in Friedhofs-, Feiertags- und Misch-
ehenfragen ein erhebliches Konfliktpotential zwischen den Konfessionen gegeben. 

Zoltán Gözsy (Pécs) konzentrierte sich auf die Diözesen Veszprém und 
Südtransdanubien. Gözsy vertrat die These, dass sich im 18. Jahrhundert drei Phasen 
katholischer Aufklärung ausmachen lassen. Bereits in der ersten Phase habe die 
„Canonica visitatio" von 1738-1742 die Anforderungen eines neuen Priesterbildes 
widergespiegelt, in dem Fleiß, Frömmigkeit, Bildung und die Beherrschung mehre-
rer Sprachen (Ungarisch, Latein, Deutsch, Kroatisch, Slawonisch, Italienisch) als 
Voraussetzungen für erfolgreiche Seelsorge zusammenspielen sollten. Die Seelsorge, 
die „cura animarum", sei zum Hauptbegriff der katholischen Aufklärung geworden. 
Während Maria Theresia in der zweiten Phase die Kirche primär auf der Ebene der 
Bischöfe für Interessen des Staates zu vereinnahmen suchte, habe Joseph IL dies in 
der dritten Phase über die Ebene des unteren Klerus versucht. 

György Jánka (Nyíregyháza) behandelte die „Auswirkungen der Aufklärung auf 
die griechisch-katholische Kirche". Hartnäckige aufklärerische Bestrebungen Maria 
Theresias und staatspolitisches Denken - gewissermaßen ein „theresianischer Jo-
sephinismus" - verschafften, so Janka, der griechisch-katholischen Kirche in Ungarn 
einen besseren Status. Dafür sei der entscheidende Schritt die Gründung dreier grie-
chisch-katholischer Bistümer in Ungarn durch die Kaiserin - 1771 Munkatsch, 1777 
Koros und Großwardein - mit päpstlicher Anerkennung gewesen. Dies habe die 
Emanzipation der griechisch-katholischen von der lateinisch-katholischen Kirche 
Ungarns bedeutet, der sich ein organisatorischer, geistiger und kultureller Auf-
schwung anschloss. 

Horst Miekisch (Bamberg) ging auf die Beziehungen des Würzburger und Bam-
berger Fürstbischofs Franz Ludwig von Erthal, der die Hochstifte von 1779-1795 
regierte, zu Joseph IL ein. Der einem alten Rittergeschlecht am Main entstammende 
Franz Ludwig hatte nach einem Studium der Theologie und Rechtswissenschaft am 
Kaiserhof in Wien praktische Verwaltungskenntnisse erworben. Er war auf dem 
Regensburger Reichstag von Kaiser Joseph IL zum Wirklichen Geheimen Rat und 
zum kaiserlichen Konkommissar ernannt worden. Als Fürstbischof von Bamberg 
verwirklichte er zahlreiche josephinische Reformideen vom Bau von Schulhäusern 
über die Gründung eines Schullehrerseminars bis hin zur Errichtung des „Allgemei-
nen Krankenhauses". Damit stellt er ein Beispiel aufgeklärt-fürstlichen Denkens 
außerhalb der österreichischen Stammlande dar. 

Der nächste Block stand unter dem Titel „Schule - Priesterbild - Ökumene". Hier 
wandte sich Andreas Hegedüs (Gran) der Priesterbildung in Ungarn zu und zeigte, 
dass die Auflösung der Priesterseminare der einzelnen Diözesen und die Errichtung 
der so genannten Generalseminare einen Grund für die offene Gegnerschaft zwi-
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sehen der damaligen Hierarchie und dem Kaiser bildeten. Werner Simon (Mainz) 
widmete sich dann Benedikt Strauch (1724-1803) und der Reform der Schule und 
Katechese in Schlesien im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts. Entsprechend dem 
aufklärerischen Postulat, den Menschen durch Bildung zu einem tugendhaften 
Leben und individuellem Glück zu führen und zugleich das allgemeine Wohl 
zu fördern, habe das Augustiner-Chorherrenstift Sagan in Niederschlesien in den 
1760er Jahren eine Reform des niederen Schulwesens von überregionaler Bedeutung 
durchgeführt. Bisher habe die Forschung den Saganer Abt Johann Ignaz Felbiger 
(1724-1788) als Hauptinitiator dieser Reform gesehen. Simon wies nun nach, dass 
der unter Felbinger amtierende und mit ihm befreundete Prior Benedikt Strauch 
viele der unter dem Namen Felbigers überlieferten Schriften verfasst oder mitver-
fasst hatte. 

Auch die beiden folgenden Referenten hatten einen biografischen Zugang ge-
wählt: Norbert Jung (Bamberg) sprach zur Rolle Franz Stephan Rautenstrauchs im 
Fall Isenbiehl. Dieser Fall hatte in den 1770er Jahren eine der größten theologischen 
Turbulenzen der Aufklärungszeit ausgelöst, weil der Mainzer Exeget Isenbiehl bei 
der Deutung der Jesaja-Schriftstelle 7,14 die Vorstellung von der jungfräulichen Ge-
burt Christi abgelehnt hatte. Sein Werk wurde 1779 vom Papst als Häresie verurteilt. 
Norbert Spannenberger (Leipzig) stellte „Abt Pyrker OCist. als Grenzgänger zwi-
schen Zeiten, Reichen und Systemen" vor. Spannenberger charakterisierte den durch 
seine Loyalität gegenüber dem Kaiserhaus vom Abt des Zisterzienserklosters Lilien-
feld zum Zipser Bischof, zum Patriarchen von Venedig und Primas von Dalmatien 
und schließlich zum Erzbischof von Erlau/Eger aufgestiegenen Pyrker als Kirchen-
mann an der Schnittstelle von ausklingendem Josephinismus und aufkeimendem 
Nationalismus. Er habe die Ideale der katholischen Aufklärung in seiner Diözese 
engagiert umgesetzt, nicht ohne von ungarischen Nationalisten stark angefeindet zu 
•werden. 

Rainer Bendel (Tübingen) deckte Bezüge zwischen Aufklärung und Ökumene 
auf, wobei er Ökumene als höheres Maß an Toleranz und Öffnung zwischen den 
Konfessionen identifizierte. An vier Beispielen zeigte er dieses ökumenische Denken 
der Aufklärung: am „Dioecesanblatt für die Fürstbischöflich Breslauer Dioeces" von 
1803 bis 1820, an der 1782 bis 1784 in Prag und Wien erschienenen Zeitschrift 
„Religion und Priester", an dem so genannten „Fuldaer Plan zur Wiedervereinigung 
der Konfessionen" des Fuldaer Benediktinermönchs Peter Böhm und des Kasseler 
reformierten Theologen Johann Rudolf Anton Piderit sowie am Lebensschicksal des 
Breslauer Fürstbischofs Leopold Graf Sedlnitzky (1836-1840). 

Franz Leander Fillafer (Konstanz) suchte aus fünf biografischen Skizzen „Drei 
Stufen josephinischer Sinnbildung" zu eruieren: Anhand der Lebensläufe von Maksi-
milijan Vrhovac (1752-1827), Gergely Berzeviczy (1763-1822), Franz Széchényi 
(1754-1820), György Fejér (1766-1851) und Leo Thun (1811-1888) verdeutlichte er 
erstens die Ausblendung der machtstaatlichen Substanz der josephinischen Re-
formen durch die deutschsprachigen aufgeklärten Gefolgsleute Josephs IL und die 
Stilisierung des Herrschers als „gekrönter Menschenfreund", zweitens das Aus-
klammern der projosephinischen Sympathien, welche die später als Wegbereiter des 
„nationalen Erwachens" stilisierten Aufklärer hegten, und drittens das Vergessen-
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machen der skeptischen Sicht der nationalliberalen Reformaktivisten durch viele 
überzeugte Spätaufklärer. 

In der Generaldiskussion ergab sich als Resümee, dass Kirche und Aufklärung 
nicht in einem zwangsläufigen Gegensatz zueinander zu sehen sind. Vielmehr habe 
die Aufklärung als ein Katalysator gewirkt, der die Rückbesinnung der Kirche auf 
ihre eigentlichen Wurzeln und Aufgaben beförderte. Joseph IL habe dem Verhältnis 
von Glaube und Vernunft Staats- und kirchenpolitisch bedenkens- und beachtens-
werte Wege bereitet, zugleich dürfe aber auch die Instrumentalisierung der Kirche 
durch den Staat nicht übersehen werden. Als überwunden kann durch die For-
schungen der letzten Jahre eine Schwarz-Weiß-Sicht der Aufklärung gelten: Kirch-
lichkeit und Religiosität müssen der Rationalität und Erwägungen gesellschaftlicher 
Nützlichkeit nicht unbedingt entgegenstehen - gerade die zahlreichen Fallbeispiele 
zum Bildungswesen, die auf der Tagung präsentiert wurden, zeigten, dass beide 
Seiten einander ergänzen können. Weitere Forschungsmöglichkeiten bieten sich ins-
besondere auch im Hinblick auf bisher unbekannte bzw. wenig bekannte Quellen 
zum Status des Klerus in dieser Zeit - etwa im Nationalarchiv in Prag - an. 

Regensburg Werner Chrobak 

U N T E R S C H I E D L I C H E B I L D E R : W A H R N E H M U N G E N 
E D V A R D B E N E Š S I N T S C H E C H I S C H E N 

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

Im Bild von Edvard Beneš treffen zahlreiche Deutungen und Erzählstränge zusam-
men, die zentralen politischen Einschnitten des 20. Jahrhunderts gelten: Sein Name 
fällt nicht nur, wenn die staatliche Neugestaltung Europas nach dem Ersten 
Weltkrieg oder die Ereignisse und Folgen der „Septemberkrise" 1938 diskutiert wer-
den. Seit 1989 'wird er in zunehmendem Maße auch mit den Zwangsmigrationen in 
und aus der Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg sowie der kommunisti-
schen Machtübernahme in Prag im Februar 1948 assoziiert. Eine gemeinsam vom 
Masaryk-Institut und Archiv der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen 
Republik (Prag) und dem Collegium Carolinum (München) organisierte Konferenz 
zielte darauf, die bestehenden Bilder und Wahrnehmungen von Edvard Beneš dar-
zustellen und vergleichend zu analysieren. Die Tagung, die vom 13. bis 14. Oktober 
2011 in den Räumen des Goethe-Instituts in Prag stattfand, setzte sich dabei das Ziel, 
das Thema über einen tschechischen bzw. tschechisch-deutschen Kontext hinaus in 
größere internationale Zusammenhänge einzuordnen. 

In seinem einführenden Vortrag zeigte Martin Schulze Wessel (München) die 
Kontextabhängigkeit der Wahrnehmungen von Edvard Beneš auf. Während Benešs 
enger Mitarbeiter Jaromír Smutný während des Zweiten Weltkriegs zwar auf dessen 
Aktivitäten verwies, für die tschechische Nation aber zugleich das Fehlen einer cha-
rismatischen Persönlichkeit konstatierte, zeichnete das tschechische Parlament den 
zweiten tschechoslowakischen Präsidenten im Jahr 2005 mit einem Gesetz für seine 
Verdienste aus. Die vor allem nach 1989 einsetzende Fokussierung auf die Präsi-
dentendekrete der Kriegs- und unmittelbaren Nachkriegszeit habe wiederum dazu 
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geführt , dass in Deutschlan d in Artikeln un d wissenschaftliche n Aufsätzen das Bild 
des „Vertreiberpräsidenten " ins Zentru m gerückt sei, währen d die Beneš-Mono -
grafie des tschechische n Historiker s Jindřic h Dejme k diesem Them a nu r eine unter -
geordnet e Rolle zumesse . Mi t Blick auf diese auseinanderstrebende n Deutunge n plä-
diert e Schulz e Wessel für eine Annäherun g der Perspektiven , die auch durc h laufen-
de Projekt e der die Tagun g veranstaltende n Institut e beförder t werden könne . 

Da s anschließend e Tagungspane l widmet e sich der Reflexion des Beneš-Bilde s in 
der zeitgenössische n Politik . Zunächs t verwies Manfre d Alexander (Köln ) in seinem 
Beitra g zur Wahrnehmun g der tschechoslowakische n Außenpoliti k durc h deutsch e 
Diplomate n darauf , dass es nac h 1918 in Deutschlan d eine sehr begrenzt e Perzeptio n 
der tschechoslowakische n Verhältniss e gegeben habe , was sich auch in der Wahrneh -
mun g des tschechoslowakische n Außenminister s widerspiegelte . Mirosla v Šeptá k 
(Prag ) untersucht e anhan d diplomatische r Quellen , wie Beneš in den 1930er Jahre n 
in Österreic h wahrgenomme n wurde . Dabe i wurde deutlich , wie sehr er sich be-
mühte , sowohl auf die Medie n seines Lande s als auch auf die innenpolitisch e Ent -
wicklun g des südliche n Nachbarlande s einzuwirken . Vít Smetan a (Prag ) behandelt e 
schließlich , wie die britisch e un d amerikanisch e Politi k in der Zei t von 1938 bis 1948 
das Agieren von Beneš einordnet e un d ihn gerade britisch e Politike r zu Beginn des 
Zweite n Weltkriegs als „Ma n of th e Past" , aber mangel s Alternativ e als unvermeid -
baren Ansprechpartne r ansahen . 

Di e folgenden Beiträge zielten dan n verstärkt auf das Beneš-Bil d einzelne r Par -
teien ode r Gruppierungen . Mar k Cornwal l (Southampton ) wartet e in seinem Beitra g 
zur Beneš-Deutun g in der Henlein-Bewegun g zunächs t mit dem interessante n De -
tail auf, dass sich Konra d Henlei n un d Edvar d Beneš offensichtlic h nie persönlic h 
begegnet sind. Bemerkenswer t 'waren zude m Cornwall s Ausführunge n zu Stellung -
nahme n von Vertreter n der Sudetendeutsche n Parte i in den 1930er Jahren , in dene n 
Benešs Ausbildun g als Soziologe ein wiederkehrende s Moti v war. Direk t attackier t 
hätte n sie den tschechoslowakische n Außenministe r un d seit 1935 Staatspräsidente n 
nu r selten , so Cornwall . Detle f Brande s (Berlin ) legte int Anschluss dar, wie sich das 
Beneš-Bil d in der sudetendeutsche n Sozialdemokratie , analo g zu den sich ausbil-
dende n Flügel n im Exil, nac h 1938 differenzierte . 

Im „Protektora t Böhme n un d Mähren " bestanden , wie Ren é Küppe r (München ) 
in seinem Beitra g ausführte , zwei Wahrnehmunge n von Edvar d Beneš nebeneinan -
der. Währen d politisch e Gegne r aus der Zei t vor 1938 nac h dem Münchene r Abkom-
men alte Rechnunge n aufmachten , die nac h Benešs Gan g ins Exil um Vorwürfe der 
Feighei t un d Geldmanipulatio n erweiter t wurden , befördert e die illegale Presse des 
tschechische n Widerstand s ein positives Bild. Di e Zeitschrif t „V boj" (I n den Kampf ) 
nannt e ihn bereit s End e Septembe r 1939 „unsere n einzigen Führer" . Fü r die Zei t 
nac h der Wiedererrichtun g der Tschechoslowake i konnt e Micha l Peh r (Prag ) dan n 
zeigen, wie sehr Edvar d Beneš zum Hoffnungsträge r stilisiert wurde , der nebe n der 
Rolle des „gute n Herrschers " auch für die Kontinuitäte n des tschechoslowakische n 
Staate s stehe n sollte. Sein tatsächliche r politische r Antei l an der Entwicklun g nac h 
1945 wich dabei imme r meh r von dem Bild ab, das von ihm gezeichne t wurde . 

In den beiden letzte n Beiträgen des ersten Konferenztage s wurde dan n die Re-
flexion über Edvar d Beneš nac h 1989 thematisiert . Mirosla v Kunštá t (Prag ) ho b für 
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den tschechische n politische n Diskur s hervor , dass hinte r der „lex Beneš", dem vom 
tschechische n Parlamen t verabschiedete n Geset z übe r dessen Verdienste , ein 
Minimalkonsen s der politische n Parteie n gestande n habe , dem wiederu m eine selek-
tive Wahrnehmun g des Politiker s zu Grund e lag. Danac h stellte Tobia s Weger (Ol -
denburg ) die „Dämonisierung " des ehemalige n tschechoslowakische n Staatsprä -
sidente n im sudetendeutsche n Diskur s nac h 1989 dar. Weger ordnet e diesen Diskur s 
allerding s nich t in einen größere n deutsche n ode r europäische n Kontex t ein. Wie die 
Schärfe der Äußerunge n gegen Beneš von Vertreter n der Sudetendeutsche n letztlic h 
zu erkläre n ist, blieb deswegen unklar . 

Am zweiten Konferenzta g stande n die Repräsentatio n von Edvar d Beneš in Wis-
senschaft , Medie n un d öffentliche m Rau m sowie Diskussione n über un d Erinne -
runge n an ihn im Zentrum . Vítězslav Somme r (Prag ) un d Adam Hude k (Bratislava) 
analysierte n in ihre n Beiträgen das Bild von Edvar d Beneš in der tschechische n bzw. 
slowakischen Geschichtsschreibun g nac h 1948. Beide Referat e verdeutlichten , wie 
Beneš zu einem gewissen Grad e auch zur Projektionsfläch e für Frage n der Gegen -
wart wurde , etwa im Zusammenhan g mit der Bewertun g des tschechoslowakische n 
Staatsentwurfs . K. Erik Franze n (München ) bot dan n einen Einblic k in die länger-
fristige Entwicklun g der Beneš-Wahrnehmun g bei den Sudetendeutsche n un d dami t 
eine wichtige Ergänzun g zum Refera t von Tobia s Weger. Demnac h kam Beneš über 
lange Jahr e nu r eine begrenzt e Wahrnehmun g zu, da einerseit s aktuel l wirkend e poli-
tische Akteur e der kommunistische n Tschechoslowake i als Angriffsfläche wichtiger 
waren , andererseit s die Fokussierun g auf eine territorial e Änderun g im Interess e der 
„Volksgruppe " vor 1989 in der Argumentatio n größere s Gewich t hatt e als die erst 
in den letzte n zwanzig Jahre n gesteigerte Bewertun g der Vertriebene n als Opfer -
gruppe . 

Anschließen d sprach Pet r Bednaří k (Prag ) über das Beneš-Bil d im tschechoslowa -
kischen Spielfilm. In zahlreiche n Filme n wurde er der Figu r von Klemen t Gottwal d 
gegenübergestell t un d in erster Linie als zögerliche r Vertrete r einer untergehende n 
bürgerliche n Welt präsentiert . De r Frag e der Initiierun g von Umbenennungskam -
pagne n zum Zwecke der „Sprachreinheit " nac h 1945 widmet e sich Jan Kobe r (Prag) . 
Hie r blieb allerding s offen, inwieweit die von Beneš in Rede n anvisierte Kampagn e 
von ihm weiterverfolgt wurde un d inwieweit ihre Aktivisten in ihre m Handel n 
bestreb t waren , Beneš „entgegenzuarbeiten" . Mare k Šmíd (Česk é Budějovice ) führ-
te mit seinem Beitra g über das Beneš-Bil d in den Akten des Heilige n Stuhl s noc h 
einma l zurüc k in die unmittelbar e realpolitisch e Sphär e von Benešs Handeln . Sein 
kenntnisreiche r Einblic k verdeutlichte , welche Rolle der tschechisch e un d slowaki-
sche politisch e Katholizismu s bei der Beneš-Rezeptio n in Ron a spielte. 

Mila n Haune r (Madison ) eröffnet e mit einem Blick in die Beneš-Memoire n das 
letzt e Pane l zum Them a Beneš in den Erinnerunge n un d Memoiren . Er verwies da-
bei auf die grundlegend e Funktio n von Politikermemoire n als Versuch, das eigene 
Handel n zu rechtfertigen . Es folgte das Refera t von Hildegar d Schmolle r (Wien) , die 
das Beneš-Bil d in Bezug zum sich wandelnde n Diskur s über „Münche n 1938" setz-
te. Richar d Vašek un d Josef Tome š (beide Prag) bote n dan n einen konzise n Einblic k 
in eine große Bandbreit e von Erinnerungen , in dene n sich Zeitgenosse n mit Edvar d 
Beneš auseinandergesetz t haben . Pavel Horá k (Prag ) skizzierte abschließend , wie 



136 Bohemia Band 52 (2012) 

tschechische Exilpolitiker um 1950 die Rolle des Staatspräsidenten im Februar 1948 
interpretierten. 

Die Konferenz bot durch die Vielzahl der Beiträge einen umfassenden Einblick in 
Beneš-Wahrnehmungen und -Deutungen. In mehreren Vorträgen wurde aber auch 
deutlich, wie schwer es methodisch sein kann, realhistorische Entwicklungen von 
der Wahrnehmungsgeschichte zu trennen. In den Diskussionen zeigte sich auch, wie 
sehr die Person Edvard Beneš in den Wechselfällen der deutsch-tschechischen Be-
ziehungsgeschichte zu einer Projektionsfläche geworden ist, wobei die „Beneš-De-
krete" die Funktion als „deutsch-tschechischer Erinnerungsort" (Miroslav Kunštát) 
letztlich erst in der Zeit nach 1989 angenommen haben. Eine besondere Stärke der 
Konferenz war es aber gerade, den Blick auf die Beneš-Rezeption über den tsche-
chischen bzw. deutsch-tschechischen Kontext hinaus zu richten. Neben einigen 
Tagungsbeiträgen, die zu dieser Perspektivenerweiterung beigetragen haben, wurde 
auch mehrfach angemahnt, einen polnischen oder russischen, aber auch einen fran-
zösischen Blickwinkel zu berücksichtigen. Gefehlt hat zudem der Blick auf Benešs 
Wirken vor der tschechoslowakischen Staatsgründung, das das Beneš-Bild seiner 
Zeitgenossen erheblich mitbestimmt haben dürfte. Hier liegt vielleicht auch ein 
Schlüssel zur vertiefenden Beschäftigung mit dem ersten tschechoslowakischen 
Außenminister. So wäre zu klären, welchen Stellenwert Benešs Tätigkeit als Sozio-
loge in der Vorkriegszeit für sein späteres Handeln wie auch für die Wahrnehmung 
durch andere hatte. Darauf aufbauend könnte ein gewinnbringender Ansatz für die 
Zukunft sein, nach Politikerbildern der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts 
zu fragen, als in einer Übergangsphase Staatsmänner demokratischer Staaten monar-
chische Repräsentation zu kompensieren hatten, wenige Jahre später aber dem 
Typus des autoritären Herrschers gegenüberstanden. Das Bild von Edvard Beneš als 
Demokrat und Staatsmann müsste in ein so zu konturierendes Feld eingeordnet 
•werden. 

München Martin Zuckert 

E I G E N T U M S R E G I M E U N D E I G E N T U M S K O N F L I K T E IM 
2 0 . J A H R H U N D E R T : D E U T S C H L A N D U N D D I E 

T S C H E C H O S L O W A K E I IM I N T E R N A T I O N A L E N 
K O N T E X T 

Die Feststellung, dass die Umwandlung von Eigentumsverhältnissen in engem Zu-
sammenhang mit den politischen Konflikten des 20. Jahrhunderts steht, erscheint so 
banal, dass man meinen könnte, sie verdiene gar keine besondere Erwähnung. Die 
Geschichtsschreibung hat indessen meist den politischen Entwicklungen mehr Auf-
merksamkeit gewidmet als ihren wirtschaftlichen Folgen. Diese Beobachtung nahm 
die Deutsch-Tschechische und Deutsch-Slowakische Historikerkommission zum 
Anlass für einen Perspektivwechsel: Thema ihrer Jahrestagung, die vom 28. bis 30. Ok-
tober 2011 in Eisenach stattfand, waren die Eigentumsregime und Eigentums-
konflikte des 20. Jahrhunderts in Mitteleuropa. Den Ausgangspunkt der Tagung, so 
Dieter Gosewinkel (Berlin), einer der Organisatoren der Konferenz, bildete die 
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These , dass im Zuge jedes politische n Systemwechsel s Eigentu m zum Kampf -
gegenstan d werde un d Eigentumsfrage n imme r auch konfliktauslösen d un d -ver-
stärken d wirkten . 

Eigentumsregim e un d -konflikt e wurde n in den meiste n Beiträgen der Konferen z 
aus vergleichende r Perspektiv e diskutiert , un d zwar auf zwei Ebenen : Einerseit s 
wurde n Entwicklunge n im 20. Jahrhunder t verglichen , andererseit s Länderver -
gleiche vorgenommen , in die nich t nu r Deutschlan d un d die Tschechoslowakei , son-
dern auch ander e Staate n Mittel -  un d Osteuropa s -  un d vereinzel t auch Westeuropa s 
-  einbezoge n wurden . Da s Tagungsprogram m war in dre i chronologisc h gegliederte 
Sektione n aufgeteilt , wobei eindeuti g das Interess e an Wandel , Umwälzunge n un d 
Zäsure n der Eigentumsverhältnisse , von dene n die Geschicht e des 20. Jahrhundert s 
nich t nu r in Mitteleurop a stark geprägt ist, im Vordergrun d stand . Kontinuitäte n 
un d Statu s quo fande n indessen weniger Berücksichtigung . 

Im ersten Teil des ersten Panel s wurde n Eigentumskonflikt e in der 1918 gegrün-
dete n Tschechoslowake i behandelt . Fü r diese Zeit , so Christop h Boyer (Salzburg) , 
der die Sektio n moderierte , sei ein Verständni s von Eigentu m als nationale r Be-
sitzstan d charakteristisc h un d dami t eine Auffassung, die zwischen der des kommu -
nistische n Gemeineigentum s un d dem klassisch-liberale n Privateigentumskonzep t 
liege. Im ersten Vortrag ging Antoni e Doležalov á (Prag ) den politischen , nationale n 
un d wirtschaftliche n Motive n der Bodenrefor m nach , die in der Tschechoslowake i 
zwischen 1919 un d 1927 durchgeführ t wurde , un d gelangte zu dem Schluss, dass 
ökonomisch e Interesse n bei diesem Eingriff in die Besitzstruktu r wichtiger gewesen 
seien als nationalpolitische . Das s die Eigentumsverhältniss e in der Erste n Republi k 
aber auch eine unübersehbar e nationalpolitisch e Komponent e hatten , belegten 
Eduar d Kub ů (Prag ) un d Jiří Souša (Plzeň) , die sich in ihre m Vortrag mit dem Pro -
zess der so genannte n Nostrifizierun g befassten. Sie stellten den Transfe r vor allem 
bedeutende r Industrieunternehme n unte r die Kontroll e des Staate s -  un d dami t die 
Übertragun g der entscheidende n ökonomische n Mach t in die Händ e der neue n 
tschechoslowakische n Elit e -  als Instrumen t der Machtpoliti k des neue n Staate s vor. 

Dara n anschließen d beschrie b Roma n Hole c (Bratislava) die Auswirkungen staat -
licher Maßnahme n wie der bereit s erwähnte n Nostrifizierun g ode r der Boden - un d 
Währungsrefor m auf die Eigentumslag e der ungarische n Minderhei t in der Slowakei. 
E r wies darau f hin , dass die überwiegen d in der Landwirtschaf t beschäftigt e ungari -
sche Bevölkerun g auf ander e Art von diesen Reforme n betroffen war als die deut -
sche Minderhei t in den böhmische n Ländern , die überwiegen d int industrielle n 
Bereich täti g war. 

Im Abendvortra g sprach Jan Kuklik (Prag ) über Forschungsperspektiven , Frage -
stellungen un d Desiderat a auf dem Themenfel d der Eigentumsverhältniss e in den 
deutsch-tschechische n Beziehungen . Er stellte die Jahr e 1939-1945 ins Zentru m un d 
betont e zum einen die Notwendigkeit , die Besonderheite n von Einzelfälle n zu 
berücksichtigen , zum andere n den internationale n Kontex t zum Vergleich heranzu -
ziehen . 

De n zweiten Teil des ersten Panels , der den Horizon t durc h Bezug auf ander e 
Staate n Europa s erweiterte , eröffnet e Dietma r Mülle r (Leipzig) . Er nah m eine Ver-
gleichsanalyse der Bodenreforme n nac h 1918 un d nac h 1945 in Polen , Rumänie n 
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und Jugoslawien vor und gelangte zu dem Schluss, dass es bereits in der Zwischen-
kriegszeit zu einer wesentlichen Verwässerung der Eigentumsrechte im Namen des 
Nationalstaates gekommen sei - und die liberal-individualistischen Eigentumsrechte 
nicht erst nach 1945 eingeschränkt wurden, wie es vor allem in der Historiografie 
nach 1989 meist angenommen wird. Diese These fand unter den Teilnehmern großen 
Widerhall und ging als „Müllersches Theorem" in die weiteren Diskussionen ein. 

Im folgenden Beitrag von Ota Konrád (Prag) wurde auch Österreich in die De-
batte eingebracht; dabei ging es um die Frage, welche Rolle die Eigentumsproble-
matik in den tschechoslowakisch-österreichischen Beziehungen nach 1918 spielte. 
Konrád untersuchte unterschiedliche Funktionen von Eigentumskonflikten, von 
symbolischen Bedeutungen bis zu Eigentum als einem Mittel der Erpressung. Eigen-
tumskonflikte könnten als eine Art Spiegel von Beziehungen verstanden werden 
und zeigten zudem, wie ökonomische Beziehungen zur Durchsetzung politischer 
Interessen eingesetzt würden. Christiane Kohser-Spohn (Berlin) schloss das Panel 
mit einem Beitrag ab, der die Vergleichsperspektive auf einen westeuropäischen Fall 
ausweitete: Sie sprach über die Enteignung und Vertreibung eines Großteils der 
deutschen Bevölkerung aus dem Elsass nach dem Ersten Weltkrieg, wobei sie her-
vorhob, dass Vertreibungen und Enteignungen nicht nur in Diktaturen, sondern 
auch in Demokratien stattfanden. 

Wie der Titel des zweiten Panels, „1938-1945: Umwälzung der Eigentumsver-
hältnisse" bereits andeutete, war für diese Periode eine grundlegende Veränderung 
der Eigentumsverhältnisse charakteristisch. Im ersten Vortrag stellte Jörg Osterloh 
(Frankfurt/Main) die Prozesse von „.Arisierung' und ,Germanisierung' im Sudeten-
land 1938-1945" als wirtschaftliche Verfolgungsmaßnahmen dar, die die politische 
Umwandlung begleiteten. Arisierung beschrieb er einerseits als gewichtiges 'wirt-
schaftliches Unternehmen des NS-Regimes im „Sudetenland", andererseits verorte-
te er sie im Spannungsfeld zwischen Reichs- und Regionalinteressen, die im Hin-
blick auf die Frage, was mit dem arisierten Eigentum geschehen sollte, kaum in Ein-
klang zu bringen gewesen seien. 

Mit der Beobachtung, dass sich die wirtschaftlichen Interessen des Reiches und 
ihre tatsächliche Umsetzung im „Protektorat Böhmen und Mähren" nicht deckten 
und tschechische Interessen keineswegs vollständig unterdrückt worden seien, 
beschäftigte sich Jaromír Baleár (Bremen, München). Wie er anhand seiner Fallstudie 
zu der Prager Eisen-Industrie-Gesellschaft zeigen konnte, kam es in diesem Fall zu 
einer bemerkenswerten Kräfteverteilung, bei der sich auf der einen Seite die reichs-
deutschen Unternehmen, auf der anderen dagegen tschechische Großunternehmen 
und die deutschen Protektoratsbehörden befanden, wobei sich die finanziellen 
Interessen und die Machtinteressen dieser ungleichen Partner zeitweise verknüpften. 
Laut Balcar handelte sich bei dieser Konstellation um keinen Einzelfall. 

Im folgenden Vortrag berichteten Michal Schvarc und Eudovit Hallon (Bratislava) 
über die Strategien, mit denen deutsche Unternehmen und deutsches Kapital ihren 
Einfluss auf die Wirtschaft des Slowakischen Staates (1939-1945) erweitern konnten. 
Der zweite Teil des Panels wandte sich wiederum der Arisierung zu. Benno Nietzel 
(Bochum) beschrieb Verlauf und Ziele des wirtschaftlichen Teils der Arisierungs-
politik im Deutschen Reich, d.h. des Transfers jüdischen Vermögens in deutsche 
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Händ e beziehungsweise die Vernichtun g jüdische n Eigentums . Er bezeichnet e Ari-
sierun g als Bestandtei l der sozialen Dynami k der NS-Herrschaft , die mit Ration -
alisierun g sehr wenig zu tu n gehabt habe , da die Liquidierun g oft auch prosperie -
rend e Betrieb e getroffen habe . Gerad e die Tatsache , dass es sich überwiegen d um 
eine liquidationsorientiert e Politi k gehandel t habe , sei bei der Rückerstattun g in der 
Nachkriegszei t hinderlic h gewesen. Eduar d Nižňansk ý (Bratislava) befasste sich in 
seinem Beitra g über Arisierun g in Ungar n un d in der Slowakei mit der Frage , auf 
welche Weise der Weg zur Arisierun g in diesen Staate n gesellschaftlich freigemach t 
un d welche propagandistische n Strategie n zu diesem Zweck eingesetz t wurden . 

Mi t dem dritte n Panel , in dem es um Vertreibung , Eigentumsentzu g un d Neu -
verteilun g ging, erfolgte ein Sprun g in die Nachkriegszeit . Eudovi t Hallo n (Bratis -
lava) eröffnet e das Pane l mit eine r chronologische n Darstellun g der Verstaat-
lichungsprozess e in der Tschechoslowakei , die er mit der Nachkriegsentwicklun g in 
einigen andere n „volksdemokratischen " Staate n verglich. Auf die synchron e Ver-
gleichsperspektiv e folgte eine diachrone : Diete r Gosewinke l (Berlin ) un d Matě j 
Spurn ý (Prag ) gingen der Frag e nach , in welchem Zusammenhan g Staatsbürgerschaf t 
un d Eigentumsrech t als Instrument e der Nationalpoliti k an den Wendepunkte n der 
tschechoslowakische n Geschicht e von 1918 un d 1945 standen . An diesem Vergleich, 
so ihre These , lasse sich deutlic h verfolgen, wie sich das Institu t des Eigentum s von 
einem individuelle n Rech t zu einem „staatliche n Instrumen t der Bevölkerungs -
politi k im Dienst e nationalpolitisc h motivierte r Zwecke " entwickel t habe . David 
Gerlac h (Jersey City ) konnt e hier direk t anknüpfen : Er untersucht e die Dynami k 
der Enteignun g deutsche n Besitzes in der Tschechoslowakei , in Pole n un d in der 
sowjetischen Besatzungszon e Deutschland s un d fragte u.a . nac h der Rolle , die die 
sowjetische Armee dabei spielte. Bei diesen Maßnahme n hätt e es sich keineswegs um 
einen bloße n „Politikimport " aus Moska u gehandelt , sie hätte n vielmeh r auch auf 
Tendenze n in der eigenen Bevölkerun g reagiert , die vor allem mit dere n Kriegserfah -
run g zu erkläre n seien. 

Di e Umverteilun g von Besitz war allerding s kein Phänomen , das sich auf den 
künftigen Ostbloc k beschränkte : De r österreichisch e Staat sichert e sich das Eigen -
tum , das vor un d währen d des Krieges in deutsch e Händ e geraten war, ebenfalls 
durc h Verstaatlichungen . Hildegar d Schmolle r (Wien) schildert e den Verlauf der 
Verstaatlichungsaktionen , die Besonderheite n der österreichische n Lage un d die Be-
deutun g der Verstaatlichun g für die österreichisch e Gesellschaft , Wirtschaf t un d 
Politik . Ein Beispiel für die Beschlagnahm e „feindliche n Eigentums " in der un -
mittelbare n Nachkriegszei t im westlichen Europ a präsentiert e Woute r Veraart (Am-
sterdam ) anhan d der Geschicht e der Industriellenfamili e Schicht . 

Im letzte n Pane l wurde das Them a „Eigentu m un d Eigentumsdiplomati e vor un d 
nac h 1989" diskutiert . Tomá š Jelíne k (Prag ) behandelt e die „Wiedergutmachungs -
politik " Deutschland s gegenüber den tschechoslowakische n Opfer n des National -
sozialismu s un d stellte auch die Rolle des tschechoslowakische n Staate s in diesem 
Prozes s dar. Er schildert e die Problemati k sowohl im internationale n Kontex t als 
auch chronologisc h un d kam dabei zu dem Schluss, dass es hauptsächlic h Ver-
säumniss e un d ein Handlungsmange l von Seiten des tschechoslowakische n Staate s 
gewesen seien, die die Aussichten der Opfer auf Entschädigun g eingeschränk t hat -
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ten. Anschließend wurde u.a. die Rolle der Opferverbände nach 1989 im Entschädi-
gungsdiskurs diskutiert. 

Die Tagung hat über die Präsentation einzelner Fallstudien hinaus wichtige Ein-
sichten erbracht, z.B. über den Wandel des Verständnisses von Eigentum, der sich im 
20. Jahrhundert von einer auf individuelle Eigentumsrechte fokussierten Sicht über 
die nationalpolitische Instrumentalisierung zu einer (Re-)Individualisierung nach 
1989 vollzog. Weitere Forschungen würde die Rolle von Parteien und Parteipolitik 
für den Wandel von Eigentumsverhältnissen verdienen. Positiv aufgenommen wurde 
in der Diskussion die Anregung, Eigentumskonflikte als eine Art von Erinnerungs-
konflikten aufzufassen. Aber auch wenn manche Fragen unbeantwortet oder nicht 
angesprochen blieben, bot die Tagung doch ein breites Spektrum von Perspektiven 
auf Eigentumskonflikte. Bedauerlich war nur, dass manche Referenten rein fakto-
grafische und deskriptive Darstellungen präsentierten, ohne sich auf die Frage-
stellungen der Tagung zu beziehen oder Thesen zu entwickeln. Andere jedoch boten 
ungewöhnliche und inspirierende Ansätze. Als besonders aufschlussreich hat sich 
die weite Vergleichsperspektive erwiesen, die die Gemeinsamkeiten, Zusammen-
hänge und Wechselwirkungen zwischen vermeintlich rein nationalen Eigentums-
konflikten sichtbar gemacht hat. 

München Pavla Šimková 

O R D N U N G U N D S I C H E R H E I T , D E V I A N Z 
U N D K R I M I N A L I T Ä T IM S T A A T S S O Z I A L I S M U S . 

D I E T S C H E C H O S L O W A K E I U N D D I E D D R 1 9 4 8 / 4 9 - 1 9 8 9 

Spätestens seit der frühen Neuzeit diente das Versprechen von Ordnung und Sicher-
heit als ein zentrales Argument für die Legitimation staatlicher Herrschaft. Vorstel-
lungen davon, was „normal" ist und was die Gesellschaft bedroht, offenbaren also 
viel vom staatlichen Selbstverständnis. So merkte Martin Schulze Wessel (München) 
in der Eröffnung der Jahrestagung des Collegium Carolinum (3.-6.11.2011) an, dass 
man die Konferenz über „Ordnung und Sicherheit, Devianz und Kriminalität" auch 
als Beitrag zu der Frage verstehen könne, was eigentlich sozialistische Staatlichkeit 
gewesen sei. Denn der Staatsozialismus habe eine ganz bestimmte Auffassung von 
Ordnung und Kriminalität gehabt. Er habe Kriminalität und abweichendes Ver-
halten als Relikt der bürgerlichen Gesellschaften und somit als ein Problem definiert, 
das sich mit fortschreitender Entwicklung der sozialistischen Gesellschaften von 
selbst lösen würde. 

Gleich mehrere Aspekte des Tagungsthemas griff Thomas Lindenberger (Wien) in 
seiner Keynote Speech zu „Sicherheit, Ordnung und Sehnsucht nach Normalität. 
Überlegungen zum zeitweiligen Gelingen staatssozialistischer Herrschaft in der 
DDR" auf. Zu Beginn zeigte er die Traditionslinien, in denen sich die Ordnungs-
vorstellungen des sozialistischen Regimes bewegten: Auf Ideen der frühen Neuzeit 
basierten Bemühungen, für das Gemeinwohl zu sorgen - ein sehr umfassender und 
breiter Ansatz im Sinne einer „guten Policey". Zugleich schöpfte die konkrete 
Justiz- und Polizeiarbeit aus der europäischen Polizei- und Rechtsgeschichte der 
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Moderně , etwa in der Beschränkun g der Polize i auf die Funktio n des ausführende n 
Arms der Justiz . In der Realitä t führt e dies aber vor allem zur Entwicklun g eines 
Polizeistaates , der den „ungeschriebene n Artikel 1 [der Verfassung] der D D R schütz -
te: Di e Würde des Arbeiter - un d Bauernstaate s ist unangreifbar" . Die s macht e 
Lindenberge r unte r andere m am Beispiel des Diebstahl s von Volkseigentum fest, der 
gewissermaßen einen direkte n Angriff auf die Staatlichkei t darstellt e un d dement -
sprechen d bestraft wurde . Da s Traum a von 1953 habe zude m zur Verbreitun g mili-
tärische r Grundsätz e in der Polizeiarbei t un d Ausbildun g geführt . Di e Angst vor der 
Infragestellun g der eigenen Staatlichkei t un d ihre r zentrale n Inhalt e habe darin re-
sultiert , dass man Kommuniste n als Ordnungs - un d Sicherheitsfanatike r bezeichne n 
könne . In der Diskussio n spielten insbesonder e Frage n nac h Besonderheite n der 
DDR-Entwicklun g eine große Rolle , etwa zur Ideengeschicht e ode r der Militarisie -
run g der Polizeiarbeit , die beispielsweise weder in Westdeutschlan d noc h in der 
Tschechoslowake i ein solches Ausmaß wie in der D D R erreichte . 

Im zweiten einführende n Vortrag im Pane l „Ordnun g un d Sicherheit , Devian z 
un d Kriminalität " befasste sich Volker Zimmerman n (München) , der die Wiesseer 
Tagun g konzipier t hatte , mit „Kriminalität , Kriminologi e un d Verbrechenspräventio n 
im Staatssozialismus " am Beispiel der Tschechoslowakei , der DD R un d Polens . Er 
vertra t die These , dass die Staatsführunge n von der krisenhafte n Entwicklun g ihre r 
Gesellschafte n kaum überrasch t gewesen sein dürfte n -  wenn sie sich mit den Ergeb-
nissen der eigenen kriminologische n Forschun g kritisch auseinande r gesetzt hätten . 
Diese wurde seit Anfang der sechziger Jahr e unte r andere m von den kriminologi -
schen Institute n bei den Staatsanwaltschafte n betrieben . Dabe i entwickelte n sich die 
Erklärungsansätz e für die Entstehun g von Kriminalitä t im Sozialismu s durchau s 
weiter. So wurde die dominierend e Relikttheori e unte r andere m durc h den so 
genannte n Widerspruchsansat z ergänzt , der Ursache n für Verbreche n im Wider-
spruc h von gesellschaftliche r un d wirtschaftliche r Realitä t un d persönliche n An-
sprüche n sah. Di e Forschungsergebniss e der kriminologische n Institut e waren in der 
Tat aufschlussreich , was Zimmerman n am Beispiel des Thema s Korruptio n zeigte. 
Gerad e auf diesem Feld belegte etwa die tschechoslowakisch e Kriminologi e mit 
großangelegte n Meinungsumfrage n zum Them a Rechtsbewusstsei n eine dauerhaft e 
Erosio n von Moral - un d Wertvorstellunge n un d ein sinkende s Vertraue n in den 
Staat . Doc h die Kraft zu eine r unideologische n un d selbstkritische n Auseinander -
setzun g mit den Gründe n für die Korruptio n un d ander e Forme n von Kriminalitä t 
entwickelte n die staatssozialistische n Regim e bis zu ihre m End e nicht . 

Da s folgende Pane l „.Ordnungshüter ' -  Staatssicherhei t un d Polizei " leitet e Tobia s 
Wunschi k (Berlin ) mit einem Beitra g über die Arbeitsteilun g zwischen Staatssicher -
hei t un d Polize i in der DD R ein. Dabe i wurde deutlich , dass es sich hier um eine 
ungleich e Beziehun g handelte , in der Eric h Mielke s Stasi gegenüber der Volkspolizei 
den Ton angab. So kontrolliert e die Stasi die Volkspolizei in der Personalpoliti k -
gegen ihre n Willen konnt e dor t nieman d Karrier e machen . Hinz u kam, dass die 
Anzah l der Inoffizielle n Mitarbeite r (IM ) in den Reihe n der Volkspolizei vergleichs-
weise hoc h war, von 60000 Volkspolizisten waren vermutlic h über 5000 IM , bei 
der Kriminalpolize i lag der Antei l der IM un d andere r Kräfte der Staatssicherhei t 
sogar bei 23 Prozent . Dennoc h habe gerade die Leitun g der Volkspolizei durchau s 
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Spielrau m im Rahme n des „Politisch-Operative n Zusammenwirkens " gehabt , zwi-
schen den Pole n vorauseilende r Gehorsa m un d Obstruktio n sei vieles möglich ge-
wesen. 

Bei Václav Šmidrkal s (Prag ) Vortrag „Aus Liebe zu Ordnun g un d Sicherheit ? 
Freiwillige Helfe r der Polize i in der Tschechoslowake i un d der D D R " wurde deut -
lich, dass nich t nu r IM die Arbeit der Polize i unterstützten , sonder n auch „gewöhn -
liche " Bürger. Nac h dem Vorbild der sowjetischen Hilfsbrigade n der Miliz entstan -
den in den fünfziger Jahre n in der CSSR die „Pomocn á stráž veřejné bezpečnosti " 
un d in der DD R die „Freiwillige n Helfe r der Volkspolizei". Di e meist männliche n 
Mitgliede r stellten in der DD R seit den sechziger Jahre n 120000 Helfer , in der CSSR 
schwankt e die Zah l je nac h politische r Lage zwischen 60000 un d 90000. Motivatio n 
für die Mitarbei t waren unte r andere m Auszeichnunge n ode r Vorteile in andere n 
Lebensbereichen . Di e Helfe r waren vor allem mit Bagatelldelikte n befasst un d 
wurde n von der Bevölkerun g oft als „Hilfssheriffs " belächelt . Dennoc h konnte n sie 
jederzei t auch politisch e Vergehen melden , un d gerade im Grenzgebie t erwiesen sie 
sich als durchau s effiziente Stütz e der Grenzwachen . In der Diskussio n wurde vor 
allem nac h der Motivatio n un d ihre m Beitra g zur Stabilisierun g des Systems gefragt. 
Šmidrka l berichtete , dass nebe n Loyalitä t gegenüber dem Regim e un d Hoffnun g auf 
Vorteile die Sorge um die Sicherhei t am Wohnor t ein wichtiger Beweggrund für die 
Mitarbei t gewesen sei, insbesonder e im Grenzgebiet . De r Schwerpunk t der Arbeit 
habe auf dem Land e gelegen, wo reguläre Polizeikräft e weniger stark vertrete n 
waren . 

Im Pane l „.Ordnungshüter ' un d Täte r -  Darstellun g im Kriminalfilm " stand die 
filmische Repräsentatio n von Verbreche n un d dere n Bekämpfun g im Mittelpunkt . 
Pet r Kour a (Prag ) konnt e in seinem Refera t über das Bild von Straftäter n un d 
Poliziste n in tschechoslowakische n Kriminalfilme n sehr eindrucksvol l zeigen, wie 
die Streifen die damalige n staatliche n Vorstellunge n widerspiegelten . So waren die 
Tate r nie Arbeiter , sonder n oft in „bourgeoise n Milieus " angesiedelt . Ana Beispiel 
von Filmausschnitte n wurde auch die Veränderun g der Figu r des Ermittler s offen-
sichtlich : De r draufgängerisch e Typ des Kommissar s aus der Vorkriegszeit wurde 
allmählic h vom nachdenkliche n un d meist unbewaffnete n sozialistische n Kommis -
sar abgelöst. Auch in Cipria n Cirniala s (Berlin ) „Überlegunge n zur Polizeiästhetik " 
am Beispiel der Darstellun g von Hände n in Kriminalfilme n war die Unterscheidun g 
zwischen altem un d neue m Typus Kommissa r ein wichtiges Thema . Anhan d bewaff-
nete r ode r unbewaffnete r Händ e in der tschechoslowakische n Fernsehseri e „Majo r 
Zeman " -  un d auch in einigen ostdeutsche n un d rumänische n Serien -  wurde der 
sozialistischen , „friedlichen " Gesellschaf t die bloße , geöffnete Han d zugeordnet . 
Di e Han d sei so als Symbo l für das Verhältni s von Gewal t un d Legitimitä t staatliche r 
Ordnun g im Sozialismu s un d als Zeiche n an den Bürger zu verstehen : „Wir sind dein 
Freun d un d Helfer. " 

Im letzte n Pane l des Tages zu „Straf e im Staatssozialismus " zeigte Pavel Kolá ř 
(Florenz ) in seinem Vortrag „Capita l Punishmen t and Stat e Sovereignt y in Late 
Socialism" , wie ma n anhan d von Debatte n um die Todesstraf e Selbstverständni s un d 
Konzeptio n von Staate n erfassen kann . Kolá ř geht von einem Parado x liberaler 
Staate n aus: U m die Todesstraf e „humaner " zu gestalten , findet sie hinte r verschlos-
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senen Türe n statt , verliert so aber ihre Abschreckungsfunktion . Auch im Sozialismu s 
sei nac h dem End e des Stalinismus , in dem die Exekutio n noc h ein Mitte l zur Her -
stellun g staatliche r Ordnun g war, eine ähnlich e Entwicklun g zu beobachte n ge-
wesen. An diesem Punk t ansetzend , diene n die Todesstraf e un d ihre Praktike n 
bzw. Diskurs e dazu , die Entwicklun g posttotalitäre r sozialistische r Regim e zu ver-
stehen . 

Da s Gefängniswese n der Tschechoslowake i am Beispiel der poenologische n For -
schun g thematisiert e Ondře j Hladí k (Prag) . Er kam zu dem Ergebnis , dass der ganze 
Komple x der Resozialisierungs - un d Erziehungsprogramm e überraschen d pragma -
tisch gewesen sei: Nich t die Schaffun g des „Neue n sozialistische n Menschen " sei das 
Zie l gewesen, sonder n es hätte n ältere Ansätze dominiert , die vor allem eine pro -
blemlose Unterbringun g un d späte r auch Resozialisierun g von Straftäter n gewähr-
leisten sollten . Da s in den sechziger Jahre n geschaffene poenologisch e Forschungs -
institu t der Tschechoslowake i sei jedoch zu Beginn der achtzige r Jahr e geschlossen 
worden , was unte r andere m am intensive n un d offenen wissenschaftliche n Aus-
tausc h mit westlichen Wissenschaftler n gelegen habe n könnte . 

Am folgenden Tag begann die Konferen z mit zwei Referate n im Pane l „Gewal t als 
staatliche s un d gesellschaftliche s Phänomen" , in dem Micha l Pullman n (Prag ) in sei-
ner „Critiqu e of Violence in Latě Socialist Czechoslovakia " die Thes e zur Diskus -
sion stellte, dass Ruh e (hie r „Kli d na práci " -  „Ruh e zum Arbeiten" ) un d die Ab-
wesenhei t öffentliche r Gewal t eine der Hauptsäule n für die Stabilisierun g der sozia-
listischen Tschechoslowake i gewesen seien. Nac h dem End e der Säuberunge n in-
folge der Niederschlagun g des Reformkommunismu s habe seit 1973 eine Phas e der 
Konsolidierun g eingesetzt , in der das Regim e eine erhöht e Toleran z gegenüber den 
„ordentlichen " Bürgern zeigte. Erst am End e des Staatssozialismu s begann das 
Fundamen t des Staate s zu bröckeln : Diskussione n über unkontrollierbar e Gewalt , 
etwa von Fußballfans , zeigten , dass auch der Staatsozialismu s ein spezifisches Krimi -
nalitätsproble m hatte . 1989 war das Versagen des Staates , für Ruh e zu sorgen, letzt -
lich auch ein Zeiche n für seinen Untergang : Da s Verspreche n war als Lüge enttarn t 
worden . Murie l Blaive (Wien) konfrontiert e das Publiku m mit einer ganz andere n 
For m von Gewalt , nämlic h der an schwangere n Frauen . In ihre m Vortrag „Powe r 
and Violence over th e Femal e Body in Czechoslovakia " zeigte sie, wie die Geburts -
praktike n in der CSSR als Gewal t gegen Fraue n ausgelegt werden können . 

In t ersten der dre i Panel s zu „Jugendkriminalitä t un d -devianz " wurde in Ab-
wesenhei t von Christian e Brenne r (München ) ihr Vortrag „,Waru m sind sie so?' De r 
Umgan g mit .gestörter ' Jugen d in der sozialistische n Tschechoslowakei " verlesen. 
Zunächs t wurde der Entwicklun g der Jugendsoziologi e seit den sechziger Jahre n 
un d dan n den Debatte n über Präventio n un d Strafe sowie der strafrechtliche n Praxis 
nachgegangen . Da s ideologisch geprägte Verständni s von Jugen d un d ihre r Rolle in 
der Gesellschaf t un d die Tatsache , dass das Proble m der Jugendkriminalitä t praktisc h 
ausschließlic h in der Zuständigkei t der Justi z lag, habe eine vergleichsweise hart e 
Strafpraxi s gegenüber Jugendliche n befördert . Die s sei von Fachleute n schon früh 
kritisier t worden . Versuche , den Akzent in Richtun g Erziehun g zu verschiebe n -
etwa durc h die Einbindun g gesellschaftliche r Organisatione n in Prävention , Straf-
vollzug un d „Nachsorge " - , hätte n sich aber als wenig erfolgreich erwiesen. Zu 
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diskutiere n bleibe, ob die Härt e dem Staa t nich t auch genutz t habe , da sie nachweis -
lich auf Zustimmun g der Bevölkerun g getroffen sei. 

Carolin e Frick e (Potsdam ) beleuchtet e in ihre m Vortrag „Von der Devian z zur 
Delinquen z -  Gesellschaftlich e un d staatlich e Betreuungs - un d Kontrollmaßnahme n 
zur Bekämpfun g der Jugendkriminalitä t in der D D R " die Entwicklun g im Bezirk 
Schwerin . Insgesam t seien die Argumentationslinie n in der DD R ähnlic h wie in der 
Tschechoslowake i verlaufen . Auch in der DD R habe ma n nac h den Gründe n 
jugendliche n Aufbegehren s gesucht , allerding s mit der Tendenz , die Heranwachsen -
den unte r Generalverdach t zu stellen . In so genannte n Jugenddokumentatione n 
wurde n Treffpunkt e un d Gruppe n von Jugendliche n beschrieben , die sich der 
kollektiven Freizeitgestaltun g entzoge n ode r „westlich " kleideten . Erklär t wurde 
solches Verhalte n auße r mit schädliche n westlichen Einflüssen vor allem mit sozialer 
Verwahrlosun g aufgrun d pathologische r Familienverhältnisse . Folglic h war die 
Einweisun g in Jugendheim e eine möglich e Konsequen z für „deviante " Jugendlich e 
- wobei ehrenamtlich e Konfliktkommissione n der Betrieb e un d Wohngebiete , die 
Ordnungswidrigkeite n un d Kleinkriminalitä t verhandelten , sowie ehrenamtlich e 
Betreue r von Jugendlichen , die verordnet e Erziehungsmaßnahme n kontrollierten , 
den Verlauf des jeweiligen Falle s wesentlich beeinflussten . 

Im Vortrag „Zwische n Zäsu r un d Kontinuität . Di e polizeilich e Auseinander -
setzun g mit chuligánstv í in der Tschechoslowake i der fünfziger un d sechziger Jahre " 
beschäftigt e sich Matě j Kotalí k (Potsdam/Prag ) mit dem so genannte n „Rowdy -
tum" . Unte r andere m auf der Grundlag e von Polizeiakte n untersucht e er den nor -
mative n Begriff des „chuligánství " un d fragte, woru m es sich dabei überhaup t 
handelte , wie dagegen vorgegangen wurde un d wie die wissenschaftlich e Debatt e 
darübe r verlief. Seit 1955 gab es erste Bericht e über Rowdytum , das bald darau f als 
Tatbestan d eingeführ t wurde . Di e Definitio n war dabe i sehr schwammi g - mitunte r 
reicht e es aus, westliche Musi k zu hören . In der Wissenschaft begann ab den sechzi-
ger Jahre n die Such e nac h den Gründe n un d es folgte eine Revision der Lehrmei -
nung : Nich t meh r allein die Relikttheori e war bestimmend , sonder n psychologisch e 
un d soziologisch e Erklärungsfaktore n lösten politisch e un d ideologisch e ab. Den -
noc h sei der Kamp f des Regime s gegen das Rowdytu m nich t erfolgreich gewesen 
un d zeige somi t nich t nu r die Mitte l des repressiven Staates , sonder n auch dessen 
Grenzen . 

Anschließen d gab Marti n Fran c (Prag ) einen Einblic k in das hart e Leben in Lehr -
lingsheime n am Beispiel von „Schikane n unte r Kinder n un d Jugendliche n als fach-
liches un d gesellschaftliche s Proble m in der ČSSR in der zweiten Hälft e der achtzi -
ger Jahre" . In der Zei t zwischen Breschnew s Abtrete n un d Gorbatscho w sei eine 
Konjunktu r der Auseinandersetzun g mit Schikane n unte r Jugendliche n zu beobach -
ten gewesen, vor allem in For m einer zuweilen sehr drastische n filmischen Dar -
stellung. Die s könn e auch dami t zusammenhängen , dass bewusst Ängste vor der 
gewalttätigen Jugen d geschür t worde n seien, um Repressione n zur Gewährleistun g 
der von Micha l Pullman n beschriebene n Ruh e für den „Normalbürger " un d „zu m 
Arbeiten " zu legitimieren . 

Im dritte n un d letzte n Pane l zur Jugen d waren Musi k un d Droge n Thema . So 
untersucht e Esthe r Wahlen (Regensburg ) Pun k in der ČSSR . Ih r ging es vor allem 
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um die Wahrnehmun g dieser Jugendkultur . Sie argumentierte , dass sich das Bild von 
Punk s veränder t habe , was Aussagen über ein sich wandelnde s Normverständni s des 
Staate s erlaube : Währen d zu Beginn der achtzige r Jahr e Punkband s mit Auftritts -
verbote n belegt un d ihr Treibe n als „ästhetisc h abnormal " un d dem Sozialismu s 
widersprechen d abgelehn t wurden , habe man einige Jahr e späte r eher gefragt, warum 
der Pun k manch e Jugendlich e viel stärker ansprac h als die regimegesteuert e Musik -
produktio n un d die Gründ e im Konservatismu s der Gesellschaf t un d der Such e nac h 
einem Ventil verortet . Diese Perspektivenverschiebung , betont e Wahlen , verweise 
auf eine inner e Ausdifferenzierung , die auch abweichende n Idee n kleine Freiräum e 
geboten habe . 

De r Drogenkonsum , so Jan Kolá ř (Prag ) in seinem Vortrag zu „Dru g User s in 
Socialist Czechoslovakia : Gang s of Dru g Addicts " sei, ähnlic h wie der Punk , ein 
Impor t aus dem Westen gewesen, wobei in der Tschechoslowake i weniger klassische 
Rauschmitte l wie Kokai n Anwendun g fanden , sonder n eher verschreibungspflich -
tige Medikamente . U m diese heru m habe sich eine Subkultu r entwickelt , die sich in 
Gruppe n organisiert e un d die von der Staatsmach t als Gang s kriminalisier t wurden . 
In ihre m Selbstbild waren dere n Angehörige aber harmlos . 

Im letzte n Pane l der Tagun g zu „.Abweichendes ' un d .Abseitiges' an der Grenz e 
zur Straftat " stellte Eva Pluhařová-Grigien é (Hamburg/Leipzig ) in ihre m Vortrag 
über .„Abseitige ' Theme n der tschechoslowakische n Fotografi e im Staatsozialis -
mus " zu Beginn fest, dass von Künstler n vor allem Loyalitä t verlangt wurde -  wer 
schwieg, habe seine Ruh e gehabt . Dennoc h wurde dieser Personenkrei s genau beob-
achtet , was die Referenti n zu der Frag e veranlasste , wo die Grenze n zwischen 
konforme n un d nichtkonforme n künstlerische n Ausdrucksforme n verliefen. Als 
Beispiel wählte sie den Fotografe n Jindřic h Streit . Fotografi e sollte im Sozialismu s 
den „gesunde n Kern " der Gesellschaf t zeigen un d erzieherisc h wirken . Diese Auf-
fassung wurde Strei t zum Verhängnis : Er hatt e in den achtzige r Jahre n eine von 
Armut , Alkoholismu s un d Verfall geprägte Wirklichkei t in der Tschechoslowake i 
fotografiert . Dami t überschrit t er das Erlaubt e un d verhielt sich -  in den Augen des 
Staate s -  selbst devian t bzw. kriminell . 

Im letzte n Beitra g der Tagun g beschäftigt e sich Stanisla v Holube c (Jena ) mit der 
Entkriminalisierun g von „Homosexualitä t in der Tschechoslowake i 1948-1989. " 
Auffallend sei gewesen, dass die Tschechoslowake i Homosexualitä t verhältnismäßi g 
früh legalisiert (1961), eine offene Debatt e über das Them a aber erst End e der 1980er 
Jahr e eingesetz t habe , was Holube c unte r andere m auf die gesellschaftliche Stag-
natio n in der Tschechoslowake i währen d der Zei t der „Normalisierung " zurück -
führte . 

In der Abschlussdiskussion wurde n noc h einma l einige wichtige Punkt e zu-
sammengefasst . So sei zum einen zu beobachten , dass die Befassung mit Jugend -
kriminalitä t derzei t einen wichtigen Forschungstren d darstelle . Gerad e sie biete 
interessant e Fragestellungen , was aber auch die Gefah r berge, ander e Kriminalitäts -
arte n aus den Augen zu verlieren . De s Weiteren seien in den vierzig Jahre n Staats -
sozialismu s einige Verschiebunge n zu beobachte n gewesen: Di e wissenschaftliche n 
Auseinandersetzunge n seien zunehmen d offener geworden , doc h habe dies kaum 
Konsequenze n für das staatlich e Handel n gehabt . Vor allem in den achtzige r Jahre n 
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habe eine Beschleunigung der Diskussionen stattgefunden, wie unter anderem im 
Referat zum Punk deutlich wurde: Die Erklärungsmuster veränderten sich rapide, 
orthodoxe Glaubensgrundsätze wurden innerhalb weniger Jahre infrage gestellt. 

Zudem stellte sich die Frage, ob die Krisen zum Ende hin in der Tschechoslowakei 
Ergebnis der „versteinerten" Normalisierungszeit gewesen waren oder es sich nicht 
viel eher um eine verspätete Ankunft in der Moderne, dem Westen folgend, gehan-
delt habe. Oder aber waren die Diskurse über Kriminalität gar nicht neu, sondern 
nur ihre Thematisierung in der Öffentlichkeit? Dabei wurde auch auf die Bedeutung 
der Generationendifferenz für die Jugendkriminalität hingewiesen: Während sich 
beispielsweise altgediente Mitarbeiter am Betriebseigentum bedienten, wurde dies 
bei der Jugend streng geahndet. Viele Jugendliche waren von dieser Ungleich-
behandlung schockiert, verloren ihr Vertrauen in das System und reagierten mit 
Passivität, andere auch mit Frustration und Gewalt. 

Die Tagung hat gezeigt, wie fruchtbar die Beschäftigung mit „Abseitigem" sein 
kann, um das „Normale" - bzw. die Vorstellung von Normalität - in einer Ge-
sellschaft zu erkennen. Insbesondere ließ sich die Konstruktion von Devianz und 
abweichendem Verhalten gut nachvollziehen, und auch, welchen Schwankungen 
Vorstellungen von Recht, Moral und Ordnung unterlagen. Hier stellt sich - gerade 
beim Thema Jugenddevianz und -kriminalität - auch die Frage nach der Ver-
gleichbarkeit dieser Phänomene mit der Entwicklung in westeuropäischen Staaten 
und in den USA. Wünschenswert wäre es zudem, auch jenseits von Rowdytum und 
Jugendkultur verstärkt nach abweichendem Verhalten zu suchen: etwa beim „ge-
wöhnlichen" Diebstahl. 

München Arnošt Štanzel 

D I E G E S C H I C H T E D E S T S C H E C H I S C H - B A Y E R I S C H E N 
G R E N Z G E B I E T S 1945 BIS 2 0 0 8 

Die dritte gemeinsame Grenztagung der Universität Regensburg und der Westböh-
mischen Universität Pilsen, die am 3. und 4. November 2011 in Železná Ruda statt-
fand, bildete zugleich den offiziellen Abschluss des bereits seit 2009 bestehenden 
und durch das Ziel-3-Programm der EU geförderten Forschungsprojekts „Die 
Geschichte des tschechisch-bayerischen Grenzraums 1945 bis 2008". 16 Referenten 
aus Deutschland und der Tschechischen Republik sowie Vertreter der Lokalpolitik 
beider Länder folgten der Einladung der Projektpartner und kanten in dem idyllisch 
im Šumava/Böhmerwald gelegenen Grenzort zusammen, um über historische 
Fragestellungen, aber auch über aktuelle Herausforderungen für das Grenzgebiet zu 
diskutieren. 

Nach der Eröffnung durch Tomáš Jílek (Pilsen), der in seinem Einführungsvortrag 
die tschechisch-bayerische Zusammenarbeit auf wirtschaftlicher und administrativer 
Ebene im Raum Tachov analysierte und hierbei trotz zahlreicher bestehender Ko-
operationen noch weiteres Entwicklungspotential erkannte, leitete Jaroslav Toms 
(Pilsen) zum ersten Themenblock über, der geschichtlichen Aspekten des Grenz-
raums galt. Er zeigte in seiner Präsentation die sich aus dem stetigen Machtzuwachs 
der Henlein-Bewegung in den 1930er Jahren ergebenden Folgen für das Grenzgebiet 
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auf, ging zugleich jedoch auf das Engagemen t sudetendeutsche r Antifaschiste n un d 
dere n Bedeutun g für die Stabilisierun g der Verhältniss e an der Grenz e nac h dem Ma i 
1945 ein, wobei er besonder s die Leistunge n der sudetendeutsche n Sozialdemokra -
ten hervorhob . In direkte r Bezugnahm e auf den Tagungsor t beschäftigt e sich dan n 
Jan Jirák (Klatovy ) mit der Geschicht e der tschechoslowakische n Finanzwach e 
(Finančn í stráž) in Železn á Rud a von 1938 bis zu dere n Auflösung zum 1. Janua r 
1949, wobei er den Foku s auf die Ereignisse der unmittelbare n Nachkriegszei t legte, 
in der insbesonder e der Viehschmugge l ein großes Proble m für die Finanzwach e 
dargestell t habe . Zude m sei es trot z einer engen Kooperatio n mit der amerikanische n 
Armee zu etliche n Auseinandersetzunge n der Finanzwach e mit US-Soldate n gekom-
men , die versuchten , Kriegsbeut e illegal über die Grenz e nac h Bayern zu schleusen . 

Das s mitunte r erheblich e Problem e zwischen Tscheche n un d Amerikaner n bei der 
Überwachun g des Grenzgebiet s bestanden , konnt e auch Kare l Řeháče k (Pilsen ) 
belegen. Zwar habe ma n die US-Truppe n zunächs t als Befreier empfangen , doc h 
hätt e die Präsen z der Amerikane r in Westböhme n im Laufe der Zei t imme r öfter zu 
Konfrontatione n geführt . Als besonder s problematisc h benannt e er die nachsichtig e 
Behandlun g der Sudetendeutschen . Di e Amerikane r hätte n sich als Botschafte r der 
Demokrati e verstande n un d so häufig gewaltsame Ausschreitunge n seitens der 
Tscheche n unterbunden , was bei diesen ebenso auf Unverständni s gestoßen sei wie 
die Übergriffe betrunkene r US-Soldate n auf die eigene Bevölkerung . Demgegenübe r 
vertra t Rüdige r Ritte r (Bremen ) die Auffassung, dass gerade die Stationierun g ame -
rikanische r Truppe n in Westböhme n zwischen Ma i un d Dezembe r 1945 zu regem 
Kontak t un d Austausch geführt habe . Da s bis heut e überwiegen d positive Bild der 
Amerikane r sei nich t zuletz t auch eine Reaktio n auf dere n Verunglimpfun g durc h 
die kommunistisch e Propaganda . Ritte r ho b zude m hervor , dass die Grenzzon e seit 
den sechziger Jahre n durc h den illegalen Transfe r von Literatu r zur Kontaktzon e 
wurde un d schlug dami t den Bogen zu Marku s Alexander Meink e (Regensburg) , 
der Voraussetzunge n un d Erscheinungsforme n des Schmuggel s über den „Eiserne n 
Vorhang " in den Blick nahm . Meink e legte seinen Ausführunge n die These zu 
Grunde , dass die ökonomische n Entwicklunge n in der Tschechoslowake i seit Be-
ginn der sechziger Jahr e zu einem erhöhte n Devisenbedar f un d dami t zu einer ver-
stärkte n Grenzöffnun g für westliche Besuche r führten , womi t sich gleichzeiti g 
die Möglichkeite n erweiterten , zu schmuggeln . Die s zeige nich t zuletz t der rege 
Schwarzhande l zwischen Ost un d West währen d der siebziger un d achtzige r Jahre , 
durc h den nebe n Konsumgüter n un d Literatu r auch Waffen, Droge n ode r gestoh-
lene Antiquitäte n über die ansonste n geschlossene Grenz e gelangten . Als letzte r 
Referen t der historische n Sektio n beschäftigt e sich Adolf Ráze k (Prag ) mit der juri-
stischen Aufarbeitun g von Tötungsdelikte n am „Eiserne n Vorhang" . Anhan d von 
Fallbeispiele n zeigte er den weiten Interpretationsspielrau m der Bestimmunge n für 
den Schusswaffengebrauc h gegenüber Flüchtlinge n vor 1989, der selbst bei ein-
deutige n Verstößen meist nu r zu Bewährungsstrafe n für die Soldate n führte , un d 
kritisiert e die mangelhaft e Aufarbeitun g dieser Verbreche n nac h der politische n 
Wende 1989/90 . Besonder s in den neunzige r Jahre n hätte n tschechisch e Gericht e nu r 
wenig Bereitschaf t gezeigt, die Fäll e der Grenztote n aufzukläre n un d die Täte r straf-
rechtlic h zu verfolgen. 
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Am zweiten Konferenztag traten aktuelle gesellschaftliche und ökologische Pro-
bleme des Grenzgebiets in den Vordergrund, wobei die Überblicksdarstellung von 
Dietrich Manské (Regensburg) zu den großen und kleinen Grenzübergängen zwi-
schen Bayern und Böhmen gleichsam den Schnittpunkt zwischen Gegenwart und 
Vergangenheit bildete. Aus geografischer Perspektive erläuterte Manské die Ent-
wicklung bestehender Wegesysteme seit dem 13. Jahrhundert, zeigte den histori-
schen und derzeitigen Bestand grenzüberschreitender Verbindungen auf und kam zu 
dem Schluss, dass die Staatsgrenze mit Ausnahme der Jahre des „Eisernen Vorhangs" 
stets eine offene, auf Kommunikation ausgerichtete Grenze gewesen sei. Diese 
Perspektive konnte Katharina Eisch-Angus (Regensburg), die zentrale Ergebnisse 
eines bereits 2006 in Bayerisch Eisenstein durchgeführten Forschungsprojekts prä-
sentierte, allerdings nur bedingt teilen. Ausgehend von der Frage, was eine Grenze 
für die Menschen, die an ihr leben, bedeute, untersuchte sie, inwiefern der Fall des 
„Eisernen Vorhangs" 1989/90 Einfluss auf die Wahrnehmung der Grenze durch die 
Bevölkerung des Ortes nahm. Im Ergebnis, so konstatierte Eisch-Angus, habe sich 
gezeigt, dass die Grenze stets ambivalent, d. h. weder geschlossen noch offen, son-
dern immer beides und vielfach im Bewusstsein der Menschen nicht präsent sei. 
Neben zahlreichen Stereotypen über die „fremden" Tschechen und dem Wunsch 
nach einer erneuten Grenzschließung stellte sie aber gleichzeitig ein Wiederaufleben 
von Strukturen aus der Zwischenkriegszeit und damit eine neuerliche Annäherung 
beider Seiten fest. 

Auch Jaroslav Dokoupil (Pilsen) richtete sein Interesse auf die Wahrnehmungen 
und Perspektiven der Grenzbevölkerung und bestimmte zunächst drei Haupt-
funktionen der Grenze (militärische, fiskalische und Kontrollfunktion), die jedoch 
mit dem EU-Beitritt Tschechiens 2004 bzw. dem Beitritt zum Schengen-Raum 2007 
ihre Gültigkeit verloren hätten. Als entscheidend für künftige Entwicklungen 
wertete er die Ausprägung einer grenzüberschreitenden Identität und betonte die 
Notwendigkeit einer weiteren Verstärkung der Kontaktfunktion der Grenze. Nur so 
könne die Peripherielage gegenüber den Zentren abgeschwächt werden, wobei es 
allerdings zu berücksichtigen gelte, dass auch die Grenze in den Köpfen der 
Menschen abgebaut 'werden müsse. Dass diese Feststellung für den weiteren Ausbau 
der grenzüberschreitenden Beziehungen elementare Bedeutung hat, zeigte Alena 
Matušková (Pilsen) nachfolgend durch die Analyse einer 2010 im Grenzgebiet auf 
beiden Seiten durchgeführten Meinungsumfrage. Ähnlich den Befunden von 
Katharina Eisch-Angus ermittelte sie, dass in beiden Ländern weiterhin Ressen-
timents gegenüber dem Nachbarn bestehen und identifizierte ebenso die Sprach-
barriere als ein wesentliches Hemmnis für eine Intensivierung der Kontakte. Ob-
wohl Umfragen zufolge der EU- und der Schengen-Beitritt kaum Einfluss auf das 
Miteinander der Menschen int Grenzgebiet hatten, bewertete die Mehrheit der Be-
fragten die Beziehungen zwischen Tschechen und Deutschen aber trotzdem positiv 
oder zumindest neutral. Schließlich konnte Barbara Köttl (München) durch die peri-
odische Auswertung der Tageszeitung „Der Neue Tag" (Weiden) für die Jahre 1989/ 
90, 2004 und 2007/08 exemplarisch nachweisen, dass sich auch die Grenzwahrneh-
mung der Medien im Laufe der Zeit gewandelt hatte: Waren die Artikel 1989/90 
noch von Euphorie und Aufbruchsstimmung geprägt, so reflektierten sie nach Köttl 
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2004 deutlic h die kursierend e Unsicherhei t über die Folge n der Osterweiterun g un d 
schließlic h 2007/0 8 eine gewisse Frustratio n über die zurückhaltend e bayerisch e 
Politik , die Impuls e der tschechische n Seite kaum aufgenomme n habe . 

Welche Rolle grenzüberschreitend e Verbindunge n inzwische n auf der ökologi-
schen Eben e spielen , vermocht e Jan Kop p (Pilsen ) anhan d des bayerisch-böhmi -
schen Naturraum s zu verdeutlichen . Er setzte voraus, dass dieses Gebie t weniger 
durc h natürlich e als durc h politisch e Grenze n unterglieder t wird, also durc h dere n 
Schließun g nac h 1945 un d Öffnun g seit 1989. Als Beispiele für erfolgreich e bilate-
rale Kooperatione n in diesem Naturrau m nannt e er namentlic h unte r andere m den 
bayerisch-tschechische n Geopar k ode r das Projek t „Natu r 2000". Auch die geplan-
te Europaregio n „Donau-Moldau " weise in diese Richtung , doc h mahnt e Kop p an, 
dass gerade bei der Wahl einheitliche r Terminologie n noc h Handlungsbedar f be-
stehe . Zdeňk a Chocholouškov á (Pilsen ) hingegen veranschaulicht e am Beispiel des 
Spitzberge s im Böhmerwal d die negativen Auswirkungen eine r intensive n Touris -
muserschließun g infolge der Grenzöffnung ; letztlic h werde die Schädigun g der 
Botani k den Berg für Besuche r unattrakti v machen . De r Erhal t geschützte r Arten 
un d der Ausbau des grenzüberschreitende n Tourismu s müsste n aber nich t zwangs-
läufig im Widerspruc h zueinande r stehen . Wichti g sei, so Chocholoušková , dass bei 
der Anlage von Rad- , Ski- un d Wanderwege n die Natu r un d ihre Erforderniss e 
berücksichtig t würden . 

Eine n überregionale n Beitra g leisteten schließlic h Eugeni e von Truetzschle r (Wei-
mar ) un d Dagma r Hudecov á (Pilsen) , die einen Einblic k in ihr Gemeinschafts -
projek t „Di e Grenz e zwischen den Bruderstaaten " gewährten . Zie l des Vorhaben s ist 
es, den Einfluss der Grenz e zwischen der DD R un d der CSSR auf das tägliche Leben 
mittel s Zeitzeugenbefragunge n un d Fragebogenaktione n im sächsisch-böhmische n 
Grenzgebie t zu untersuchen . Als Ergebnisse sind bislang ein Handbuc h für Lehrer , 
verschieden e Broschüre n zur Themati k sowie das zweisprachige Internetporta l 
www.schulportal-thueringen.d e vorzuweisen , wobei sich das Projek t ausdrücklic h 
als ein work in progress versteht . 

Abschließen d lässt sich feststellen , dass es den beiden Universitäte n gelungen ist, 
nich t nu r ein Foru m für den fachliche n Austausch zu bieten , sonder n auch für den 
Aufbau grenzüberschreitende r Wissenschaftskontakte . De r besonder e Reiz der Ver-
anstaltun g lag in der Verflechtun g von historische n Theme n un d aktuelle n Pro -
blemfeldern , wurde doc h in den Beiträgen deutlich , dass viele Herausforderunge n 
der Gegenwar t nu r durc h einen Rückgriff auf die Vergangenhei t zu verstehe n un d 
durc h ein interdisziplinäre s Zusammenwirke n zu lösen sind. De r gemeinsame n 
Erforschun g des Grenzgebiet s wird folglich auch künfti g eine hoh e Bedeutun g bei-
zumesse n sein, zuma l politisch e Initiative n wie das Projek t „Donau-Moldau " klar 
auf eine weitere Verflechtun g beider Lände r nich t zuletz t im wissenschaftliche n 
Kontex t abzielen . 

Regensbur g Marku s Alexander Meink e 

http://www.schulportal-thueringen.de
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Z W I S C H E N B R Ü C K E N U N D G R Ä B E N - D E U T S C H -
T S C H E C H I S C H E M U S I K B E Z I E H U N G E N 

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

Di e Jahr e von der Staatsgründun g der Tschechoslowake i bis zur Errichtun g des 
so genannte n „Reichsprotektorat s Böhme n un d Mähren " im Mär z 1939 sind eine 
musikgeschichtlic h reiche , in ihre n Einzelphänomene n schwer auf griffige Ten -
denze n ode r Oberbegriffe zu bringend e Epoche . Wiederhol t wurde dieser Zeitrau m 
bereit s Gegenstan d musikhistorische r Darstellungen , allerding s ohn e dass ernsthaf t 
nac h den komplizierte n Musikbeziehunge n zwischen Deutsche n un d Tscheche n 
gefragt worde n wäre. So gliedert etwa die bis heut e grundlegend e „Geschicht e der 
Musi k in der tschechslovakische n Republik " von Vladimir Helfer t un d Eric h Stein -
har t (Pra g 1936, zweite verändert e Auflage 1938) das Geschehe n in zwei voneinan -
der geschieden e historiografisch e Stränge , die tschechisch e un d slowakische Musi k 
einerseits , die deutsch e Musi k andererseits . Korrespondenze n wurde n nich t thema -
tisiert , ebenso wenig die Stimmigkei t ode r Notwendigkei t einer nac h nationale n 
Kategorie n gezogenen Trennung . In der Nachkriegsliteratu r sieht es ähnlic h aus: 
Verwiesen sei auf das von einem Autorenkollekti v erstellt e tschechisch e Grund -
lagenwerk „Dějin y české hudebn í kultury " (Geschicht e der tschechische n Musik -
kultur ; Band 2, 1918-1945; Prah a 1981), das bei allen Merite n auf die Musi k der 
Deutsche n nu r sehr sporadisc h zu spreche n komm t un d vor allem der heiklen Frag e 
der deutsch-tschechische n Musikbeziehunge n aus dem Weg zu gehen scheint . In 
deutsche r Sprach e seien genannt : Rudol f Quoika , „Di e Musi k der Deutsche n in 
Böhme n un d Mähren " (Berlin 1956) un d Pete r Brömse , „Musikgeschicht e der 
Deutsche n in den Böhmische n Ländern " (Dülme n 1988). Beiden Darstellunge n ist, 
was die Jahr e 1918 bis 1938 anlangt , die implizit e historiografisch e Prämiss e zu-
eigen, die Musikgeschicht e der Deutsche n könn e sauber aus dem tschechische n 
Kulturkontex t herauspräparier t werden - was ebenso seltsam wie fragwürdig anmu -
tet , da doc h die in Red e stehend e „Musi k der Deutschen " (als Musi k einer ethni -
schen Minderheit ) erhebliche n Prägunge n un d Beeinflussunge n durc h das tschechi -
sche Umfel d ausgesetzt war. 

De r Tagung , die vom 3. bis 5. Novembe r 2011 in Pra g stattfand , lag die Thes e 
zugrunde , dass es in der Zwischenkriegszei t „deutsch-tschechisch e Musikbeziehun -
gen" von Ran g un d Bedeutun g gab, die einer gesonderte n Erforschun g harre n un d 
ein schärfere s Bild der Musi k der Tschechoslowake i des genannte n Zeitraum s geben 
können . Als Orientierun g diente n Forschunge n der Kunst - un d Literaturwissen -
schaft , die jüngst überzeugen d die Figu r des Mittler s zwischen deutsche r un d tsche -
chische r Kultu r ins Blickfeld gerückt hatte n (z.B . „Praha-Pra g 1900-1945. Litera -
turstad t zweier Sprachen" , hg. von Pete r Beche r un d Ann a Knechtel , Passau 2010). 
Doc h war den Referente n klar, dass die Tagun g nich t auf eine einseitige un d vor-
schnell e Harmonisierun g der Verhältniss e zielen durfte , sonder n ebenso den Finge r 
in die Wund e manc h ideologisch verhärtete r Kampfpositione n der Zei t zu legen 
hatte , d.h . den aggressiven Antagonismu s von deutsche r un d tschechische r Kultu r 
(Musikkultur ) nich t ausspare n konnte . 

Di e Tagun g war eine Gemeinschaftsveranstaltun g des in Regensbur g beheimate -
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ten Sudetendeutsche n Musikinstitut s (Träger : Bezirk Oberpfalz) , des Institut s 
für Musikwissenschaf t der Universitä t Regensbur g un d des Kabinett s für Musik -
geschicht e der Akademi e der Wissenschafte n Prag . Geförder t wurde sie vom Beauf-
tragte n der Bundesregierun g für Kultu r un d Medien . Es wurde n insgesamt 20 Re-
ferate von Wissenschaftler n aus Deutschland , Tschechien , Österreich , Slowenien 
un d den US A präsentiert ; Tagungssprache n waren Deutsc h un d Englisch . 

Ohn e hier auf die zum Teil sehr speziellen un d gehaltvollen Vorträge nähe r einge-
hen zu können , lassen sich doc h einige allgemein e Einsichte n formulieren : Di e 
„deutsch-tschechische n Musikbeziehungen " spielten sich zwar in einem politisch -
historische n Kontex t ab, bildete n sich aber nich t zwangsläufig ode r gar statisch in 
diesem ab. Es gab gewisse Residue n der Musizierpraxi s un d der öffentliche n Musik -
pflege, die politische n Einflussnahme n entzoge n waren . Unte r diesem Vorzeiche n 
wurde n (durchau s fruchtbare ) künstlerisch e Wechselbeziehunge n zwischen Deut -
schen un d Tscheche n gelebt, vor allem in der Hauptstad t Prag . Andererseit s aber 
lässt sich kaum leugnen , dass seit spätesten s Mitt e der dreißiger Jahr e z.B. ein 
Großtei l der in Musikvereine n organisierte n Deutsche n sich eigeninitiativ , d. h. ohn e 
Druck , in den Diens t der aus dem Deutsche n Reic h herüberschwappende n national -
sozialistische n Propagand a einspanne n ließ. Da s konnt e am Chorwese n allgemein 
sowie an Sängerbundfeste n un d Musikvereine n im Besondere n gezeigt werden 
(Huber t Reitterer , Wien; Klaus-Peter-Koch , Bergisch-Gladbach , dessen Refera t ver-
lesen wurde ; Vlasta Reittererová , Wien) , wobei sich schlaglichtarti g imme r wieder 
frappierend e Parallele n zur Turnbewegung , insbesonder e zu Konra d Henlein s 
„Sudetendeutsche r Turnerbund"-Bewegung , auftaten . In diesem Kontex t wurde 
mehrfac h auch das Konstruk t einer „sudetendeutsche n Musik " gestreift, die nüchter n 
betrachte t wohl eine „Erfindung " unte r den Gegebenheite n des „Volkstumskampfs " 
war un d gerade deshalb ebenso penetran t wie rigoros in den 1936 bis 1938 erschei -
nende n „Musikblätter n der Sudetendeutschen " propagier t wurde . 

Di e Bestimmun g des „Deutschen " als Gegenpar t zum Tschechische n inde s bedarf, 
so stellte sich wiederhol t heraus , sehr feiner Differenzierungen : So gab es nebe n den 
vorwiegend in den Randgebiete n Böhmen s ansässigen Deutschböhme n („Sudeten -
deutsche") , das deutsch-jüdisch e Milieu der Städt e (insbesonder e Prag) un d die seit 
1933 vor den Nationalsozialiste n in die Tschechoslowake i geflüchtete n ode r emi-
grierten Reichsdeutschen . Darübe r hinau s sind die speziellen Verhältniss e in der 
Stad t un d in den eher ländliche n Regione n zu berücksichtigen , aber auch die Be-
völkerungszusammensetzunge n im Einzelne n (tschechisch e Mehrhei t versus deut -
sche Minderhei t un d umgekehrt ) sowie ausgewählt e soziale Milieus . Grundlegend e 
Problem e thematisierte n die Beiträge von Eva Hah n (Oldenburg) , die brillan t die 
deutsch-tschechische n Antagonisme n als vordergründi g ethnisch e Konflikt e (mi t 
Instrumentalisierungspotential ) zu dekonstruiere n vermochte , von Josef Šebesta 
(Prag) , der das Stereoty p des mit dem tschechische n Volk kämpfende n Deutsche n 
tief ins 19. Jahrhunder t zurücktrassierte , un d von Zdeně k Mareče k (Brunn) , der die 
Problemati k nationale r Wertigkeit von Musi k un d Kuns t am Beispiel von Über -
legungen des Prage r deutschsprachige n Schriftsteller s Walter Seidl diskutierte . 

Eine n gewissen Schwerpunk t hatte n quellenbezogen e Untersuchungen , darunte r 
lokal- ode r regionalgeschichtlic h ausgerichtet e Beiträge , wie die von Lenk a Křupko -
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vá (Olomouc) über das Theater in Olmütz, von Gabriela Coufalová (Olomouc) über 
die „sudetendeutsche" Musikkultur in der Region von Trautenau und von Jitka 
Ludvová (Prag) über das Schaffen deutscher Künstler auf der Prager deutschen 
Bühne. Andere Beiträge waren primär personenbezogen: Jitka Bajgarová (Prag) er-
örterte die nationale Identität des „sudetendeutschen" Komponisten Kamillo Hörn; 
Undine Wagner (Weimar) berichtete über das Wirken Fidelio F. Finkes, des Leiters 
der Kompositionsabteilung an der Deutschen Akademie für Musik und darstellende 
Kunst (Prag), d.h. der deutschsprachigen Nachfolgeeinrichtung (seit 1920) des tra-
ditionsreichen Prager Konservatoriums, Viktor Velek (Wien) bot Überlegungen zur 
historischen Bedeutung Heinrich Rietschs, des Ordinarius für Musikwissenschaft an 
der Prager Deutschen Universität (bis 1927); Jan Mazurek und Karel Steinmetz 
(beide Ostrava) widmeten sich dem Komponisten, Chormeister und Musikpäda-
gogen Arthur Könnemann unter besonderer Berücksichtigung seiner Ostrauer 
Jahre; Lubomír Tyllner (Prag) stellte den letzten deutschen Zitherspieler des Iser-
gebirges unter musikethnologischen Gesichtspunkten vor. 

Institutionsgeschichtlich akzentuiert waren die Ausführungen von Eckhard 
Jirgens (Schwelm) zu den Prager Deutschen Musiksendungen des Tschechoslowa-
kischen Rundfunks und von Vít Zdrálek (Prag) zu den phonographischen Wachs-
zylinder-Sammlungen der Prager Karls-Universität. Grundsätzliches in Bezug auf 
Fragen der Kulturvermittlung und des Kulturtransfers, und das überaus fruchtbar in 
der Weitung über die Musik hinaus auf die Literatur und Literaturwissenschaften, 
schnitten die Beiträge von Steffen Höhne (Weimar) an, der sich der Figur Max Brods 
annahm, und von Václav Petrbok (Prag), der die Korrespondenzen des deutsch-
sprachigen Journalisten und Schriftstellers Camill Hoffmann mit tschechischen 
Musikern in den Blick nahm. Ansätze einer vergleichenden Kulturforschung mit 
Fokus auf die Musikpflege der deutschen Minderheit in Böhmen und Slowenien 
skizzierte der Beitrag von Primož Kuret (Ljubljana). Auf methodisch schwieriges 
Terrain hatte sich Ulrike Präger (Boston/USA) begeben, die, gestützt sowohl auf 
Erkenntnisse der Erinnerungs- und Gedächtnisforschung als auch auf Verfahren der 
Ethnologie (Feldforschung), sich in Einzelfallinterviews mit deutschen Heimat-
vertriebenen ein Bild der damaligen deutsch-tschechischen Musikbeziehungen zu 
machen versuchte. Dass dieses Bild notwendig einseitig ausfallen musste, da bislang 
keine Interviews auch mit tschechischen Zeitzeugen durchgeführt werden konnten, 
liegt auf der Hand. 

Will man ein Resümee der Tagung ziehen, so vielleicht, dass die deutsch-tschechi-
schen Musikbeziehungen der Zwischenkriegszeit sich nicht auf eine bündige Formel 
bringen lassen. Es gab sowohl schöpferisch bereichernde Korrespondenzen als auch 
allerlei konfliktschürendes Gebaren auf beiden Seiten. Die „Brücken" und „Gräben" 
im jeweiligen Selbstverständnis lagen auf unterschiedlichen Ebenen. 

Prag/Moskau Pavel Lutsker 
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C H E M N I T Z U N D D A S S Ä C H S I S C H - B Ö H M I S C H E 
G E B I R G E I M 1 5. J A H R H U N D E R T 

Seit mehrere n Jahre n gehöre n die so genannte n „Epochenausstellungen " zum festen 
Repertoir e des Chemnitze r Schlossbergmuseums . Da s historisch e Museu m der Stad t 
nimm t stets ein Jubiläu m der lokalen Geschicht e zum Anlass, um sich einem größe-
ren , von Forschun g un d Öffentlichkei t bislang vernachlässigte n Zeitrau m der regio-
nalen un d sächsische n Geschicht e zu widmen. 1 Da s mittlerweil e vierte Projek t der 
auf insgesamt ach t Teile konzipierte n Reihe , zu dem das 600jährige Jubiläu m der 
Errichtun g des hochgotische n Chore s der Chemnitze r Hauptkirch e St. Jakob i 2012 
den Anlass gibt, untersuch t das für Chemnit z un d sein Umlan d bedeutsam e 15. Jahr -
hundert , wobei besonder s die Beziehunge n zu Böhme n in den Blick genomme n 
werden . Ein e international e Konferenz , die unte r organisatorische r un d inhaltliche r 
Beteiligun g des Lehrstuhl s für Sächsisch e Landesgeschicht e an der Universitä t Leip -
zig un d der Professu r für Europäisch e Geschicht e des 19. un d 20. Jahrhundert s an 
der Technische n Universitä t Chemnit z vom 27. bis 29. Novembe r 2011 im Chem -
nitze r Rathau s un d den Räume n des Schlossbergmuseum s stattfand , leistete die wis-
senschaftlich e Vorarbei t zur Ausstellung, dere n Eröffnun g für End e 2012 geplan t ist.2 

In seiner einleitende n Darstellun g der historische n Entwicklun g Sachsen s bis zum 
15. Jahrhunder t thematisiert e Enn o Bün z (Leipzig) die Bedeutun g der Auseinander -
setzun g mit den Hussite n für den Aufstieg der meißnische n Wettine r zu Kurfürsten . 
So strit t Markgra f Friedric h IV. (1370-1428 ) ab 1420 an der Seite des römisch -
deutsche n un d böhmische n König s Sigismun d (1368-1437 ) gegen die hussitisch e Be-
wegung. Ein e Schlach t bei Brüx/Mos t konnt e er im August 1421 gewinnen . Zwei 
Jahr e späte r wurde er mit dem Herzogtu m Sachsen-Wittenber g belehn t un d amtier -
te seitdem als Kurfürs t Friedric h I. Im 15. Jahrhunder t existierten dan n dynastisch e 
Verbindunge n zwischen Sachsen un d Böhmen : Herzo g Albrech t (1443-1500 ) heira -
tet e 1464 Zdeňk a von Podiebrad/Zdeňk a z Poděbra d (auch : Sidonie ) (1449-1510) , 
die Tochte r des böhmische n König s Geor g von Podiebrad/Jiř í z Poděbra d (1420-
1471). Seine Bemühunge n um die Kron e des Nachbarlande s als Nachfolge r seines 
Schwiegervater s scheiterte n jedoch . 

Di e sächsisch-böhmische n Beziehunge n im grenznahe n Erzgebirge nah m Mare k 

Zu den Ausstellungen erschein t jeweils ein kombinierte r Essay- und Katalogband . Die bis-
herigen Veröffentlichunge n umfassen die Bände Fiedler, Uwe/ Nicklas, Thomas IThoß , 
Hendri k (Hgg.) : Die Gesellschaf t des Fürsten . Prin z Xaver von Sachsen und seine Zeit . 
Chemnit z 2009. -  Fiedler, Uwe (Hg.) : Der Kelch der bitterste n Leiden . Chemnit z im Zeit -
alter von Wallensein und Gryphius . Chemnit z 2008. -  Kramarczyk,  Andrea (Hg.) : Das 
Feue r der Renaissance . Georgius-Agricola-Ehrun g 2005. Chemnit z 2005. 
Vgl. zur Konferen z und einem vorbereitende n Symposium im vergangenen Jahr außerde m 
die Tagunsbericht e Eckner,  Constantin /Fleischer, Manuel/ Munke , Martin : Des Himmel s 
Fundgrube . Chemnit z und das sächsisch-böhmisc h Gebirge im 15. Jahrhundert . 27.-29.10 . 
2010, Chemnitz.  In : H-Soz-u-Kult , 28.11.2011, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de /  
tagungsberichte/id=391 1 (letzte r Zugriff: 30.11.2011) und Munke,  Martin : Chemnit z und 
seine Hauptkirch e St. Jakobi im 15. Jahrhundert . 04.06.2010, Chemnitz . In : H-Soz-u-Kult , 
18.06.2010, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsbericht/id=315 6 (letzer Zu-
griff: 30.11.2011). 

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsbericht/id=3156
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Wejwoda (Leipzig) genauer in den Blick. Für den Betrachtungszeitraum bildete der 
Fürstentag von Eger/Cheb 1459 einen Scheidepunkt. Die durch den dortigen Ge-
bietstausch geprägte Grenzlinie gilt bis heute als eine der ältesten und stabilsten in 
Mitteleuropa. Doch auch nach dem Egerer Vertrag, der eine deutliche Entflechtung 
zur Folge hatte, bestanden enge Beziehungen. Dies lässt sich am Beispiel des Adels, 
für den das Schlagwort „Adel ohne Grenzen" geprägt wurde,3 wirtschaftlichen Ko-
operationen und der partiellen Übernahme des Magdeburger Stadtrechts in Böhmen 
beobachten, aber auch an militärischen Interventionen im benachbarten Territorium, 
zu denen es besonders während der Hussitenkriege kam, bei denen 1429/30 wettini-
sche Ländereien verwüstet wurden. 

Militärische Konflikte jenseits der Hussitenkriege schilderte Marcus von Salisch 
(Zwickau). Im von 1446 bis 1451 andauernden „Sächsischen Bruderkrieg" zwischen 
Herzog Wilhelm III. (1425-1482) und Kurfürst Friedrich IL (1412-1464) diente 
Böhmen als wichtiger Rückzugsraum. Der Konflikt wurde von lokalen und regio-
nalen Adligen zum „Begleichen eigener Rechnungen" instrumentalisiert. Als 
Verbündeter Wilhelms war auch Georg von Podiebrad involviert, mehrere Tausend 
böhmische Söldner waren an den Auseinandersetzungen zwischen den wettinischen 
Brüdern beteiligt. Die Konfliktlinien des Dreißigjährigen Krieges 60 Jahre später 
waren so in Teilen bereits vorgezeichnet. 

Einen wissenschaftsgeschichtlichen Beitrag lieferte Thomas Lang (Leipzig), der 
zunächst die Gründungsgeschichte der Leipziger Universität in Folge des Auszugs 
deutschsprachiger Universitätsangehöriger aus Prag als Reaktion auf das „Kutten-
berger Dekret" König Wenzels IV. (1361-1419) zusammenfasste. Die Ablehnung des 
Hussitismus sollte - teilweise bis zum Ende das 15. Jahrhunderts - eines der wich-
tigsten konstituierenden Elemente der Leipziger Alma Mater bilden: das Wort 
„Hussit" galt, so Lang, in Sachsen als eine der schmählichsten Beleidigungen. An-
hand der Matrikelbücher lassen sich dennoch Studierende aus dem benachbarten 
Territorium in Leipzig nachweisen. Bis zur Reformation stammten demnach insge-
samt 2,4 Prozent der dortigen Studierenden aus Böhmen oder Mähren. Wichtigster 
Herkunftsort war Eger/Cheb - in den Matrikeln allerdings der „bairischen Nation" 
zugeordnet - , gefolgt von Elbogen/Loket, Brüx/Most und Prag. Bezug auf Bil-
dungstraditionen nahm auch Andrea Kramarczyk (Chemnitz), die das Wirken des 
um 1453 in Eger geborenen Magisters Paul Niavis in Chemnitz vorstellte. Eine 
Edition der Lateinlehrbücher des Niavis ist gegenwärtig in Arbeit. 

Den Bogen ins Reformationszeitalter schlug anschließend Armin Kohnle (Leip-
zig) in seinen Überlegungen zum Einfluss des Hussitismus auf die Theologie Martin 
Luthers (1483-1546). Der deutsche Reformator hatte die Lehre des Jan Hus (um 
1369-1415) zunächst als „Ketzerei" bewertet. Eine Wende brachte die Leipziger 
Disputation von 1519, auf der er selbst als „hussitischer Ketzer" bezeichnet wurde. 
Die erstmalige Lektüre von Hus' Texten bewirkte daraufhin bei Luther eine 
Neubewertung. Er deutete den böhmischen Reformator nun als Vorläufer der eige-

Zurückgehend auf eine Ausstellung auf Schloss Weesenstein und den zugehörigen 
Katalogband Dietrich, Andrea/'Finger, Birgit/Hennig, Lutz: Adel ohne Grenzen. Die 
Herren von Bünau in Sachsen und Böhmen. Dößel 2006. 
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nen Anliegen un d verklärte ihn als einen „heilige n Märtyrer" . Hu s wurde dami t in 
eine heilsgeschichtlich e Kontinuitä t eingeordnet . In der Folge erschiene n Hus ' 
Schrift „D e ecclesia"/„ ö církvi" un d weitere wichtige hussitisch e Veröffent-
lichunge n erstmal s in deutsche r Übersetzung . In literarische n un d dramatische n 
Bearbeitunge n wurde n sie in der konfessionelle n Polemi k zum Einsat z gebracht . 

Mi t künstlerische n Kontakte n zwischen Sachsen un d Böhme n befassten sich 
Friedric h Staemmle r (Chemnitz ) un d Marku s Hörsc h (Leipzig) . Staemmle r zeigte 
die Verbindunge n an der Ausbreitun g des „schöne n Stils" bei Skulpture n auf. 
Typisch für diesen Stil der 1370er bis 1450er Jahr e waren Mariendarstellunge n mit 
einer bestimmte n Gewandstruktu r sowie einer innige n Beziehun g zwischen Maria , 
die stets mit einer Kron e gezeigt wurde , un d Jesus. Als Vermittle r diente n Geistlich e 
wie der Meißne r Bischof un d später e Prage r Erzbischo f Johan n von Jenstein/Ja n 
z Jenštejn a (um 1350-1400) . In Böhme n seien heut e wenige Beispiele aus dieser 
Epoch e vorhanden , die existierende n wiesen jedoch unübersehbar e stilistische Ge -
meinsamkeite n mit den etwa in der Chemnitze r Ausstellung „Gotisch e Skulptu r in 
Sachsen " gezeigten Exemplare n auf. De n Spure n von Künstlern , die sowohl in 
Sachsen als auch in Böhme n wirkten , folgte auch Hörsch . De r kursächsisch e Hof -
male r Lukas Cranac h der Ältere (um 1475-1553) etwa schuf im böhmische n Rau m 
einen Altar im Prage r Veitsdom , ein Bildnis des hl. Antoniu s findet sich in Leit -
meritz/Litoměřice . Auch eine r von wohl zwei Meister n mit dem Name n Ulric h 
Creutz , die End e des 15. un d Anfang des 16. Jahrhundert s in Mitteldeutschlan d täti g 
waren , erhiel t Aufträge in Böhmen , beispielsweise in Kuttenberg/Kutn á Hor a ode r 
Kaaden/Kadaň . Bei vielen Werken sei die namentlich e Bestimmun g des Künstler s 
allerding s schwer. So könnt e die Madonn a in der Pfarrkirch e von Komotau / 
Chomuto v das Werk eines Leipziger Künstler s sein, Ähnlichkeite n existieren zu 
Werken wie etwa dem Altarretabe l in der Bodelwitze r Kirche . 

Teil der Konferen z war auch eine Reih e von Beiträgen , die keine n direkte n säch-
sisch-böhmische n Bezug aufwiesen. Helmu t Bräue r (Leipzig) resümiert e einleiten d 
den Stan d der Forschun g zum 15. Jahrhunder t in Sachsen . De n Blick nac h Westen 
warf Thoma s Nickla s (Reims) , der in seiner Analyse der luxemburgische n Erbfolge-
fragen der 1440er Jahr e das Aufeinandertreffe n französische r „Ostpolitik " un d säch-
sischer „Westpolitik " zeigte. Frage n der lokalen Verwaltun g un d Wirtschaf t wurde n 
von Pete r Hoheise l (Freiberg) , Gabriel e Viertel un d Stepha n Pfalzer (beide Chem -
nitz ) thematisiert . Hartmu t Kühn e (Berlin ) widmet e sich einem religionsgeschicht -
lichen Aspekt in seiner Untersuchun g liturgische r Inszenierungen . Bis in die Gegen -
wart verlängert e Hendri k Tho ß (Chemnitz ) den zeitliche n Rahme n in seiner rezep -
tionsgeschichtliche n Betrachtun g des „Altenburge r Prinzenraubs " von 1455. 

De r Tagun g gelang es in interdisziplinäre r un d weit gefasster zeitliche r Per -
spektive, das 15. Jahrhunder t un d seine Nachwirkunge n im Chemnitze r Rau m auch 
für das nichtwissenschaftlich e Publiku m lebendi g zu machen . Gerad e in den einfüh -
rende n ereignisgeschichtliche n sowie den kunsthistorische n Beiträgen wurde zude m 
deutlich , wie stark die Entwicklunge n in ein internationale s Beziehungsgeflech t ein-
gebunde n waren . De n Verbindunge n zu Böhme n kam dabei eine prominent e Stel-
lun g zu. 

Chemnit z Marti n Munk e 
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D A S 16. M Ü N C H N E R B O H E M I S T E N - T R E F F E N 

Das Münchner Bohemisten-Treffen ist im Bereich der deutschsprachigen Tsche-
chien-Forschung bereits eine Institution. Zum 16. Mal lockte die bohemistische 
„Informationsbörse" auch dieses Jahr zahlreiche Forscher/innen ins Münchner 
Collegium Carolinum, um ihre Forschungsvorhaben und Projekte einer breiteren 
Öffentlichkeit vorzustellen und sich über Forschungstendenzen und Entwicklungen 
in der deutschsprachigen Bohemistik zu informieren. Martin Schulze Wessel, der 
Leiter des Collegium Carolinum, charakterisierte das Bohemisten-Treffen in seiner 
Begrüßung als Ort, der gerade jüngeren Forscher/innen einen leichten Einstieg in die 
bohemistische Community biete. Mit Themenfeldern von Nation über Identität bis 
hin zu Erinnerung und Netz'werken zeige auch das diesjährige Treffen, dass die 
deutschsprachige Tschechien-Forschung Anschluss an internationale Forschungs-
tendenzen finde. 

Zuzana Jürgens, die Leiterin des Tschechischen Zentrums München, die mit ihren 
Grußworten den tschechischen Generalkonsul Josef Hlobil vertrat, betonte, wie 
lohnend die Beschäftigung auch mit einem kleinen Land 'wie Tschechien sein könne. 
Der Blick „von außen" stelle ein notwendiges Korrektiv und eine Inspiration für 
neue Fragen dar. Für das Tschechische Zentrum sei der gute Kontakt zum Collegium 
Carolinum, das Jürgens als eine der wichtigsten „bohemistischen Inseln" außerhalb 
Tschechiens bezeichnete, von besonderer Bedeutung. 

Nach dieser Einführung moderierte Volker Zimmermann das erste Panel, das 
unter dem Titel „Nationale Kategorien in der tschechoslowakischen Politik und 
Kultur" stand und sich zum einen mit Minderheitenpolitik, zum anderen mit unter-
schiedlichen Akteur/innen der lokalen Erinnerung befasste. Zunächst stellte René 
Küpper (München) sein Projekt „Edvard Beneš und die nationalen Minderheiten in 
der Tschechoslowakei 1919-1938" vor. In diesem am Collegium Carolinum angesie-
delten DFG-Projekt wirft er einen für den deutschen Kontext eher ungewohnten 
Blick auf die Minderheitenpolitik Benešs. Küppers Ziel ist es, Benešs Nationalitäten-
politik in Bezug auf dessen politische Laufbahn als Außenminister und Präsident zu 
untersuchen und damit Kontinuitäten und Änderungen zu erklären. Dabei werden 
innen- wie außenpolitische Einflüsse untersucht, die die Handlungsmöglichkeiten 
Benešs einschränkten oder erweiterten. Außenpolitisch sei das Verhältnis der 
Tschechoslowakei zu den Mutterländern der jeweiligen Minderheiten relevant gewe-
sen (was der jüdischen Minderheit eine Sonderstellung zukommen ließ). Allein 
wegen ihrer geografischen Lage sei die Tschechoslowakei um ein gutes Verhältnis zu 
Deutschland, Österreich, Polen und Ungarn bemüht gewesen - und dieses war stark 
von der Behandlung der jeweiligen Minderheit abhängig. Weiterhin seien Vorgaben 
des Völkerbunds zu beachten gewesen. Innenpolitisch hätten vor allem Macht-
kämpfe, auch innerhalb der Nationalen Sozialistischen Partei, der Beneš selbst 
angehörte, sowie Kampagnen der tschechoslowakischen und sudetendeutschen 
Presse Einfluss auf Benešs Minderheitenpolitik gehabt. Grundsätzlich sei diese 
jedoch als pragmatisch und zweckorientiert zu charakterisieren - so war es Beneš 
durchaus wichtig, vor allem die Ungarn und die Deutschen nicht zu entrechten, son-
dern diese „widerspenstigen" Minderheiten mittels Demokratisierung zu integrie-
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ren. Ihre besonderen Forderungen (in Bezug auf Sprache, Schulwesen usw.) sollten 
dezentral umgesetzt und möglichst entpolitisiert werden. Nicht zuletzt von seiner 
eigenen Partei wurden Beneš diese Zugeständnisse häufig vorgeworfen. In der 
Diskussion wies Küpper auf die engen Grenzen hin, die Benešs Minderheitenpolitik 
durch die national aufgeladene Stimmung gesetzt waren - als deutsch- oder minder-
heitenfeindlich könne man diese Politik dennoch nicht charakterisieren. Das nega-
tive Beneš-Bild, das von vielen Sudetendeutschen bereits vor Beginn des Zweiten 
Weltkrieges gezeichnet wurde, sei zudem weder ein allgemein akzeptiertes gewesen, 
noch lasse es sich faktisch rechtfertigen. 

Nationale Minderheiten spielten auch im Vortrag von Frauke Wetzel (Dresden/ 
Siegen/Üsti nad Labem) eine Rolle, und zwar als Träger individueller und kollekti-
ver Erinnerungen. Wetzel stellte ihr Dissertationsprojekt vor, in dem sie sich mit der 
Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg in Ústí nad Labem (Aussig) während der sozi-
alistischen Zeit auseinandersetzt. Das Faszinierende an dieser Stadt sei sicherlich 
nicht auf den ersten Blick zu erkennen, doch sei ihr die Geschichte des vergangenen 
Jahrhunderts in vielfacher Weise eingeschrieben. Um heutige Entwicklungen verste-
hen zu können, helfe es, sich mit dem Umbau der Stadt und den verschiedenen daran 
beteiligten Akteur/innen auseinanderzusetzen. Wetzel gab einen chronologischen 
Abriss der Geschichte der Erinnerungspolitik und ihrer Umsetzung. Die Periode der 
unmittelbaren Nachkriegszeit charakterisierte sie in Bezug auf erinnerungspolitische 
Maßnahmen als stark nationalpolitisch geprägt. In den fünfziger und sechziger Jahren 
seien dann lokale Besonderheiten stärker zum Tragen gekommen. So hätten die verblie-
benen Deutschen und weitere Minderheiten, die aus anderen Regionen Europas in die 
Tschechoslowakei geflohen waren, zunehmend Aufmerksamkeit erhalten. Weiterhin 
hätten sich durch die Stärke der Industrie in Üsti Betriebe als wichtige Antriebskräfte 
der Umgestaltung durchsetzen können. Im späten Sozialismus seien vor allem indivi-
duelle Aneignungsprozesse zu beobachten gewesen. Insgesamt zeige sich somit, dass 
recht unterschiedliche Gruppen von Akteur/innen an der lokalen Umsetzung der 
Erinnerung und der Umgestaltung des öffentlichen Raumes beteiligt gewesen waren. 

Das zweite Vormittagspanel bot unter der Moderation von Jana Osterkamp zum 
einen die Möglichkeit, neue Projekte und Institutionen vorzustellen, zum anderen 
wurden in einem Schnelldurchlauf neue Forschungsvorhaben präsentiert. Dieses 
Mal gab es nicht nur gute Nachrichten. So informierte Robert Luft (München) über 
die Generalinventur in den tschechischen Archiven: Diese Inventur findet von Juni 
2012 bis Dezember 2013 statt und betrifft alle staatlichen Archive der Tschechischen 
Republik. Archivaufenthalte sind weiterhin möglich, doch ist es den Archiven frei-
gestellt, ihre Öffnungszeiten einzuschränken oder ganz zu schließen. Auch können 
einzelne Bestände kurzfristig von der Nutzung ausgeschlossen werden. Da es keine 
einheitlichen Regelungen gibt, wird empfohlen, Archivaufenthalte so früh wie mög-
lich zu planen, mit der Archivleitung abzusprechen und gegebenenfalls Sonder-
berechtigungen zu erbitten. 

Erfreulicher waren sicherlich die Ausführungen zum „Online-Lexikon zur Kultur 
und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa", dessen Konzeption Marco 
Bogade (Oldenburg) vorstellte. Das am Institut für Germanistik der Universität 
Oldenburg angesiedelte Online-Projekt, das seit 2011 bearbeitet wird und stetig 
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erweiter t werden soll, hat den Anspruch , alle Siedlungsgebiet e der Deutsche n im 
östliche n Europ a zu erfassen, un d zwar von der Period e des Hochmittelalter s bis 
heute . Di e Qualitä t soll zum einen durc h die Autore n gewährleiste t werden , bei 
dene n es sich um renommiert e Wissenschaftler/inne n aus dem In - un d Ausland 
handelt , zum andere n durc h ein Redaktionsteam , das die Qualitä t der Artikel prüft 
un d für eine regelmäßige Aktualisierun g sorgt. Aus Gründe n der Qualitä t un d des 
Urheberrecht s werde auf das „Wiki-Prinzip " des freien Textzugriffs verzichtet , 
Diskussione n über die Artikel seien jedoch ausdrücklic h erwünsch t un d über ein 
Foru m möglich . 

Dre i miteinande r verbunden e Projekt e aus dem Vogtland bildete n das Them a der 
nächste n Präsentation . Zunächs t stellte Hage n Rüste r (Greiz ) den Greize r Verein 
„Dialo g mit Böhmen " vor. Diese r Verein, der vor gut zeh n Jahre n gegründe t wurde , 
widme t sich dem tschechisch-deutsche n Verhältni s -  un d zwar ausdrücklic h über die 
sudetendeutsch e Erfahrun g hinau s -  un d verfolgt das Ziel , die nachbarschaftliche n 
Beziehunge n von Tscheche n un d Deutsche n durc h Bildungs- un d Informations -
angebot e zu verbessern. Da s Zie l 3-Projek t „Grenzüberschreitungen" , das Ulric h 
Jügel (Greiz ) präsentierte , wird im Rahme n eines EU-Programm s zur Förderun g der 
grenzüberschreitende n Zusammenarbei t ermöglich t un d richte t sich an ein breite s 
Publikum : Übe r Studienfahrte n un d Jugendbegegnunge n habe ma n bereit s erfolg-
reich Schüle r für die Region interessiere n können , un d mit den „Greize r Kollo -
quien " werde das interessiert e Fachpubliku m erreicht . Abschließen d gab Milo š Řez -
ník (Chemnitz ) einen Einblic k in die Arbeit dieser Kolloquien , bei dene n unte r 
andere m die Beziehunge n zwischen DD R un d Tschechoslowake i auf dem Pro -
gramm stehen . 

Nac h den Institutione n wurde n die eingereichte n Exposes vorgestellt -  entwede r 
von ihre n Autor/inne n ode r stellvertreten d vom Moderato r Rober t Luft . Di e 
Autor/inne n 'waren gehalten , in „eine m Satz" ihre Vorhabe n darzustellen . Auf die-
sem Weg sollten Nachfrage n un d Diskussione n in den folgenden Pause n (ode r bei 
•weitere n Gelegenheiten ) angeregt werden . Bei den vorgestellten Projekte n handelt e 
es sich nich t nu r um aktuell e Forschungsarbeiten , sonder n auch um Tagungs- un d 
Projektankündigunge n un d Ausstellungshinweise . Thematisc h reicht e das Spektru m 
von sprachliche r Akkulturatio n von Heimatvertriebene n in Mecklenbur g über die 
Urkunde n Kaiser Sigismund s bis hin zur Grenzlandfotografi e im Frühsozialismus . 
Di e vorgestellten Exposes könne n unte r www.collegium-carolinum.d e eingesehe n 
•werden , wo sie langzeitarchivier t werden . 

In der von Christian e Brenne r moderierte n Nachmittagssektio n zu „Erinne -
rungen , Identitäte n un d Netzwerken " hatte n zwei Doktorandinne n das Wort , die 
sich in ihre n Arbeiten mit Ost-West-Zusammenhänge n auseinandersetzen . Ulrik e 
Luno w (München ) siedelte ihr Projek t zur „Präsentatio n der NS-Zei t in KZ -
Gedenkstätte n im tschechoslowakisch-französische n Vergleich" vor allem im Be-
reich der Memor y Studie s an un d wies darau f hin , dass KZ-Gedenkstätte n in diesem 
Fel d erstaunlic h untererforsch t seien. Dabe i böte n sie die Gelegenheit , das Zusam -
menwirke n verschiedene r Handlungsträge r un d die Veränderun g geschichtspoliti -
scher Entwicklunge n auf engstem Rau m zu studieren . De r Vergleich der tschecho -
slowakischen Gedenkstätt e Terezin/Theresienstad t un d der französische n Gedenk -

http://www.collegium-carolinum.de
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Stätte Natzweiler-Struthof biete sich an, da die politischen Erfahrungen der deut-
schen Besatzung in Frankreich und der Tschechoslowakei zum einen Gemein-
samkeiten, der politische Kontext des Kalten Krieges dagegen eher unterschiedliche 
Entwicklungen erwarten ließen. Interessanterweise überwögen bei den bisherigen 
Funden jedoch die Parallelen. So lag der Schwerpunkt in beiden Ländern lange Zeit 
auf dem Gedenken an politische Häftlinge, die jüdischen Opfer wurden erst nach 
einigen Jahrzehnten explizit berücksichtigt; auch lasse sich in Frankreich wie der 
Tschechoslowakei eine Anpassung der Gedenkpolitik an die nationalen politischen 
Agenden feststellen. Zudem zeige sich, dass „der Staat" als Akteur der Erinnerungs-
kultur nicht allmächtig sei, sondern Überlebende, Angehörige und Mitarbeiter/ 
-innen der Gedenkstätten durchaus willens und in der Lage gewesen seien, eigene 
Rituale zu etablieren. Lunow stellte somit als vorläufiges Forschungsergebnis in den 
Raum, dass sich trotz der nationalen und systemspezifischen Eigenheiten einige 
gemeinsame europäische Entwicklungen in der Erinnerungskultur zeigten. 

Auf eine andere Art der blockübergreifenden Zusammenarbeit bezog sich Zuzana 
Bil'ova (München) in der Darstellung ihrer kunsthistorischen Dissertation, die sie als 
Mitglied der Forschungsgruppe „Exil, Migration, Kunst" beim Center of Advanced 
Studies der LMU verfasst. Sie beschäftigt sich mit Netzwerken zwischen tschechi-
schen und westdeutschen Künstler/innen und Kunsthistoriker/innen in der Zeit von 
1968 bis 1989, das heißt in einer Periode, in der Künstler in der Tschechoslowakei 
strenge kulturpolitische Vorgaben zu beachten hatten. Bil'ova stellte in ihrem 
Vortrag verschiedene Netzwerke vor, die untereinander oft verbunden waren und 
vom gegenseitigen Austausch lebten. Dabei handelte es sich zum einen um die 
Netzwerke von Emigrant/innen in Westdeutschland, die sich häufig der inoffiziellen 
Kunst in der Tschechoslowakei politisch verpflichtet fühlten, zum anderen um 
Netzwerke westdeutscher Künstler/innen und Kunstkritiker/innen, die sich der 
Qualität der Kunstszene hinter dem „Eisernen Vorhang" bewusst waren und diese 
fördern •wollten. Außerdem gab es diplomatische Netzwerke, die offizielle 
Unterstützung aus der Tschechoslowakei erhielten. Bil'ova zufolge eignet sich der 
Netzwerkbegriff für die Untersuchung eines kunstgeschichtlichen Phänomens 
besonders gut: Die Veränderung und Adaption von Kunststilen könne ohne den 
wechselseitigen Austausch nicht angemessen erklärt werden. So hätten sich 
bestimmte westliche Kunstformen •wie die Konzeptkunst über Netzwerke bei tsche-
choslowakischen Künstler/innen durchsetzen können. 

Das letzte Panel widmete sich der „Kultur zwischen Politik und Geschichte" und 
verließ, wie die Moderatorin Martina Niedhammer anmerkte, den Bereich der 
Geschichtswissenschaft am deutlichsten. Die Studie von Peter Deutschmann (Graz) 
war zudem die einzige, die ins 19. Jahrhundert führte - dafür deckte sie dieses jedoch 
fast vollständig ab. Deutschmann beschäftigt sich in seinem vor kurzem abgeschlos-
senen Habilitationsprojekt mit „Zeitgeschichtlichen Implikationen des tschechi-
schen historischen Dramas" und untersucht dabei die Periode von 1810 bis 1935. 
Wegen der so genannten „depräsentativen Funktion" des historischen Dramas - was 
bedeutet, dass aktuelle Geschehnisse auf die Wahrnehmung und Darstellung der 
Vergangenheit einwirken - liege der Verdacht nahe, dass sich die politischen Ent-
wicklungen dieser Zeit, das heißt der Nationsbildungsprozess und der Übergang 
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von der Monarchie zur Demokratie, auch im tschechischen Drama widerspiegelten. 
Bei seinen Untersuchungen hat sich Deutschmann auf ein Korpus von 45 Dramen 
gestützt, aus denen er die Narrationen herausarbeitete. Als Ergebnis hielt Deutsch-
mann fest, dass in den Dramen grundsätzlich das Handeln als Auftrag für die 
Gemeinschaft betont wurde, was im Kampf für höhere Ideale auch moralisch durch-
aus fragwürdige Handlungen (wie Täuschungen und Fälschungen) zuließ. Der De-
mokratisierungsprozess lasse sich auch an der relativ großen Handlungsmacht von 
Frauen beobachten. Fürsten stellten in den Dramen dagegen eher schwache Figuren 
dar; innerer Zwist und wenig umsichtige Prinzipientreue spielten dabei dem histori-
schen Feind in die Hände und wurden somit als Ursachen für die politische Un-
selbstständigkeit gewertet. Damit charakterisierte Deutschmann das tschechische 
historische Drama - ähnlich wie das tschechische Nationaltheater - als symbolische 
Verkörperung der tschechischen nationalen Aspirationen. 

Im letzten Beitrag stellte Ulrike Präger (Boston) ihr musikwissenschaftliches 
Dissertationsprojekt vor, das sich mit der „Rolle der Musik für die Deutschen aus 
den böhmischen Ländern im Kontext der Nachkriegszeit" auseinandersetzt. Musik 
und Tanz sind, so Präger, bislang kaum beachtete Themen im Akkulturationsprozess 
der ausgesiedelten Deutschen. Dabei handele es sich bei Musik um ein grenzüber-
schreitendes Phänomen par excellence, was sich unter anderem daran zeige, dass 
auch die von Sudetendeutschen erinnerte und gepflegte Musik oft stark tschechisch 
geprägt sei. Präger beabsichtigt, mittels teilnehmender Beobachtung und der Befra-
gung von Zeitzeug/innen - darunter professionelle und Laien-Musiker/innen - die 
Relevanz dieser Musik im Kontext von Krieg, Ausweisung und Integration zu 
bewerten. Viele der Befragten hätten angegeben, dass das identitätsstiftende Moment 
der Musik nach dem Zweiten Weltkrieg an Intensität gewonnen habe. Weniger das 
„deutsche" Repertoire habe dabei im Vordergrund gestanden, als vielmehr das 
gemeinsame Musizieren und das Gefühl, wieder eine gesellschaftliche Rolle einzu-
nehmen. Über ein neu entstehendes Selbstbewusstsein gelang es den musizierenden 
Sudetendeutschen, sich bei allen Integrationsschwierigkeiten nach und nach ein 
neues Gefühl von Heimat zu schaffen. Präger wies darauf hin, dass zwar einige musi-
kalische Praktiken zur Diskussion stünden. Insgesamt zeige sich jedoch, dass Musik 
und Tanz von einst weiterlebten und heute, 'weit entfernt von den damaligen Orten 
und Zeiten, neue Formen der Interpretation erführen. 

Robert Luft, der Organisator des Bohemisten-Treffens, zeigte sich abschließend 
zufrieden mit dem „Ritt durch unterschiedlichste Fächer, Methoden und Frage-
stellungen" - dies mache den Spaß und das Potential des Treffens aus und solle auch 
in der Zukunft beibehalten werden. Den Ausklang bildete wie immer ein gemeinsa-
mer Besuch des Hofbräukellers, der die Möglichkeit bot, Diskussionen in informel-
lem Rahmen fortzuführen. 

Regensburg Esther Wahlen 



N E U E LITERATUR 

Jaworski, Rudolf / Loew, Peter Oliver / Pletzing, Christian (Hgg.): Der genormte 
Blick aufs Fremde. Reiseführer in und über Ostmitteleuropa. 

Harrassowitz, Wiesbaden 2011, 290 S. und 33 Abb. (Veröffentlichungen des Deutschen Polen-
Instituts 28), ISBN 978-3-447-06271-8. 

Reiseführer, das heben die Herausgeber gleich zu Beginn hervor, bilden eine wich-
tige, gleichwohl lange vernachlässigte Textquelle, die eine Reihe von wertvollen Beo-
bachtungsfeldern wie Kulturtransfer, Fragen kultureller Eigen- und Fremdwahr-
nehmung, Wirksamkeit populärer Geschichtsbilder eröffnet, die aber auch Infor-
mationen über den Wandel von Reisegewohnheiten und die wechselnde Attrak-
tivität von Reisezielen vermitteln kann. Natürlich dürfen Reiseführer nicht im Hin-
blick auf faktografische Erkenntnis gelesen werden, sie vermitteln aber einen Ein-
blick in Einstellungen zu und Wahrnehmungen von „fremden" Kulturen. Nimmt 
man dann noch einen vergleichenden Standpunkt ein, wie es für multiethnische 
Regionen unabdingbar erscheint, betrachtet also das zu bereisende Gebiet aus der 
Perspektive unterschiedlicher nationalkultureller Traditionen, Sprachen, Zeiträume, 
so wird man unweigerlich auf höchst unterschiedliche Aneignungs- und Sym-
bolisierungsprozesse stoßen, aus denen sich Erkenntnisse über Aspekte interkultu-
reller Wahrnehmung zu einer bestimmten Zeit ableiten lassen. 

Reiseführer sind zunächst einmal sehr erfolgreiche Textsorten, wenngleich nicht 
so lukrativ für die Autoren, wie es sich Franz Kafka und Max Brod erträumten, als 
sie 1911 in Lugano die Idee einer preiswerten Reiseführerreihe entwickelten und 
diese als „Millionenplan «Billig»" apostrophierten. Der aktuelle Buchmarkt diffe-
renziert allerdings zwischen Individual-, Kompakt- und Spezialreiseführern sowie 
Generalisten und Magazinen, so der Verlagslektor Hinnerk Dreppenstedt in seinem 
Beitrag (Der Reiseführer als Produkt auf einem hart umkämpften Markt. Überle-
gungen eines Lektors, S. 261-277). Reiseführer als standardisierte Textsorte eröffnen 
somit Perspektiven auf bestimmte (kultur-)historische Inhalte, Ereignisse und 
Persönlichkeiten und deren jeweilige Bewertung und Vereinnahmung, sei es durch 
explizite Darstellung oder ebenso durch Verschweigen bzw. Negieren. Reiseführer 
sind also Teil eines auf der Alltagsebene angesiedelten Diskurses um (populär)histo-
rische, literarische, kulturelle Kanonisierungsprozesse, sie konstruieren und konsti-
tuieren einen Kanon des vermeintlich Sehenswerten, so Nicolai Scherle in seinem 
Beitrag „Nichts Fremdes ist mir fremd. Reiseführer im Kontext von Raum und der 
systemimmanenten Dialektik des Verständnisses von Eigenem und Fremdem" 
(S. 53-70). 

Dabei ist die Beschäftigung mit Reiseführern nicht ohne praktische Schwierig-
keiten, handelt es sich bei ihnen doch um eine gegenwartsbezogene Gebrauchs-
literatur, die zu jener grauen Literatur gerechnet wird, die in wissenschaftlichen 
Bibliotheken nur fallweise gesammelt wird und in anderen Bibliotheken höchstens 
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in ihrer jeweils aktuellen Auflage. Anders also als bei Reiseberichten aus der Frühen 
Neuzeit, die in Datenbanken und Spezialbibliotheken vorliegen, sehen sich For-
schungen zu Reiseführen seit dem 19. Jahrhundert zunächst vor die Heraus-
forderung eines einigermaßen repräsentativen Textkorpus mit möglichst unter-
schiedlichen Auflagen gestellt, aus denen sich dann insbesondere nach politischem 
Wechsel und Grenzverschiebungen wie nach 1918 signifikante Einstellungsänderun-
gen entnehmen lassen. Dennoch können einige übergreifende Charakteristika zu den 
neuzeitlichen Reiseführern erfasst werden: diese nehmen - so die Herausgeber - eine 
selektive, in der Regel auf die Hochkultur orientierte Auswahl der jeweiligen Kultur 
vor. Sie bedienen ferner in erster Linie die Erwartungshaltungen der Reisenden bzw. 
konditionieren geradezu die Einheimischen auf die Erlebniserwartung der Reisen-
den. Erwarten diese Exotik, so wird diese eben geboten! Die zielgruppenspezifische 
und textimmanente Blickverengung führt in der Regel zur Reproduktion tradierter 
Stereotype, auf die die meisten Beiträge des Sammelbandes stoßen. Will man eine 
generelle Tendenz ableiten, so scheint aktuell ein Abrücken von bildungsbürger-
lichen Ansprüchen hin zu mehr praktischen Reiseinformationen vorzuliegen. 

Wendet man sich den Reiseführern für den ostmitteleuropäischen Raum zu, so 
stellt sich als Ausgangsproblem neben der generellen Frage, wie individuelle Erfah-
rungen für ein Kollektiv von Lesern erschlossen werden können, die nach dem 
Umgang mit den historischen Schichtungen der ostmitteleuropäischen Städte, die als 
ein Palimpsest bzw. ein Depot gesammelter Erinnerungen sich einem national- bzw. 
monokulturellen Zugriff prinzipiell entziehen. Wie müsste also ein Reiseführer - so 
Peter Oliver Loew - nicht nur für L'viv, sondern auch für L'vov, Lvów, Lemberg und 
Leopolis verfasst sein? Und inwieweit lässt sich ein genormter Blick auf das Fremde, 
auf die Welt in Bild und Vorstellung, erkennen? Welche Standardisierungen vertre-
ten die auf Kunst und Bildung orientierten Reiserouten? (Bernhardt Struck: Der 
genormte Blick auf die Fremde. Reisen, Vorwissen und Erwartung. Die Beispiele 
Italien und Polen int späten 18. Jahrhundert, S. 21-35) Darüber hinaus werden Fra-
gen imaginärer Geografie, Typisierungen nach Funktionen von Reiseführern sowie 
Typisierungen nach konzeptionell-thematischer, zielgruppenorientierter Ausrich-
tung aufgeworfen. Die Problematik einer Dialektik von Eigenem und Fremdem ist 
der Textsorte, die sich dem Gegenstand mit ethnozentrischem oder exotischem Blick 
nähert, per se immanent. 

Eine kulturhistorische wie transkulturelle Dimension von Reiseführern wird ins-
besondere am Beispiel der Habsburgermonarchie deutlich (Beitrag Maciej Janowski: 
Civis ambulans, oder: Mit dem Baedeker durch Österreich-Ungarn, S. 73-92), wobei 
Reiseführer um die Jahrhundertwende ihren Fokus auf die großen Städte der 
Monarchie, auf Kurorte und das Hochgebirge verlegten. Dabei lag gemäß den bil-
dungsbürgerlichen Traditionen mit ihrer Hochschätzung klassischer Kunstideale das 
Augenmerk auf Gotik und Renaissance, erst später erfolgte die Entdeckung und 
Aufwertung des Barock sowie der ostkirchlichen Kunst, während die Aneignung 
von Hochgebirgen häufig einer symbolischen Inbesitznahme gleichkam. Dass die 
Reiseführer in ihrer Darstellung der Habsburgermonarchie einem weitverbreiteten 
zivilisatorischen Gradienten von West nach Ost folgen, mag die Wirkungsmächtig-
keit dieses Stereotyps belegen. 
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Dezidier t ideologisch e Determinierunge n von Reiseführer n belegen die Analysen 
von Martin a Thomse n („Städt e deutsche r Schöpferkraft" . National e Stereotyp e in 
Grieben s Reiseführer n über Prag , Budapes t un d Wien 1938-1945, S. 93-111) un d 
Huber t Orlowski am Beispiel Pozna ň (Ein halbes Jahrhunder t taxonomische r 
Perspektivierung ? Stadtführe r Pose n in deutsche r Sprache , S. 112-118) ; konkurrie -
ren d normierend e Aneignungsstrategie n zeigen Mart a Kowerk o am Bespiel Wilna, 
Iri s Engelman n im Blick auf Danzig/Gdaňs k sowie Jerz y Kalažn y hinsichtlic h 
Königsbergs. 

Nebe n eine r Reih e von Beiträgen , die sich mit der aktuelle n Präsentatio n von 
Pole n in Reiseführer n beschäftigen , gehen zwei abschließend e Beiträge auf Mög -
lichkeite n der neue n Medie n ein. Piot r Kuroczyňsk i schilder t den Erfolg eines 
Geocaching-Projekte s im Rahme n eines Seminars , in dem es am Beispiel Breslau/ 
Wroclaw um Entdeckunge n un d Aneignunge n eines kulturelle n Raume s ging (Geo -
cachin g von Breslau nac h Wroclaw. Neu e Möglichkeite n zur Darstellun g des kultu -
rellen Raumes . Ein Projektbericht , S. 233-244) . Marku s Et z un d Simo n Temple r 
untersuche n so genannt e papierlos e Reiseführer , mit dene n ein veränderte r Zugan g 
zu Reiseinformatione n implizier t ist (S. 245-257) . 

De r vorliegend e Band eröffnet , ungeachte t einer gewissen Fokussierun g auf 
Polen , ein wichtiges Untersuchungsfeld . Weitere Analysen zu den hier nich t berück -
sichtigte n Orte n un d Regione n in Ostmittel -  un d Südosteurop a werden sich sicher 
anschließen . 

Weimar Steffen Höhn e 

Tippner, Anja: Die permanente Avantgarde? Surrealismus in Prag. 

Böhlau , Köln , Weimar, Wien 2009, 325 S., 19 Abb., ISBN 987-3-412-07406-7 . 

In „Přeží t svůj život" (Sein Leben überleben ) transponiert e Jan Švankmaje r klassi-
sche Topo i der psychoanalytische n Lehr e konsequen t in surrealistisch e Ästhetik . 
Sein 2010 auf die Leinwan d gekommene r Film lässt die Sphäre n von Trau m un d Rea -
lität verschwimmen , bebilder t sexuelle Fixierungen , zeigt unterdrückt e Wünsche , 
erotisch e Praktike n un d phantasmatisch e Konstruktionen . Mi t diesem Wechselspie l 
zwischen Freudsche r Theori e un d gelebter Praxis steh t der Altmeiste r des Anima -
tionsfilm s für ein Weiterlebe n der Surrealistische n Grupp e in Prag . 

Jan Švankmaje r ist nu r eine der „Kraftstationen " (Walte r Benjamin ) des tschechi -
schen Surrealismus . Nebe n ihm behandel t Anja Tippne r in ihre m Buch „Di e perma -
nent e Avantgarde? Surrealismu s in Prag " so unterschiedlich e Prophete n un d Magier , 
Theoretike r un d Experimentaliste n wie Vratislav Effenberger , Jindřic h Heisler , Pet r 
Král , Věra Linhartová , Mila n Nápravník , Vítězslav Nezval , Jindřic h Štýrský un d last 
but no t least Kare l Teige. Sie alle verein t ihre Mitgliedschaf t in der (offiziellen) Pra -
ger Surrealistische n Gruppe . 

Währen d sich diese Künstlerrieg e aufmachte , die „weiße n Flecke n auf der 
Landkart e der Ästhetik zu füllen" (S. 148), schließ t die Studi e ihrerseit s eine Leer -
stelle der Forschung . Zwar wurd e der tschechisch e Surrealismu s in den letzte n Jahr -
zehnte n in spektakuläre n Ausstellungen eine r breite n Öffentlichkei t vorgestellt un d 
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eingehend beforscht, doch konzentriert sich die wissenschaftliche Aufarbeitung vor 
allem auf seine historische Phase, also auf die 1930er Jahre, bzw. auf einzelne Prota-
gonisten. Studien zum „Langzeitphänomen" (S. 9) des Prager Surrealismus gibt es 
derweil kaum, was die Leistung von Anja Tippner umso verdienstvoller macht -
zumal die Gruppe zwischen 1948 und 1989 das „Informationsmonopol" (S. 12) über 
die eigene Bewegung besaß, etliche Materialien noch ihrer Veröffentlichung harren 
und auf nur wenige „explizite Außenstandpunkte" (S. 13) zurückgegriffen werden 
konnte. 

So verweist die Autorin denn auch einleitend auf die Probleme, die mit der bild-
lich gesprochenen longue durée einer über mehr als sieben Jahrzehnte aktiven avant-
gardistischen Gruppierung verbunden sind, darunter allen voran das leidige Aus-
handeln von „Ursprungs"-Idee, Innovation und Nachhall, zwischen dem längst 
überhöhten Mythos „Surrealismus" und einer ausgesprochen lebendigen surrealisti-
schen Kunstproduktion, die sich Vorwürfen der Imitation oder der Verfälschung 
stellen muss. 

Ausgehend von dieser Beharrungskraft surrealistischer Methoden und Denk-
figuren, stellen sich Fragen nach der Periodisierung und ästhetischen Verortung des 
Prager Phänomens zwischen den dreißiger und neunziger Jahren, also nach dem 
Ende der Avantgarde, dem Überleben der Strömung unter sozialistischen Bedingun-
gen, nach ihrer Existenz im Untergrund, ihrer Zuordnung zum Dissens, ihrer Ab-
grenzung vom Underground und ihrem Wirken über das Epochenjahr 1989 hinaus 
sowie nach ihrer schließlichen Musealisierung. 

Anja Tippner liefert mehrere Gründe, warum gerade der tschechische Surrealis-
mus zu einem Langzeitphänomen werden konnte: Dazu zählen die ungewöhnliche 
Stabilität und Kontinuität des Kollektivs; die Anverwandlung des Fremden („Paris") 
im Eigenen („Prag"); die dauerhaft produktive Verknüpfung von Psychoanalyse, 
Marxismus und Prager Strukturalismus; die beachtliche Meta-Theorie; die Ab-
setzung der Gruppe von Zwangskommunalität; ihre generationelle Durchmischung; 
schließlich eine wie auch immer zu definierende Totalität als movens der Kunst. 

Die Besonderheit der Prager Gruppe wird in vier Kapiteln herauspräpariert. Das 
erste Kapitel leistet unter dem Titel „Kollektives Abenteuer Surrealismus: Zur 
künstlerisch-sozialen Praxis der Prager Gruppen von den 1920er bis in die 1990er 
Jahre" eine Zusammenschau der sozialen Gruppenpraxis, bietet einen Überblick 
über die historische Entwicklung der Surrealistischen Gemeinschaft und komnat 
zugleich auf das Verhältnis von kollektiver und individueller Autorschaft zu 
sprechen. Hier liegt eine der Stärken des Buches, dem es nicht um die bloße histori-
sche Abarbeitung am Phänomen geht, sondern um die Prager Surrealisten in ihrer 
künstlerischen Dynamik, mit ihrer eigenen theoretischen Konturierung und 
Orthodoxie, ihrer permanenten Ausdifferenzierung, ihrer gezielten Absetzung von 
anderen. 

Das zweite Kapitel „Parolen und Zauberworte: Begriffe und theoretische Strate-
gien des tschechischen Surrealismus" konzentriert sich auf die Konkurrenten: den 
Strukturalismus, den Marxismus und die Psychoanalyse. Deren theoretische Grund-
züge werden dargelegt und davon ausgehend im Unterkapitel „Passagen" Vorschläge 
gemacht, inwieweit sich im surrealistischen Denken eine Systematik, eine grund-
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sätzliche Struktur ausmachen lässt. Mit Begriffsreihen wie „Realität-Surrealität-Irra-
tionalität", „Imaginäres-Imagination-Denken in Bildern", „Poesie", „Humor und 
Spiel" sowie „(Kultur-)Revolution, Befreiung und kultureller Widerstand" fächert 
die Autorin die Besonderheiten der Prager Gruppierung auf. 

In „Weiße Flecken auf der Landkarte der Ästhetik füllen: Zur künstlerischen 
Praxis der Surrealistischen Gruppe" werden nun die theoretischen Annahmen der 
Gruppe auf die Werke appliziert. Bevorzugte thematische Spielfelder der intermedi-
al ausgerichteten Kunst sind Erotik und Gewalt, Körper und Entgrenzung, der 
Traum und - schon traditionell - die Prager Textstadt. In ihren Analysen deutet die 
Autorin an, was dann im Schlusswort näher ausgeführt wird: die Wiederholung 
nicht als Abkehr vom Innovationsprinzip, sondern als die Figur der Moderne. Über 
Aneignung und Interpretation wird in einem System der künstlerischen Ausdeutung 
fortwährend das surrealistische Wissen als quasi „Privatbesitz" (S. 260) re-formuliert 
und re-semiotisiert. 

Anja Tippner zieht in ihren Analysen ebenso geschickte wie originelle Linien, 
etwa wenn sie auf Nezvals kanonische Pragtexte diejenigen Králs folgen lässt, auf 
Štyrskýs Traumliteratur die Visionen Nápravníks, auf die gewalthaften Vernich-
tungsphantasmen Heislers die Filme Švankmajers, deren erotische Ausrichtung an-
schließend in Kontrast zu Teiges Collagen gesetzt wird. So spannt die Autorin ein 
feinmaschiges interpretatorisches Netz nicht nur über die Zeit, sondern auch über 
den Raum, der ja nie nur Prag war, sondern immer auch Paris implizierte, wo ein 
Großteil der Gruppe zwischenzeitlich wirkte und lebte. 

Das letzte Kapitel „Ortszeit Prag: Surrealismus zwischen kultureller Avantgarde 
und politischem Dissent" beschließt das Buch mit einer Diskussion des tschechi-
schen Surrealismus im Rahmen der Moderne-Debatte. Die konzeptuell-terminolo-
gischen Bezugspunkte sind zwangsläufig das „Projekt Avantgarde" im Verständnis 
Peter Bürgers, die Neoavantgarde, die Retrogarden, Postmoderne, Underground, 
Pop. Tippner verwirft teleologische, auch evolutionäre Auffassungen der Avant-
garde zugunsten eines (Selbst-)Verständnisses des tschechischen Surrealismus als 
einer „permanenten Avantgarde". Konsequent endet ihre synthetisierende Betrach-
tung des tschechischen Surrealismus mit einem Plädoyer gegen die historische 
Katalogisierung, für operative Kategorisierungen - und zumal für ein topologisch 
orientiertes Modell, denn „besser [...] ließe sich die Avantgarde .geographisch' 
beschreiben anhand von Territorien, Schauplätzen, Rändern und Zentren" (S. 281). 
Damit verlagert sie das der Avantgarde inhärente Prinzip der Innovation auf die 
Ebene der Topologie. Zweifellos dürfte gerade das letzte Kapitel Angebote an die 
Forschung machen, die aufzugreifen sich lohnt. Insofern ist die Arbeit so innovativ 
wie ihr Gegenstand - in seiner Re-Lektüre, Re-Formulierung und Re-Semiotisie-
rung. 

Leipzig Alfrun Kliems 
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Marková,  Marta: Unglück auf fast allen Seiten. Milena - Stasa - Jarmila. Kafkas 
Elternrevolte und weibliche Rebellion. 

Studien-Verlag , Innsbruck , Wien, Bozen 2011, 326 S., ISBN 978-3-7065-4786-4 . 

Mart a Markov á beschäftigt sich mit dem Leben von dre i in Pra g geborene n Frauen , 
Milen a Jesenská (1896-1944) , Stasa Jílovská (1898-1955) , Jarmil a Nečasov á (1896-
1990) un d ihre n Freunden . Am Rand e wird auch die Beziehun g von Milen a un d 
Jarmil a zu Fran z Kafka un d dessen „Rebellion " gegen seine Elter n thematisiert . Da s 
Buch - das sei gleich vorweggenomme n - ist meine r Meinun g nac h weder als Porträ t 
dreie r Fraue n gelungen , noc h vermittel t es einen überzeugende n Eindruc k von der 
Welt, in der sich die Protagonistinne n bewegten . 

Milena , Stasa un d Jarmil a stammte n aus gutsituierte n tschechische n städtische n 
Familien , die ihne n eine Mittel -  un d Hochschulbildun g ermöglichten . Kein e von 
ihne n ha t diese jedoch beendet , vielmeh r erhobe n sie sich gegen die Werte ihre r 
Elter n un d ihre soziale Klasse. Ausdruc k ihre r Rebellio n war die Annahm e einer lin-
ken Ideologie , dere n Grundlage n sie jedoch nich t verstanden . Religion lehnte n sie 
ab. Alle dre i waren literarisc h begabt, Stasa un d Jarmil a dazu mit einer herausragen -
den Kenntni s der tschechische n Sprach e gesegnet. Stasa gelang, int Vergleich zu 
Milen a un d Jarmila , der Einstie g ins Arbeitsleben relativ leicht . Ander s als ihre 
Freundinne n ließ sie größere gesellschaftliche Eskapade n aus. Milen a un d Jarmil a 
bemühte n sich, in bis dahi n von Männer n dominiert e Bereich e vorzustoßen , ihre 
linke Gesinnun g führt e sie in die Kommunistisch e Parte i der Tschechoslowake i 
(KSČ) . Milen a überdacht e ihr Verhältni s zur Parte i bereit s 1937, als sie begann , für 
Ferdinan d Peroutek s liberale „Přítomnost " zu schreiben . Davo r hatt e sie an den 
Frauenrubrike n verschiedene r Parteizeitschrifte n mitgewirkt . Stasa un d Jarmil a blie-
ben in der KSC un d verteidigte n dere n stalinistisch e Politi k ihr Leben lang. Währen d 
der Okkupatio n schloss sich lediglich Milen a dem antifaschistische n Widerstan d an. 
Im Herbs t 1939 wurde sie festgenomme n un d Anfang 1940 in das Konzentrations -
lager Ravensbrüc k deportiert , wo sie vier Jahr e späte r starb. Jarmil a verbracht e das 
End e ihre s Leben s im Schloss Dobříš , dem Sitz des Tschechoslowakische n Schrift -
stellerverbandes , wo sie noc h das End e der Blockteilun g un d den 17. Novembe r 
1989 erlebte . Sie starb am 30. August 1990 voller Bitterkeit . 

Da s Buch wird von den zwei kurze n Kapitel n „Da s Prage r Triptychon " un d „Di e 
Masaryks , die erste Famili e im neue n Staat " eröffnet , die in die Problemati k einfüh -
ren . An diese schließe n die biografischen Texte „Milena" , „Stasa " un d „Jarmila " an, 
die von Fotografien , Archivverzeichnisse n sowie Literatur - un d Namensregister n 
ergänz t werden . 

Bedauerlicherweis e ha t die Autori n bei der Abfassung ihre s Einleitungskapitel s 
auf tschechisch e Fachliteratu r zur Geschicht e der Erste n Republi k im Allgemeinen 
un d von Fraue n in dieser Zei t im Speziellen verzichtet . Ein e Vielzahl von Fehler n 
un d Ungenauigkeite n hätte n sich so vermeide n lassen. Zu r Illustratio n führe ich eini-
ge davon an: Auf den Seiten 12-14 verwechselt sie Karolin a Světlá mit Eliška 
Krásnohorská . So war Letzter e die Gründeri n der Mittelschul e für Mädche n (das 
Gymnasiu m Minerva) . Světlá war weder Mitbegründeri n der Schul e noc h Vor-
sitzend e des Vereins für das Frauenstudiu m Minerv a (S. 12). Sie war auch nich t die 
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Librettisti n Bedřic h Smetanas . Als solche wirkte lange Jahr e Krásnohorská , die unte r 
andere m die Erzählun g „Hubička " von Světlá zum Librett o für Smetana s gleichna -
mige Ope r überarbeite t ha t (Premier e 1876). Un d Smetan a war auch nich t erblindet , 
er verlor „nur " sein Gehör . Auf Seite 13 wird Světlá ein rheumatische s Leide n zuge-
schrieben ; an diesem litt aber seit ihre r Jugen d Krásnohorská , die sich am End e ihres 
Lebens , um überhaup t schreibe n zu können , den Fülle r an den Finger n festbinde n 
musste . In Anmerkun g 18 wäre es sinnvol l gewesen anzuführen , dass national e Fra -
gen im 17. Jahrhunder t eine geringere Rolle spielten als im 19. un d 20. Jahrhundert : 
Fü r die Ständ e waren die gesprochene n Sprache n im Bezug auf die Belange der histo -
rischen Lände r nich t wichtig. Auf Seite 14 führ t die Autori n des Weiteren falsch an, 
das Mädchengymnasiu m des Vereins „Minerva " sei bereit s im Jah r 1890 als öffentli-
che Schul e anerkann t worden . Doc h dieses Rech t wurd e den sechs Jahrgänge n des 
klassischen Mädchengymnasium s erst für das Schuljah r 1905/0 6 verliehen . Di e Be-
merkunge n zu den „Legenden " die über die Zusammensetzun g (S. 15) des Lehr -
körper s des Gymnasium s im Umlau f waren - angestell t waren 19 Männe r un d 12 
Fraue n - sind vor dem zeithistorische n Kontex t nich t angebracht . D a Fraue n erst 
1897 an einer Universitä t studiere n un d so die Berechtigun g erwerben konnten , an 
einer Mittelschul e zu unterrichten , ist die Empörun g darüber , dass Anfang des 
20. Jahrhundert s meh r Männe r als Fraue n an der Schul e arbeiteten , völlig verfehlt . 
Ferne r war Světlá nich t die Vorsitzend e des Amerikanische n Damenclub s (ACD , 
S. 14) sonder n nu r eines der Mitgliede r dieser elitäre n private n Organisatio n (1865 
gegründet) . Initiato r un d Vorsitzende r des Club s war Vojtěch Náprstek . Un d der 
AC D war auch nich t der erste tschechisch e Salon (S. 25); dieser war der Salon „ U 
Fric ů a Staňků" , der bereit s Mitt e der 1830er Jahr e gegründe t worde n war. Un d 
schließlic h wurde das ehemal s klassische Gymnasiu m nich t erst 1914 (S. 16) in ein 
Realgymnasiu m für Mädche n umgewandelt , sonder n bereit s im Schuljah r 1910/11 . 

Da s zweite Kapite l stellt einen wenig gelungene n Versuch dar, die Geschicht e der 
Erste n Tschechoslowakische n Republi k im Stil einer Glosse zu erzählen . Ohn e tie-
fergehend e Kenntniss e der Themati k befasst sich die Autori n mit der Minderheiten -
frage in der CSR , wobei sie sich ausschließlic h auf deutsch e Fachliteratu r stützt . Zu 
Tomá š G . Masary k als Privatperso n un d seiner Famili e erfahre n wir nicht s Neues . 

Di e biografischen Kapite l „Milena" , „Stasa " un d „Jarmila " habe n Unterkapitel , 
die nich t zu den Ausführunge n über das Schicksa l der Heldinne n passen . Sie zer-
hacke n den Text un d mache n ihn dadurc h unübersichtlich ; das trifft vor allem in dem 
Kapite l „Jarmila " zu (beispielsweise S. 230 un d 231, 266-267, 267-268 , 270-271) . 
Ärgerlich sind zude m die Redundanze n un d widersprüchliche n Informatione n in 
den Biografien (beispielsweise S. 99 un d 248, S. 129 un d 211, S. 213 un d 278, S. 214 
un d 278). 

De r Anmerkungsappara t ist überlade n mit Verweisen auf sich oft wiederholend e 
Name n un d um biografische Date n erweitert , die sich auch im Namensregiste r fin-
den . Problematisc h sind zude m die Literatur - un d Quellenangaben . Im Text un d in 
den Fußnote n befinde n sich Passagen voller inhaltliche r Erläuterungen , ohn e dass 
dabei die Quelle n angeführ t würden . Di e Literaturverweis e sind nich t einheitlich . 

„Unglüc k auf fast allen Seiten " ist kein wirklich gelungene s Buch . Da s liegt nich t 
nu r an der mangelnde n Gründlichkeit , mit der die Autori n gearbeite t hat , sonder n 
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auch an der fehlende n historische n Einordnung . Ein scheinbare r Aufstieg, in 
Wirklichkei t ein Abstieg, eine Enttäuschun g - so könnt e man die Lebensgeschichte n 
von Milena , Stasa un d Jarmil a charakterisieren . Alle dre i Fraue n bemühte n sich in 
den gesellschaftliche n un d politische n Umwälzunge n der zwanziger un d dreißiger 
Jahr e darum , eine neu e Identitä t zu finden . Mi t dieser Such e waren sie sicher nich t 
allein, doc h inwiefern lässt sie sich als beispielhaf t für diese Generatio n von Fraue n 
bezeichnen ? 

Pra g Jan a Malínsk á 

Koeltzsch, Ines/Kuklovd,  Michaela/Wögerbauer,  Michael (Hgg.): Übersetzer zwi-
schen den Kulturen. Der Prager Publizist Paul/Pavel  Eisner. 
Böhlau , Köln , Weimar, Wien 2011, 316 S., ISBN 978-3-412-20550-8 . 

Sprachmittle r zwischen der tschechische n un d deutsche n Kultur , die meist aus jüdi-
schen Familie n stammten , sind in der Historiografi e kein neue s Thema . So ha t der 
israelische Historike r Dimitr y Shumsk y am Beispiel von Han s Kohn , Hug o Berg-
man n un d Ma x Brod sogar darau f hingewiesen , dass ma n einen Großtei l der Jude n 
in den böhmische n Länder n weder eindeuti g der tschechische n noc h der deutsche n 
sprachliche n un d kulturelle n Gemeinschaf t zurechne n konnt e un d den Begriff des 
„tschechisch-deutsche n Judentums " geprägt. 1 Es ist nachvollziehbar , dass in Reaktio n 
auf die früher e Tenden z der Historiografie , den Schwerpunk t auf die eine ode r ande -
re Sprachgrupp e innerhal b der jüdische n Gemeinschaf t der böhmische n Lände r zu 
legen, nu n die national e un d sprachlich e Unentschiedenhei t eines großen Teils der 
böhmische n Jude n beton t wird. Darübe r sollte allerding s nich t vergessen werden , 
dass diese Unentschiedenhei t nich t allein für die jüdische Bevölkerungsgrupp e 
typisch war un d es auch unte r den Jude n überzeugt e tschechische , deutsch e un d zio-
nistisch e Nationaliste n gab, die an der Herausbildun g der nationale n Diskurs e un d 
der nationalistische n Bewegungen mitwirkte n un d diese politisc h repräsentierten . 

Da s Werk des Schriftstellers , Literaturkritikers , Sprachwissenschaftler s un d Jour -
naliste n Pavel/Pau l Eisne r erschein t nachgerad e als Paradebeispie l für das „tsche -
chisch-deutsch e Judentum" . An seine Perso n führ t un s der Sammelban d ausgewo-
gen un d aus verschiedenen , einande r ergänzende n Perspektive n heran . Er ist das 
Ergebni s einer Konferenz , die im Novembe r 2008 an der Universitä t in Üst i nad 
Labem anlässlich des 120. Geburtstage s un d 50. Todestage s des Schriftsteller s statt -
fand un d erschie n 2010 bereit s in einer tschechische n Version. 2 Di e deutsch e 
Ausgabe unterscheide t sich zum Teil in der Auswahl der Beiträge , auch wurde n eini-
ge Texte für den deutsche n Sammelban d überarbeite t un d aktualisiert . 

Shumsky,  Dimitry:  Historiografia , leumiu t ve-du-leumiut : yahadutczecho-germanit , zio-
neipra g u-mekoro t ha-gisha ha-du-leumitshe l Hugo Bergman n [Historiografie , Nationalis -
mus und Binationalismus : tschechisch-deutsche s Judentum , Prager Zioniste n und der 
Herkunf t von dem bi-nationale n Zugan g von Hugo Bergmann] . In : Zion 69 (2004) H. 1, 
45-80. 
Dodková,  Veronika /  Kaiserová, Kristina /  Petrbok, Václav (Hgg.) : N a rozhran í kultur . 
Přípa d Paul/Pave l Eisner [An der Grenz e der Kulturen . De r Fall Paul/Pave l Eisner] . Úst í 
nad Labem 2010. 
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De r Mehrgewinn , den das Buch bringt , liegt im plastische n un d komplexe n Bild 
von Eisner , das die Diskussio n um das tschechisch-deutsch-jüdisch e Zusammen -
leben in Pra g der ersten Hälft e des 20. Jahrhundert s ein weiteres Stüc k voran bringt . 
De r Sammelban d fragt weder, ob Eisne r eher ein tschechische r ode r ein deutsche r 
Schriftstelle r un d Journalis t war, noc h beschränk t er sich auf Lobeshymne n für seine 
Übersetzungs - un d Vermittlungstätigkeiten . Vielmehr wird in eine r Reih e von 
Beiträgen deutlich , dass auch Eisner , der vollkomme n bilingual war (zu den Sprach -
kompetenze n Eisner s siehe den Beitra g von Václav Petrbrok) , in seinen Texten nich t 
nu r mit der Konzeptio n der Symbiose der Volksgruppen gearbeite t hat , sonder n 
auch Bilder vom Ghetto , von eine r Inse l ode r von der Chinesische n Maue r nutzt e 
(Ine s Koeltzsch , S. 14). 

De r Beitra g Eisner s zur Annäherun g der tschechische n un d deutsche n Kultu r 
wird in den Analysen seiner Übersetzunge n thematisier t -  da wären etwa die 
Gedicht e Raine r Mari a Rilkes (Pet r Kučera) , Arbeiten von Goeth e (Micha l Topor) , 
seine Interpretatio n von Mácha s Werk (Mare k Přibil ) sowie den Werken Vrchlickýs, 
Sovas un d Březina s (Luci e Kostrbová ) als auch der slowakischen Literatu r (Ger -
traud e Zand) . Gerad e der letztgenannt e Beitra g zeigt aber auch , dass Eisne r mit sei-
nen Übersetzunge n un d Rezensione n zwar zur Popularisierun g der slowakischen 
Kultu r im deutsche n Umfel d beitrug , zugleich aber auch zur Verbreitun g un d 
Verfestigung von Stereotype n über Slowaken . Dan n nämlich , wenn Eisne r beispiels-
weise Pavol Országh Hviezdosla v als einen „hom o slovacus" charakterisierte , er für 
ihn ein „Jammerbild " (obra z bídy) darstellte . Di e Slowaken erscheine n in Eisner s 
Ausführunge n als leidende , geschlagene un d passive Menschen . Di e Geschicht e des 
Jánošík s stellt für ihn nu r eine Ausnahm e von der Regel dar. Gertraud e Zan d 
schlussfolgert aus diesen un d 'weiteren Übersetzungen , dass Eisne r slowakische 
Stereotype , die er aus seinem tschechische n Umfel d übernahm , aktiv verbreite t hat . 
Das s er dami t die gängige kulturell e Hierarchisierun g der Völker akzeptiert e un d 
reproduzierte , sei ihm nich t bewusst gewesen (S. 172). 

Auch die Beiträge von Christia n Jacque s un d Zdene k Mareče k ergänze n einander . 
Jacque s untersuch t Eisner s Wahrnehmun g des „Sudetendeutschtums" . I m kulturel -
len Bereich propagiert e insbesonder e der Verleger Johanne s Staud a den Begriff „Su -
detendeutschtum" , der die sudetendeutsch e Literatu r als Mobilisierungsinstrumen t 
im politische n Kamp f der Erste n Republi k verstand . Währen d Herausgeber , Litera -
turhistorike r un d -kritike r 'wie Josef Nadler , Rudol f Wolkan un d Josef Mühlberge r 
die Einmaligkei t un d Selbstständigkei t sudetendeutsche r literarische r Traditione n 
vom Mittelalte r bis zur Gegenwar t hervorhoben , bemüht e sich Eisne r in seinen 
Texten um die Integratio n der „sudetendeutschen " Literatu r in den Kontex t der kul-
turelle n Entwicklun g der böhmische n Lände r un d forderte , das „Sudetendeutsch -
tum " dürfe nich t dem Provinzialismu s verfallen un d Werkzeu g des politische n 
Kampf s werden . In diesem Kontex t beschrie b Eisne r die nationale n Kulture n als 
unterschiedlich e „Niederschlagsformen " universelle r Werte , welche die Grundlag e 
aller nationale n Kulture n bildete n (S. 114). Bei Mareče k begegnet un s hingegen ein 
Eisner , der nationalistische , teilweise sogar rassistische Rhetori k unreflektier t über -
nah m un d verwendete : Termin i wie Rasse, Blut un d Scholl e sowie weitere Meta -
pher n für den Anspruc h eines Volkes auf einen bestimmte n Rau m ode r solche , die 
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die biologische n Grundlage n eine r nationale n Gemeinschaf t betonen . Von dieser 
Begrifflichkeit nah m Eisne r erst 1934 Abstand , un d zwar in Reaktio n auf Ivo 
Likuštín , der in der Zeitschrif t „Lumír " eine Lobeshymn e auf Hitler s Machtergrei -
fung un d die Umwandlun g der deutsche n Kultu r in eine rassistisch-nationalistisch e 
veröffentlichte . In höchs t ironische r Weise distanziert e sich Eisne r von Likuštín s 
Begeisterun g für die „Blutreinheit " des Nationalsozialismu s un d der Ablehnun g der 
städtische n un d multiethnische n Kultur . 

Meisterhaf t erfasst die Widersprüchlichkei t Eisner s dan n Geor g Escher , der 
Eisner s Darlegunge n zu Kafkas Werk analysiert . Fü r Eisne r war Kafkas Werk gera-
de wegen der Verankerun g im Prage r Kontex t einzigartig , weshalb sich seine Inter -
pretatio n so intensi v mit den Beziehunge n zwischen den einzelne n Sprach - un d 
Volksgruppen in Pra g währen d der ersten Hälft e des 20. Jahrhundert s befasste. 
Esche r zeigt deutlich , dass Eisne r in seinen Ausführunge n zur Multikulturalitä t 
Prags zwischen den Metapher n des Ghetto s un d der Symbiose der einzelne n Grup -
pen oszillierte (S. 259). De n Begriff des Ghetto s benutzt e Eisne r nich t nu r in seiner 
bekannte n These über das dreifach e Ghett o sonder n auch in weiteren Kontexte n -
wir finden bei ihm das Ghett o des Stammes , das soziale, das der Künstlerseele , das 
zerebrale , das rassische un d das religiöse. Diese mehrfach e Isolatio n -  eine patholo -
gische, defekte un d unnatürlich e Situatio n (S. 261) -  erst mach e Kafkas Werk ver-
ständlich . Diese m unnatürliche n Zustan d setzte Eisne r das Konzep t der Symbiose 
entgegen , das er sowohl auf die tschechisch-deutsch e Beziehung , als auch auf die 
tschechisch-jüdisch e un d die deutsch-jüdisch e anwendete . Einige zeitgenössisch e 
Intellektuell e wie Josef Nadle r unterschiede n zwischen eine r positiven Symbiose , 
der Vermischun g zweier Ethnien , un d der negativen Assimilation , welche verbunde n 
sei mit der passiven Anpassun g an die Mehrheit , also mit der Annahm e durc h 
Mimikry . Fü r Eisne r indessen waren Symbiose un d Assimilation int Grund e genom -
men gleichbedeuten d (S. 265). Hie r bleibt allerding s die Frag e offen, wie Eisne r 
selbst diese sehr weit definiert e Symbiose , 'wie auch imme r angeboren , selbst bewer-
tete . Siche r ist dagegen, dass Eisner s Metapher n von Ghett o un d Symbiose eine 
gemeinsam e Grundlag e haben : Di e Zugehörigkei t eines Mensche n zu einem be-
stimmte n Volk ist zwar biologisch begründet , aber eben auch sozial (späte r nac h 
marxistische m Verständni s von seiner Klasse abhängend) . Esche r erklär t dami t die 
inner e Kontinuitä t von Eisner s Schrifte n zu Kafka 'wie auch dere n überraschen d 
dauerhafte n Erfolg, der von den dreißiger bis zu den sechziger Jahre n reichte , wobei 
Eisne r nac h dem Krieg sowohl im Westen als auch im Oste n Anklan g fand. 

Es wird also deutlich , dass Eisne r ein bedeutende r Vermittle r zwischen der tsche -
chische n un d der deutsche n Kultu r war -  un d zugleich selbst stark von zeitgenössi -
schen nationalistische n un d rassistischen Theorie n beeinflusst . In seinem Werk un d 
seinen Interpretatione n spiegelt sich so auch sein persönliche s Leben wieder. Di e 
Schwierigkeiten , mit dene n Eisne r konfrontier t war, trete n in Danie l Řehák s Studi e 
in den Vordergrund , die Eisner s Erfahrunge n währen d der Kriegszeit , in der dieser 
einen Großtei l seiner Büche r verfasste, dokumentiert . Eisne r schrieb unte r Pseudo -
nym , in permanente r Angst vor der Deportatio n un d unte r existentielle m Druck , da 
er das Gel d für sich un d seine Frau , die aus einer evangelischen Famili e stammte , ver-
diene n musste . Das s ihm dies gelang, ist nich t zuletz t dem Mu t vieler seiner tsche -
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chische n F reund e zu verdanken , insbesonder e de s Verlegers Jarosla v P o d r o u ž e k . Ei n 
Tei l de r Manuskr ip te , die Eisne r zu r Sicherhei t in de n W o h n u n g e n seine r deutsche n 
christl iche n F r e u n d e versteckte , w u r d e bei Kriegsend e von p lünde rnde n Revolu -
t ionsgarde n vernichtet . 

Pra g Kateř in a Čapkov á 

Nodl,  Martin: Dekret kutnohorský [Das Kuttenberger Dekret]. 

Nakladatelstv í Lidové noviny , Prah a 2010, 451 S., s/w Abb. (Edic e Česká histori e 23), 
ISB N 978-80-7422-065-4 . 

Da s Buc h be ruh t auf eine r bei Mar t i n Wihod a in B r u n n erarbeitete n Disser ta t io n 
u n d erschie n -  durchau s ungewöhn l i c h -  vor Abschluss de s Promot ionsver fahrens . 
D a N o d l als ältere s Semester , nu r k n a p p jünge r als sein Doktorva ter , zu r P r o m o t i o n 
antrat , kan n er auf ein e länger e Publikationsl ist e u n d einige Erfahrun g als Hi s to r ike r 
zurückbl icken , was d e m Buc h ein e hoh e Wissenschaftlichkei t einbringt . N o d l or ien -
tier t sich , ohn e es zu zitieren , an Wihoda s Buc h „Zlat á bul a sicilská", in de m ein e bis 
da t o für die böhmisch e Geschicht e (scheinbar ) zentral e u n d wichtig e U r k u n d e 
Kaise r Friedrich s I L für die Přemysl ide n von 1212 in ihre r Bedeutun g relativier t 
wurde . D a n k de r Ausführunge n N o d l s ist auc h die Posi t ionierun g de s so genann -
te n „Kut tenberge r D e k r e t s " , eine s Manda t s Köni g Wenzel s IV. von 1409, u n d eini -
ger andere r Quel le n n u n m e h r ein e andere . Sein Buc h ist hieri n letztlic h schwerwie -
gende r als die Ergebniss e eine r im Jubi läumsjah r 2009 abgehaltene n Konferenz . 
Inhal t u n d Ziel r ichtun g seine r Disser ta t io n ha t N o d l in einige n Aufsätzen bereit s 
thematisiert , die in die neu e Publ ika t io n Eingan g gefunde n haben . Geglieder t ist die 
Arbei t in sech s Kapitel : I . Einlei tung : N a t i o n u n d Ideologi e (S. 9-31) . I L Di e „Aus -
söhnun g de r N a t i o n e n " in de n achtzige r Jahre n de s 14. J ah rhunder t s (S. 33-106) . 
I I I . Vor de m Sturm : Di e goldene n neunzige r Jahr e de s 14. J ah rhunde r t s (S. 107-144) . 
IV. Di e Diszipl in ierun g de r Univers i tä tsangehörige n (S. 145-180) . V. Da s Kut ten -
berge r Dek re t (S. 181-323) . VI . Schluss : Von de r „Aussöhnun g de r N a t i o n e n " z u m 
unversöhnl iche n Nat iona l i smu s (S. 325-334) . E s folgen de r reichhaltig e Anmerkungs -
apparat , de r eine r Qualif ikat ionsarbei t meh r als würd i g ist u n d mi t eine m besseren 

Wihoda,  Martin : Zlat á bula sicilská. Podivuhodn ý příbě h ve vrstvách pamět i [Di e Sizilische 
Golden e Bulle. Ein bemerkenswerte s Ereigni s in den Schichte n der Erinnerung] . Prah a 
2005 (Edic e historick é myšlen í 26). -  Daz u Hrůza,  Karel : Di e dre i „Sizilische n Goldene n 
Bullen " Friedrich s IL von 1212 für die Přemysliden . Zu einem neue n Buch , diplomatische n 
Frage n un d eine r „Historikerdebatte " in der tschechische n Forschung . In : Archiv für 
Diplomatik , Schriftgeschichte , Siegel-  un d Wappenkund e 53 (2007) 213-249. -  Ein e tsche -
chisch e Fassun g dieser Rezensio n erschein t in Časopi s matic e Moravsk é CXX X (2011). 
Zilynská,  Blanka (Hg.) : Universitäten , Landesherre n un d Landeskirchen : Da s Kuttenberge r 
Dekre t von 1409 im Kontex t der Epoch e von der Gründun g der Karlsuniversitä t 1348 bis 
zum Augsburger Religionsfriede n 1555. Prah a 2010 [2011] (AU C - H U C P XLIX.2) . 
So etwa Nodl,  Martin : Auf dem Weg zum Kuttenberge r Dekret : Von der Versöhnun g der 
Natione n zum unversöhnliche n Nationalismus . In : Bohemi a 49 (2009) 52-75 . — DersJ 
Šmahel,  František : [Das ] Kuttenberge r Dekre t nac h 600 Jahren . Ein e Bilanz der bisherigen 
Forschung . In : Zilynská  (Hg.) : Universitäte n (vgl. Anm . 2) 19-54; tschechisc h in: Č Č H 107 
(2009) 1-45. 
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Abkürzungssystem wesentlich gekürzt werden könnte, sowie die Verzeichnisse der 
Quellen, Literatur, Abkürzungen, Abbildungen und ein Register der Personen- und 
Ortsnamen sowie ausgewählter Sachen. 

Im Zentrum der Arbeit Nodls stehen als erstes großes Thema zwei Texte der Jahre 
1385-1390, die concordia nacionum und ein Abkommen über die Besetzung der 
Stellen in Magisterkollegien, die bisher mehr oder weniger akzentuiert in eine kau-
sale Entwicklungslinie am Prager Studium Generale gestellt wurden, die 1409 in 
Verfügungen des „Kuttenberger Dekrets" einen Kulminationspunkt fand. Oder: 
National determinierte Auseinandersetzungen während der 1380er Jahre an der 
Universität, die als Konfliktgemeinschaft aufgefasst wurde, sollen in dieser Deutung 
erste ernsthafte Anzeichen für die schließlich im 15. Jahrhundert ausgefochtenen 
nationalen Konflikte, zuvorderst zwischen Tschechen und Deutschen, gewesen sein. 
Folgt man der akribischen Analyse Nodls, so ist die Betonung des nationalen 
Moments und das Knüpfen der Entwicklungslinie ein Konstrukt der (auch heutigen) 
Historiker, denn es lassen sich keine Quellen finden, die vor 1409 auf tiefere bzw. 
dauerhafte nationale Konflikte an der Universität oder gar auf die Idee einer grund-
sätzlichen Minderstellung oder sogar Austreibung der drei nichtböhmischen natio-
nes hinweisen, wovon indirekt auch die große Überraschung zeugt, die etwa bei den 
zeitgenössischen deutschen Universitätsmagistern durch das Mandat von 1409 aus-
gelöst wurde. 

Ein zweiter Schwerpunkt des Buches liegt in der Auseinandersetzung mit dem 
„Kuttenberger Dekret" und seinen Folgen, die sowohl aus einer deutlichen Ver-
schärfung nationalistischer Tendenzen als auch aus einer Wegbereitung der böhmi-
schen Häresie bestanden haben sollen. Unstrittig ist, dass das Mandat von den nega-
tiv und positiv betroffenen Gruppen int Nachhinein erklärt 'werden 'wollte, und 
beide Seiten zogen nun am nationalen Strang, indem eine geschehene oder geplante 
Rückstellung durch den jeweils anderen angeführt wurde. Bekanntlich beteiligte sich 
auch Jan Hus am Postulat der nationalen Bedrückung (oder zumindest nicht 
Gleichberechtigung) der Tschechen durch die Deutschen. Als ein zentrales Ziel sei-
nes Buches nennt Nodl aufzuzeigen, 
[...] dass der Weg zum Kuttenberger Dekret nicht über das konfliktgeladene Zusammenleben 
der Universitätsnationen führte und dass die Ursachen des grundlegenden Bruches, zu dem es 
im Jahr 1409 kam, vor allem in den philosophisch und schließlich auch theologisch veranker-
ten Auseinandersetzungen um Wyclif lagen, die erst am Anfang des 15. Jahrhunderts began-
nen, einen sichtbaren nationalen Subtext zu bekommen. (S. 330) 

So will Nodl insgesamt nicht die Existenz von Konflikten an der Universität leug-
nen, sondern deren Ursachen eben nicht in nationalen Beweggründen suchen. Und 
erst das Heraustreten der religiös-philosophischen Konflikte aus dem universitären 
Bereich bewirkte, dass diese mit den traditionellen, einen Konsens suchenden 
Mitteln nicht mehr gelöst werden konnten. 

Erwähnung verdienen zuletzt die Nebenergebnisse Nodls, seien es viele Zitate 
und Diskussionen im Apparat (so etwa S. 345 f. Anm. 80; S. 349 Anm. 115; S. 350 f. 
Anm. 125 usw.) oder Ausführungen zu Gründung und Anfangsphase der Univer-
sität in Leipzig. Zu kritisieren bleibt nicht viel. Leicht lesbar ist das Buch nicht und 
will es auch nicht sein. Bei der Bedeutung, welche Nodl den von ihm oftmals ver-
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wendete n Begriffen „Fremde" , „Ausländer" , „Nationalismus " un d sogar „moderne r 
Nationalismus " innerhal b des Thema s zuweist, wäre ihre terminologisch e Erklärun g 
ode r schärfer e Erfassun g etwa im Kapite l „Natio n un d Ideologie " hilfreich gewesen. 
Auffallend un d als Mank o zu vermerke n ist, dass das Buch eine r mittelalterliche n 
Urkund e gewidmet ist, diese aber unte r Aspekten der Urkundenlehr e nich t behan -
delt wird. 

Nod l ha t einen sehr wichtigen Beitra g zur frühe n Geschicht e der Prage r Univer -
sität verfasst un d überzeugen d gezeigt, wie Aspekte un d Argument e der „Nation " 
un d des „Nationalen " ex post in damalige Konflikt e (hinein-)interpretier t un d (hin -
ein-)gewünsch t wurden . Dadurc h ha t er einen bisher zentrale n Baustein der Genes e 
des „nationalen " Konflikt s zwischen Deutsche n un d Tscheche n im spätmittelalter -
lichen Böhme n seines Gewicht s entledig t un d dami t auch den „nationalen " Bedeu -
tungsstran g des „Kuttenberge r Dekrets " deutlic h abgeschwächt . Nodl s Ergebnisse 
sollten Konsequenze n haben : Da s Proble m des „Nationalismus " im Böhme n des 
14. un d 15. Jahrhunderts , das bisher nu r meh r ode r weniger überzeugend e Annähe -
rungen , aber keine schlüssige modern e Analyse erfahre n hat , bedar f nu n noc h meh r 
einer Revision , wobei hier vor allem das bisher beste, als State of art gehandelte , im 
Ker n jedoch 40 Jahr e alte Buch Františe k Šmahel s „Di e Ide e der Natio n im hussi-
tische n Böhmen " zu nenne n ist.4 Dies e Neubetrachtun g findet ihre Berechtigun g 
auch darin , dass Nod l bestimmt e Unsicherheite n zeigt, wie bzw. wohin er bestimm -
te Faktore n des damalige n „Nationalismus " (gerade um un d nac h 1409) verorte n 
soll. 

Ein e weitere Konsequen z des Buche s ist der Wunsch , die mit dem Kuttenberge r 
Manda t verbundenen , auf seiner „national " interpretierte n Vorgeschicht e un d Ge -
schicht e basierende n Wertunge n un d Instrumentalisierunge n der Vergangenhei t 'wis-
senschaftsgeschichtlic h aufzuarbeiten . Bei der zentrale n Bedeutung , die den Vorgän-
gen um das Kuttenberge r Manda t für die deutsch-tschechische n Beziehunge n ode r 
besser nationale n Auseinandersetzunge n bis in die zweite Hälft e des 20. Jahr -
hundert s zugeschriebe n wurde , erschein t dieser Wunsch meh r als berechtigt , zuma l 
auch Nod l (S. 9-31) un d ander e neuer e Arbeiten das Them a nu r (unzureichend ) 
skizzieren 5. 

Nod l hätt e freilich seinen Weg der Entnationalisierun g historische r Konstrukt e 
noc h konsequente r gehen können , wenn er den in den nationa l determinierte n tsche -
chische n un d deutschböhmische n bzw. sudetendeutsche n Geschichtsdeutunge n des 
19. un d 20. Jahrhundert s fest verankerte n un d bis heut e stringen t tradierte n Begriff 
„Kuttenberge r Dekret " durc h den aus Sicht der Historische n Grundwissenschafte n 
richtige n Begriff „Kuttenberge r Mandat " ersetz t hätte. 6 Dami t hätt e die Wissen-

Smahel,  František : Idea národ a v husitských Čechách . 2. Aufl. Prah a 2000. 
Doležalová, Eva: Decre e of Kutn á Hora : The Contes t for University , Church , Natio n and 
Man in the Mirro r of Historiograph y and Ideology. In : Zilynská  (Hg.) : Universitäte n (vgl. 
Anm. 2) 271-280. -  Svatoš, Michal : Die Jubiläumsfeier n des Kuttenberge r Dekrete s im 
20. Jahrhunder t in den Augen des Historikers . In : Zilynská  (Hg.) : Universitäte n (vgl. Anm. 2) 
281-290. 
Fü r „Mandat " anstat t „Dekret " habe ich in der erwähnte n Prager Konferen z im Janua r 
2009 plädier t und nur marginale Zustimmun g erhalten , siehe auch neben wenigen Hin -
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schaft das „national" aufgeladene „Kuttenberger Dekret" zu Recht in die Schublade 
der Wissenschaftsgeschichte stecken und einem entmythisierten „Kuttenberger 
Mandat" den ihm zustehenden Platz einräumen können. Begriffs- und Bedeutungs-
wechsel wären hierbei parallel vollzogen worden. Es scheint fast, als sei der Abschied 
von einem in der tschechischen Nationalgeschichte fest verankerten Baustein „Kut-
tenberger Dekret" derzeit nicht möglich. Martin Nodl hat immerhin einen ersten 
großen Schritt gesetzt und ein wichtiges Buch geschrieben, dessen deutsche Ausgabe 
in Vorbereitung ist. 

Wien Karel Hruza 

Cole, Laurence / Hämmerle, Christa / Scheutz, Martin (Hgg.): Glanz - Gewalt -
Gehorsam. Militär und Gesellschaft in der Habsburgermonarchie (1800 bis 1918). 
Klartext, Essen 2011, 434 S. (Frieden und Krieg. Beiträge zur Historischen Friedensforschung 
18), ISBN 978-3-8375-0409-5. 

Anlass für den hier zu besprechenden Band war die Beobachtung, dass die Militär-
geschichtsschreibung zur Habsburgermonarchie den Anschluss an die in den letzten 
Jahren betriebene „neue Militärgeschichte" noch nicht gefunden hat. Die Gründe 
für dieses Versäumnis der Forschung sind vielschichtig, und es gibt bis in die Gegen-
wart grundlegende Forschungsdefizite, die ein Aufschließen der Militärgeschichts-
schreibung zu Österreich-Ungarn zum Stand der internationalen Forschung behin-
dern (S. 14 f.). Dabei ist die Donaumonarchie, die am Beginn des vielbeschworenen 
langen 19. Jahrhunderts in das europäische Ringen mit dem revolutionären Frank-
reich verwickelt war, dann besonders in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
gehäuft Kriege führte (und meist verlor) und schließlich infolge des Ersten Welt-
krieges zerbrach, zweifellos ein dankbares Forschungsfeld. 

Das Herausgebertrio beklagt vor dem Hintergrund der ethnischen Vielfalt und 
der komplexen Verfassung der Donaumonarchie die zählebige Neigung, die gesam-
te österreichisch-ungarische Armee als ein einheitliches Heer zu präsentieren, und 
ruft zur dekonstruierenden Analyse dieses Master narratives auf; es sei nun in 
Richtung einer umfassenderen Diskussion und Etablierung neuer Inhalte und Per-
spektiven der Militärforschung zur Habsburgermonarchie zu arbeiten. Die Heraus-
geber sehen sich dabei nicht nur der „neuen Militärgeschichte" verpflichtet, sondern 
auch der mit dieser verbundenen historischen Friedensforschung, die sie für eine 
Untersuchung des Militarisierungsprozesses Österreich-Ungarns als zentral ansehen 
(S. 19). Dabei weisen sie darauf hin, dass zwar der preußisch-deutsche Militarismus 
gut erforscht sei, ähnliche Phänomene in der Donaumonarchie aber noch wenig 
Beachtung gefunden haben. Sie selbst operieren einstweilen zurückhaltend mit dem 

weisen auf „Mandat" die durchgehende Beibehaltung von „Dekret" in Zilynská (Hg.): 
Universitäten (vgl. Anm. 2). - Zu Mandat bzw. Dekret siehe Hruza, Karel: Der tsche-
chisch-deutsche Diskurs über die Gründungsurkunde der Universität in Prag vom 7. April 
1348 während der Jahre 1882-1989. In: Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel-
und Wappenkunde 56 (2010) 209-271, hier 226. 
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Bellizismus-Begriff (S. 14), der sich seit kurzem einiger Prominenz erfreut.1 Für den 
Band selbst schlägt sich die Akzentsetzung auf der Friedensforschung in Beiträgen 
zur Entmilitarisierung der kroatisch-slawonischen Militärgrenze (Catherine Horel), 
zu politischem Protest und armeefeindlichem Verhalten in der tschechischen Ge-
sellschaft (Martin Zuckert) und auch in einer kulturgeschichtlich geprägten Studie 
zum Wandel österreichischer „Türkenbilder" nieder, der sich zwischen der Belage-
rung Wiens und dem Bündnis im Ersten Weltkrieg feststellen lässt (Maureen Healy). 

Die Ambition, das Militär in seiner gesamten Auswirkung auf Staat, Gesellschaft 
und Kultur zu erfassen, kann der Band freilich nur als allgemeine Marschrichtung 
für künftige Forschungen vorgeben und muss sich ansonsten zwangsläufig darauf 
beschränken, dieses Postulat anhand einiger Fallstudien selbst umzusetzen. Die große 
behandelte Zeitspanne sowie die thematische und methodische Breite, die sich aus 
der inneren Vielfalt der Habsburgermonarchie ebenso ergeben wie aus den denkbar 
verschiedenen Forschungsschwerpunkten der Beitragenden, versuchen die Her-
ausgeber in den Griff zu bekommen, indem sie die drei schlagwortartigen Leitlinien 
kurz ausarbeiten, denen die Veröffentlichung auch ihren Titel verdankt (S. 19 ff.): 
„Glanz" zielt dabei im weitesten Sinne auf die Interaktion von Militär und Öffent-
lichkeit, „Gewalt" ist nur vordergründig selbsterklärend und im Zusammenspiel von 
Staat, Armee und Individuen ein komplexes Phänomen, während „Gehorsam" in 
dem Forschungsfeld Anwendung findet, das zwischen Soldatenausbildung und -drill 
und staatsbürgerlicher Loyalität liegt. 

Mit wohl angemessener Bescheidenheit erklären die Herausgeber es im Ergebnis 
als verfrüht, einen synthetischen Überblick zu den vielfältigen in dem Sammelband 
fokussierten Beziehungen von Militär und Gesellschaft aufzustellen; sie beschränken 
sich darauf, große Forschungsdefizite und das weitgehende Fehlen komparatisti-
scher Untersuchungen zu konstatieren, die zisleithanische und transleithanische 
Armeepolitik und -erfahrung gleichermaßen in den Blick nehmen. Sie konstatieren 
ferner, dass die Frage nach dem tatsächlichen Ausmaß der mehr oder weniger erfolg-
reichen Militarisierung der verschiedenen Teilgesellschaften Österreich-Ungarns 
noch nicht recht beantwortet sei und dass wir auch über die vielen Formen von 
Resistenz und Verweigerung in Krieg und Frieden kaum Kenntnisse haben (S. 27). 
Der Rezensent ergänzt, dass sich auch über das Verhalten der polnischen Bevöl-
kerung Preußens zum deutschen Militarismus noch erstaunlich wenig sagen lässt. 

Seinem ehrgeizigen Ansatz entsprechend, bietet der Band ein gutes Dutzend inter-
nationaler Beiträge, die das übergeordnete Thema unter politischen, sozialen, 
kulturellen, erfahrungs- und geschlechtergeschichtlichen Aspekten behandeln. 
Unverkennbar ist dabei eine gewisse Konzentration auf die 'westliche Reichshälfte -
dies gilt etwa für Christa Hämmerles Beitrag über die Misshandlung von Soldaten 
und für Hannes Leidingers Artikel über Suizid im Militär - , auf die slowenischen 
Länder (Rok Stergar) und die kroatisch-slawonische Militärgrenze (Horel). Das 
Verhältnis von ziviler Bevölkerung und Militär wird am Beispiel der Festungs- und 
Garnisonsstadt Trient untersucht (Nicola Fontana). In der Tendenz schlägt die geo-

Leonhard, Jörn: Bellizismus und Nation. Kriegsdeutung und Nationsbestimmung in 
Europa und den Vereinigten Staaten 1750-1914. München 2008. 
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grafische Schwerpunktsetzung auch in den Beiträgen durch, die sich dem öster-
reichisch-ungarischen Militär mit kultur- und normengeschichtlichen Ansätzen 
nähern. Wer den Zugang über spezifische soziale Gruppen sucht, findet hier etwas 
über armeefeindliche Tschechen (Zuckert), über die kleinen, aber symbolisch durch-
aus bedeutsamen Scharen polnischer und ukrainischer Legionärinnen im Ersten 
Weltkrieg (Angelique Leszczawski-Schwerk) sowie über Theater spielende 
Kriegsgefangenenoffiziere in Russland (Alon Rachamimov), wobei in den beiden 
letztgenannten Beiträgen dem Gender-Aspekt besondere Aufmerksamkeit gilt. 

Die genannten Beiträge einer Einzelwertung zu unterziehen, ist im engen Rahmen 
einer Rezension schlecht möglich, und eine Auswahl würde letztlich nur Aufschluss 
über die Forschungsvorlieben des Rezensierenden geben. Insgesamt vereint die 
Publikation typische Vor- und Nachteile eines Sammelbandes in dem Sinne, dass der 
Leser zwar eine eindrucksvolle Tour d'Horizon zum Stand der Forschung geboten 
bekommt, dafür aber trotz der oben geschilderten Versuche der methodischen 
Bündelung letztlich doch ein wenig den divergierenden Forschungsschwerpunkten 
der Beitragenden „ausgeliefert" wird und daher manchmal auf die problematisierten 
„Klassiker" der habsburgischen Militärgeschichte zurückgreifen muss, um sich über 
Grundlegendes zu informieren. Freilich ist dies unter den oben skizzierten Voraus-
setzungen auch kaum anders zu machen, und die verschiedenen Beiträge zeigen 
deutlich, dass mit der Anwendung der „neuen Militärgeschichte" auf die Donau-
monarchie Neuland betreten wird. 

Anstelle eines Gesamtresümees bietet der Band am Ende einen kurzen, von 
Michael Hochedlinger verfassten Überblick über die Entwicklung der österreichi-
schen Militärgeschichtsschreibung seit Einrichtung der Abteilung Kriegsarchiv des 
Österreichischen Staatsarchivs im Jahr 1801, der gleichsam mit einer Führung durch 
die dort verfügbaren Quellen verknüpft ist. Dieser dürfte nicht nur Neulingen den 
Zugang zu diesem zentralen Archiv sehr erleichtern. Gleiches gilt für die dem Band 
beigegebene Auswahlbibliografie, die das 18. und 19. Jahrhundert bis zur Revolution 
von 1848/49, die Zeit bis 1914 und nicht zuletzt den Ersten Weltkrieg abdeckt. 
Insgesamt ist der Band mit großem Gewinn zu lesen, und ihm ist zu wünschen, dass 
er das oft noch stumme Nebeneinander von „klassischer" und „neuer" Militär-
geschichte zu überwinden hilft. 

Bonn Pascal Trees 

Rokoský, Jaroslav: Rudolf Beran a jeho doba. Vzestup a pád agrární strany [Rudolf 
Beran und seine Zeit. Aufstieg und Fall der Agrarpartei]. 

Vyšehrad, Praha 2011, 912 S. ISBN 978-80-7429-067-1. 

Rudolf Beran gehört zu den umstrittensten Politikern der Tschechoslowakei. Der 
führende Funktionär der Agrarpartei und Ministerpräsident der kurzlebigen so ge-
nannten Zweiten Tschecho-Slowakischen Republik verbrachte einen großen Teil sei-
nes Lebens im Gefängnis, zuerst 1941-1943 unter deutscher, 1945-1948 unter „volks-
demokratischer" und schließlich bis zu seinem Tode im Jahre 1954 unter kommu-
nistischer Herrschaft. „Es blieb ihm nur ein reines Gewissen und ein zweifelhafter 
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Ruf bei seinen Gegnern", urteilt Rokoský schon in der Einleitung (S. 10). Da weder 
das Archiv der Partei noch ihres zentralen Organs „Venkov" erhalten sind, war 
Rokoský darauf angewiesen, sich auf einige Nachlässe, die Presse sowie die Akten 
und die Aussagen von Zeugen des Nachkriegsprozesses gegen Beran und seine 
Mitangeklagten zu stützen sowie in zahlreichen Archiven nach weiteren Informa-
tionen über ihn zu suchen. Rokoskýs an der Prager Karlsuniversität 2004 verteidig-
te Dissertation wurde auf 900 Seiten gekürzt und aufgrund von nicht näher charak-
terisierten „Schwierigkeiten im tschechischen Verlagswesen" (S. 9) erst 2011 vom 
„Institut für das Studium totalitärer Regime" herausgebracht. 

Rokoský beschreibt den Aufstieg Rudolf Berans, Sohn eines Kleinbauern und 
Gastwirts aus dem Weiler Pracejovice bei Strakonice, dessen Frau Marie 1914 aller-
dings eine bedeutende Mitgift in die Ehe brachte, mit der die Eheleute ein Gut kau-
fen konnten. Sein Weg führte ihn von der landwirtschaftlichen Berufsschule über 
den Jugendverband der Agrarpartei nach Prag, wo er zuerst bei der landwirtschaft-
lichen Genossenschaftszentrale und ab 1906 im Sekretariat der Partei selbst ange-
stellt war. Die Zeit bis zum Ende der Habsburgermonarchie handelt Rokoský auf 
der Basis der Sekundärliteratur recht kurz ab, hier erfährt der Leser u. a., mit wel-
chen Tricks sich Beran dem Einsatz an der Front entzog. 

Nach dem Ersten Weltkrieg diente Beran der Partei als Generalsekretär. Er spiel-
te eine zentrale Rolle beim Ausbau der Organisation der Partei und ihrer zahlreichen 
Verbände. Zu seinen Aufgaben gehörte auch die Unterbringung von Parteimitglie-
dern in öffentlichen Institutionen im Rahmen des für die erste Tschechoslowakische 
Republik typischen Klientelwesens. Beran vertrat seine Partei schon in der so 
genannten „Revolutionären Nationalversammlung" und saß seit den Wahlen von 
1920 ohne Unterbrechung im Prager Abgeordnetenhaus. Das Fehlen des Partei-
archivs führt Rokoský dazu, häufig geheime Berichte an die Kanzlei des Präsidenten 
der Republik zu zitieren, wenn er die innere Entwicklung und die Stimmung in der 
Agrarpartei analysiert. Deren Wahrheitsgehalt lässt sich schlecht überprüfen, etwa 
wenn ein Agrarier der „Burg" mitteilt, dass Edvard Beneš innerhalb der Agrarpartei 
„verhasst" sei, oder Beran gesagt haben soll, dass 80 Prozent seiner Partei gegen 
Beneš seien, aber der Vorstand Aktionen gegen den Außenminister bremsen werde 
(S. 133f.). Sicher ist jedenfalls, dass Josef Vraný, der Chefredakteur des „Venkov", ein 
überzeugter Gegner Benešs war und diese Einstellung in der Zeitung mehrfach zum 
Ausdruck brachte. 

Ein zentrales Thema der Biografie stellt die Haltung der Agrarpartei zur Wahl 
Benešs zum Präsidenten der Republik am 18. Dezember 1935 dar. Beran war einen 
Monat zuvor zum Vorsitzenden der Partei gewählt 'worden. Rokoský zufolge war er 
„kein starker Vorsitzender, bei parteiinternen Streitigkeiten suchte er den Kom-
promiss, aber zu einer klaren Entscheidung entschloss er sich nicht" (S. 293). So habe 
er nicht für eine klare Linie der Parteipresse gesorgt, sei in der Frage der Präsidenten-
wahl anfangs unentschieden gewesen und habe dann den Gegnern Benešs in der 
eigenen Partei nachgegeben. Vraný argumentierte nämlich, dass der Staat einen 
Präsidenten brauche, der integrieren und ohne Ansehen der Person urteilen könne, 
Beneš hingegen schon in der Vergangenheit durch Intrigen Krisen und innenpoliti-
sche Konflikte ausgelöst habe. Als Ministerpräsident Milan Hodža die angebotene 
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Kandidatu r ablehnte , einigte n sich die „staatstragenden " nichtsozialistische n 
Parteie n mit Ausnahm e der katholische n Volksparte i darauf , den Vorsitzende n des 
Tschechische n Nationalrat s Professo r Bohumi l Něme c zum Präsidentschaftskandi -
date n zu küren . Nachde m es jedoch Beneš gelungen war, Andre j Hlink a un d dami t 
dessen Slowakische Volksparte i mit der Zusage eine r Dezentralisierun g der Republi k 
aus dieser Fron t herauszubrechen , gab auch die Agrarparte i den Widerstan d gegen 
Beneš auf un d entschlos s sich zu dessen Wahl, zuma l Beneš den Agrariern versprach , 
den Strei t zu vergessen un d alle Parteie n gleich zu behandel n -  eine Zusage , die er 
bekanntlic h nich t eingehalte n hat . 

Auf dem Parteita g End e Janua r 1936 versichert e Beran dem Präsidente n seine 
Loyalität . Dennoc h ließ er den erklärte n Gegne r der Burg Ferdinan d Kaháne k 
gewähren , der nac h dem Tod e Vranýs schließlic h zum Chefredakteu r des „Venkov " 
aufstieg. Kaháne k habe sich auf die Unterstützun g Beran s berufen , die er aber in 
Wahrhei t nich t besessen habe , mein t Rokoský , doc h sei Beran zu weich gewesen, 
gegen Kaháne k vorzugehen . Währen d Tomá š G . Masary k un d Antoní n Švehla trot z 
politische r Gegensätz e zusammengearbeite t hätten , „fande n Beneš un d Beran nich t 
den Weg zueinande r un d bemühte n sich vielleicht auch nich t allzu sehr darum " 
(S. 232). Im Herbs t 1936 setzte auch noc h eine Auseinandersetzun g über die Außen -
politi k ein: Di e Agrarparte i lehnt e vor allem Benešs Politi k gegenüber der Sowjet-
unio n un d die Unterstützun g der spanische n Republikane r ab; auch auf die Fähig -
keit des Völkerbunds , die kleinen Staate n zu schützen , wollte sie nich t bauen . 

In der Politi k wie in der Forschun g umstritte n ist Beran s Verhältni s zum natio -
nalsozialistische n Deutschlan d un d zur Sudetendeutsche n Parte i (SdP) . Rokosk ý 
beton t mit überzeugende n Argumente n un d Zitaten , dass Beran entgegen Vor-
würfen aus den Reihe n der Sozialisten , Kommuniste n un d späte r Benešs im Exil im 
Mär z 1936 einen Eintrit t der SdP in die Regierun g ebenso ablehnt e wie „überhaup t 
irgendein e Kollaboratio n mit ihr " (S. 233, Anm . 404). Zwar gebe es in der SdP auch 
Menschen , dere n Loyalitä t nich t bezweifelt 'werden könne , aber eben auch „viele 
Elemente , die bekämpf t werden müssen " (S. 234). In einem Intervie w vom Novem -
ber 1936 erklärt e Beran , dass die ČSR als Staa t keine Positio n zu den Regime n in 
Deutschlan d un d der Sowjetunio n beziehe . Vor der Existen z einer großen Parte i wie 
der SdP könn e ma n zwar nich t die Augen verschließen , doc h forder e ma n von der 
Henlein-Parte i „ein echte s Bekenntni s zum Staa t un d zur Demokratie , un d zwar 
nich t mit Worten , sonder n Fakten" . Wenn sie diese nich t leiste, müsse die SdP als 
Fein d angesehe n werden , den n kein „geordnete r Staat würde in seinem Scho ß eine 
ihm feindlich e Organisatio n ertragen " (S. 236 f.). Di e gefordert e national e Auto -
nomi e 'werde es nich t geben, über sie werde nich t diskutiert . Diese Aussagen inter -
pretierte n die Nationalsozialiste n in dem Prozess , den sie 1941 in Berlin gegen Beran 
führten , als Kampfansage , in der Nachkriegs-CS R wurde n sie indessen als Einladun g 
an die SdP zum Regierungseintrit t ausgelegt. 

Große s Aufsehen erregte Beran s Artikel zu Neujah r 1938. Im Parteiorga n „Ven-
kov" fordert e er: „Wen n bei unsere r demokratische n Wahlordnun g meh r als einein -
viertel Millione n der deutsche n Wähler ihr Vertraue n der SdP gegeben habe n - muss 
dami t gerechne t un d müssen die entsprechende n Schlüsse gezogen werden. " Ein e 
Verschleierun g ode r Verzerrun g der Wirklichkei t könn e nu r schaden . 
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Die Deutsche n müssen unseren Staat anerkenne n - dürfen nich t über die Grenz e schielen , 
müssen dort , wo sie in den Gemeinde n oder verschiedene n Institutione n führen , dem tsche-
chischen Elemen t die Möglichkei t der Vertretun g gewähren - ebenso wie wir den Deutsche n 
geben müssen, was ihnen in der Verwaltung des Staates gebührt . Es ist nich t möglich , alle 
Deutschen , die sich zu einer bestimmte n politische n Parte i bekennen , für Hochverräte r zu hal-
ten . (S. 255) 

Di e Zeitschrif t „Přítomnost " -  un d Rokosk ý stimm t ihr zu -  deutet e Beran s 
Aussage als Versuch, die Linke n in der Regierungskoalitio n mit der SdP zu er-
schrecken . Den n eine gemeinsam e Basis sei angesicht s der Autonomieforderunge n 
der SdP ohnehi n unmöglic h gewesen. 

Allerdings legen Beran s damal s geheime n Äußerunge n kurz vor un d nac h dem 
Anschluss Österreich s gegenüber dem deutsche n Botschafte r Erns t Eisenloh r nahe , 
dass er in dieser für die Existen z der Tschechoslowake i hochgefährliche n Lage 
Kompromiss e mit der SdP sucht e un d ihre n Eintrit t in die Regierun g nich t aus-
schloss. Beran versprach die Entlassun g verhaftete r Henlein-Anhänge r un d baldige 
Wahlen , nac h dene n die „Aktivisten" , also die staatstragende n deutsche n Parteie n 
verschwinde n ode r an Bedeutun g verlieren würden . Im Falle eine r politische n 
Entspannun g sagte Beran eine zeitweise überproportional e Aufnahm e Sudeten -
deutsche r in den öffentliche n Diens t un d nationalbewusste r Deutsche r anstell e von 
Jude n un d Emigrante n in den Lehrkörpe r der deutsche n Hochschule n zu. Rokosk ý 
kommentier t diese Aussagen mit den Worten , dass der diplomatisc h unerfahren e 
Beran sich ungeschick t verhalten , aber nich t Verrat geübt habe . Vor allem aber lagen 
Beran s Angebote auf der Linie des Ministerpräsidente n Hodža , der ebenfalls im 
Gespräc h mit dem deutsche n Diplomate n die Bedingunge n Deutschland s für eine 
langfristige Zusammenarbei t un d einen Regierungseintrit t der SdP zu erkunde n ver-
suchte . Bei einem Treffen der Parteiführe r der Koalitio n mit Außenministe r Kami l 
Kroft a am 29. April 1938 setzte sich Beran dafür ein, auf das alte Angebot Polen s zu 
einem Pak t zurückzukomme n un d sich um die Verbesserun g der Beziehunge n zu 
Italie n zu bemühen . Inter n äußert e er Zweifel an der Bereitschaf t Frankreich s zu 
militärische m Beistand . Auch in Bezug auf die Klein e Entent e „müsse n wir un s 
imme r die Wirklichkei t bewusst machen , wie sie ist". Dennoc h urteil t Rokosk ý 
erneut : „Außenpoliti k war die Schwäch e der Agrarier." (S. 301) 

Nac h dem Münchene r Abkomme n übernah m Beran die Führun g der Regierun g 
der Zweite n Republik , eines Fachkabinetts , das sich ermächtige n ließ, mit Ver-
ordnunge n zu regieren . Trot z der Forderun g nac h nationale r Einhei t tra t der Pre -
mier für die Bildun g einer Regierungs - un d eine r Oppositionsparte i ein. Di e neu e 
Sammlungsparte i „Parte i der Nationale n Einheit " rief zur Anpassun g an die neue n 
Machtverhältniss e in Europ a auf. Kultu r un d Wissenschaft sollten an die national e 
Traditio n anknüpfen , die Medie n regulier t werden . National e Hilfe müsse den tsche -
chische n Flüchtlinge n aus den Grenzgebiete n gewährt werden , die übrigen sollten 
sich jedoch in ander e Staate n begeben . Auch die Mehrhei t der demokratische n 
Linke n erkannt e die schwierige Situatio n an, in der sich die Regierun g befand , un d 
nah m diese in Schutz . Zwar ließ Beran die Führun g der faschistische n Grupp e 
„Vlajka" verhaften , doc h hetzte n einige Parteizeitunge n gegen die Juden . In dieser 
Frage lavierte die Regierun g so gut sie konnte , um einerseit s auf den deutsche n 
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Druck zu reagieren und andererseits die versprochene britische Anleihe nicht zu 
verspielen. Die Tätigkeit der kommunistischen Partei wurde eingestellt, doch kein 
Kommunist verhaftet. Wenn auch der äußere Druck dominierte, hat nach Rokoský 
auch die Regierung Beran dazu beigetragen, „Keime eines totalitären Regimes" zu 
legen (S. 426). 

Am 15. März 1939 erlebte Beran einen Nervenzusammenbruch, abends erklärte er 
im Ministerrat: Da nach dem Münchener Abkommen nicht gekämpft worden sei, sei 
jetzt Widerstand gegen die einmarschierende Wehrmacht Selbstmord. Staatspräsi-
dent Emil Hácha konnte den Rücktritt der Regierung nicht annehmen, den sie am 
15. März beschlossen hatte. Beran begründete sein kurzzeitiges Ausharren auf sei-
nem Posten mit der Gefahr einer Machtübernahme von Rechtsaußen. Daraus folg-
ten aber andere unangenehme Aufgaben in der Anfangsphase des „Protektorats 
Böhmen und Mähren": So versprach Beran dem Befehlshaber der deutschen Trup-
pen Loyalität und nahm mitsamt der Regierung an der Truppenschau der Wehr-
macht auf dem Wenzelsplatz teil. Auch gab seine Regierung schon am 21. März eine 
Verordnung heraus, mit der sie jüdisches Eigentum für tschechische Bewerber 
sichern wollte. Nachdem General Alois Eliáš den Vorsitz der Protektoratsregierung 
übernommen hatte, zog sich Beran auf seinen Landsitz zurück. Als Vorsitzender des 
Bauernverbandes spielte er aber im Hintergrund weiterhin eine wichtige Rolle. Eine 
Studie über den Anteil der Agrarpartei an der Widerstandsbewegung liegt bislang 
nicht vor, so ist Rokoský darauf angewiesen, Berans Verbindungen zu unterschied-
lichen Widerstandsgruppen aufzuzählen. Sein Beitrag habe hauptsächlich darin be-
standen, die Familien von Verhafteten finanziell zu unterstützen. Im Mai 1941 wurde 
Beran ebenso wie eine große Zahl sozialdemokratischer Funktionäre verhaftet. Nach 
eigener Aussage hatte er niemanden verraten und wurde deshalb auch nicht als 
Zeuge aufgerufen. Vor dem Volksgerichtshof (VGH) in Berlin verteidigte sich Beran 
geschickt, bis der Staatssekretär beim Reichsprotektor Karl Hermann Frank per-
sönlich nach Berlin kana, ihm und der Agrarpartei ihre feindselige Einstellung zur 
SdP und die Unterstützung der Außenpolitik Benešs vorwarf, Beran als einen 
Politiker mit einem „Januskopf" bezeichnete und seine Aussage mit den Worten 
beendete: „Beran und Eliáš - das ist das gleiche!" (Eliáš war im Herbst 1941 zum 
Tode verurteilt •worden.) Beran behauptete in seiner Verteidigungsrede vor dem 
VGH, dass er sich immer für ein gutes Verhältnis zu den Sudetendeutschen und zum 
Deutschen Reich eingesetzt und gegen Benešs Außenpolitik protestiert habe. Er 
•wurde zu einer zehnjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Nachdem Beran ins Gefäng-
nis in Pankrác verlegt •worden war, forderte Frank von ihm schriftliche Aussagen zu 
Benešs Person und Politik, die Beran so gut es ging, ausweichend und ohne andere 
zu belasten, beantwortete. Kein anderer Tscheche wurde, so Rokoský, aufgrund von 
Berans Aussagen verhört. Weihnachten 1943 wurde dieser in einen Hausarrest bei 
seinem Sohn entlassen und durfte Ende des Sommers 1944 auf seinen Landsitz in 
Pracejovice zurückkehren. 

Im Exil und in der Nachkriegsrepublik sabotierte Beneš alle Versuche, die Agrar-
partei zu erneuern. Auch die übrigen Parteien setzten sich nicht für die Wieder-
herstellung der Agrarpartei ein, da sie diese beerben wollten. Die Verfolgung der An-
gehörigen der Agrarpartei begann schon im Mai 1945: Ihre führenden Vertreter soll-
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ten aus dem öffentliche n Leben eliminier t werden . Di e Zeitunge n der Kommunisten , 
aber auch der demokratische n Parteie n entfesselte n eine Hetz - un d Lügenkampagn e 
gegen die Agrarpartei , die keine Möglichkei t hatte , sich öffentlich zu wehren . Hu -
bert Ripka , Benešs recht e Han d im Exil un d nac h dem Krieg Außenhandelsminister , 
erklärt e am 19. Jun i 1945: Di e Politi k der Agrarparte i ebenso wie ihre r „Ableger" (!), 
die National e Vereinigung, die Gewerbeparte i un d die Faschiste n sei nich t nu r gegen 
das Volk un d die Gesellschaft , sonder n im wahre n Sinn gegen den Staa t gewesen. 
Ihr e ehemalige n Anhänge r würde n sicherlic h anerkennen , dass es eine Verfehlun g 
gegen die höchste n Recht e der Republi k un d der wirklichen Bedürfnisse der Demo -
krati e wäre, diese Parteie n zuzulassen (S. 621, Anm . 141). 

Beran war scho n am 14. Ma i 1945 festgenomme n un d ebenso wie ander e Pro -
minent e geschlagen, ungenügen d ernähr t un d medizinisc h versorgt worden . Er 
wurde monatelan g verhört . Rokosk ý referier t die Vorwürfe un d Zeugenaussage n 
umfassen d - vor allem aber Aussagen zugunste n Berans . Erörter t wurde n seine Rolle 
bei der Präsidentenwah l von 1935, sein Verhältni s zur SdP, sein Verhalte n in der 
Zweite n Republi k un d im Protektora t sowie seine Einstellun g zum tschechoslowa -
kischen Exil unte r der Führun g von Beneš. Di e Anklageschrift warf Beran vor, die 
Agrarparte i seit 1926 in einen Gegensat z zu den andere n Parteie n geführt , mit der 
SdP zusammengearbeite t un d ab 1935 ein faschistische s System angestreb t un d so 
auf den Kulminationspunk t der „schändliche n Kapitulatio n vom 15. Mär z 1939" 
hingewirk t zu habe n (S. 641). 

Di e Gerichtsverhandlun g begann am 30. Janua r 1947. Zusamme n mit Beran wur-
den Genera l Jan Syrový, der Ministerpräsiden t kurz vor un d nac h dem Münchene r 
Abkommen , Jiří Havelka , Mitglied der Protektoratsregierung , un d die ehemalige n 
Innenministe r Otaka r Fische r un d Josef Čern ý angeklagt . Di e Zeitunge n der zuge-
lassenen Parteie n überbote n sich gegenseitig mit Vorverurteilunge n der Angeklagten 
un d das kommunistisc h geführt e Innenministeriu m scheut e vor keine m Druckmitte l 
zurück . Davo n zeugt z.B. die Tatsache , dass Vladimír Krychtálek , ehemalige r Re-
dakteu r des „Venkov " un d ein ausgesprochene r Kollaborateu r währen d der deut -
schen Besatzungsherrschaft , seine Aussagen gegen Beran mit der Begründun g zu-
rückzog , diese unte r Folte r gemach t zu haben . Er gab an, dass ihm der berüchtigt e 
Stabskapitä n Bedřic h Pokorný , Mitarbeite r des Innenministeriums , in Gegenwar t 
andere r gesagt habe : „Bera n muss hängen , dami t niemal s meh r eine Agrarparte i 
gegründe t werden kann , un d Sie müssen un s dabe i helfen " (S. 671). Genera l Eliášs 
Fra u Jaroslava sagte zugunste n von Syrový un d Havelk a aus, un d ergänzte , obwoh l 
der Prokurato r ihr das Wort zu entziehe n versuchte : Hätt e mein Man n überlebt , 
würde auch er hier auf der Anklageban k sitzen . Ein e damalige Zuhöreri n erzählt e 
Rokoský : „Da s war eine Überraschung . Sie sagte, was sie nich t sollte." (S. 693) In 
seiner Verteidigungsred e argumentiert e Beran , dass im Mär z 1939 eine große Gest e 
viele Opfer gekostet , aber nicht s gebrach t hätte : Zu diesem Zeitpunk t regierte n die 
Politiker , die für „München " verantwortlic h waren , noc h un d die Sowjetunio n war 
nich t auf Krieg vorbereitet . Wer „sollt e das Volk in die Katastroph e schicken" , wenn 
sich die Sowjetunio n für die Verzögerungstakti k entschied ? (S. 706) Gege n die bei-
den Stimme n der Kommuniste n erklärte n die Geschworene n Beran als für in 27 von 
30 Punkte n unschuldig . Fü r die dre i Punkte , in dene n Beran als schuldi g befunde n 
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wurde - darunte r seine Zustimmun g zum Verkauf von Kriegsmateria l an Deutsch -
land End e 1938 un d die Begrüßun g von Genera l Blaskowitz un d des Reichsprotek -
tor s Konstanti n von Neurat h in Pra g - wurde Beran gemeinsa m mit Syrový am 
21. April 1947 zu 20 Jahre n Kerke r verurteilt . Zugleic h erkannt e das Gerich t mit 5:2 
Stimme n an, dass er im Widerstan d täti g gewesen war. Rokosk ý urteil t mit bittere r 
Ironie : „Bera n wurde also sowohl als Widerstandskämpfe r als auch als Verräte r aner -
kannt " (S. 741). Beran un d Syrový seien Sündenböck e gewesen, auf die alle Schul d 
für das End e der Erste n Republi k un d das unwürdig e Lavieren der Zweite n 
Republi k gewälzt werden konnte . 

Di e letzte n etwa 100 Seiten widme t Rokosk ý dem Leben Beran s in mehrere n 
Strafanstalten , zuletz t in der westslowakischen Strafanstal t Leopoldov , wo ihn seine 
infolge der Enteignun g völlig verarmt e Fra u Marie , die zwischenzeitlic h auch ver-
hafte t un d zu sechs Jahre n Gefängni s verurteil t worde n war, nu r selten besuche n 
konnte . Rudol f Beran starb am 28. Februa r 1954 mit 66 Jahre n an eine r Lungenent -
zündung . Rokoský s Urtei l lautet : „Rudol f Beran verlor, weil die tschechoslowakisch e 
Demokrati e verlor. Selbst war er kein großer Politiker , geschweige den n ein Staats -
mann . Aber die Zeit , die ihm zugemessen war, durchschrit t er mit Ehre. " (S. 859). 

Di e Ehrenrettun g des zweiten Vorsitzende n der Agrarpartei , die Rokosk ý mit sei-
nem beeindruckende n Werk versuch t hat , ist ebenso gelungen wie die Anklage gegen 
seine deutschen , „volksdemokratischen " un d kommunistische n Verfolger berechtig t 
ist. Rokosk ý zeichne t den Weg eines Manne s un d dami t auch eine r Partei , die von 
ihre n Gegner n un d einem großen Teil der Historike r zu Unrech t für das Scheiter n 
der parlamentarische n Demokrati e un d Außenpoliti k der Erste n Tschechoslowa -
kischen Republi k verantwortlic h gemach t worde n ist. Rokoský s Belege für seine 
Schilderun g un d These n sind nich t nu r außergewöhnlic h zahlreich , sonder n auch 
überzeugend . Zu befürchte n ist allerdings , dass der gewaltige Umfan g des Werks 
seine Rezeptio n einschränke n wird. 

Berlin Detle f Brande s 

Konrád, Ota: Dějepisectví, germanistika a slavistika na německé univerzitě v Praze 
1918-1945 [Geschichtsschreibung, Germanistik und Slawistik an der Deutschen Uni-
versität in Prag 1918-1945]. 

Karolinum , Prah a 2011, 362 S., ISBN 978-80-246-1949-1 . 

Seit den Forschunge n aus Anlass des 650-jährige n Gründungsjubiläum s der Prage r 
Karlsuniversitä t 1998 ha t auch die Geschicht e der Deutsche n Universitä t in Pra g von 
1918 bis 1945 vielfache Beachtun g gefunden . Di e vorgelegten Arbeiten erfassen 
Theme n der Verwaltungs- un d Institutionengeschichte , der Fachgeschicht e un d 
Biografien der Lehrenden , wobei aus der damal s gegebenen politische n Situatio n 
herau s politische n Implikatione n besonder e Aufmerksamkei t gewidmet wurde . Ein 
weitere r wichtiger Beitra g zum Them a liegt nu n in der Publikatio n des am Masary k -
Institu t un d Archiv der Tschechische n Akademi e der Wissenschafte n tätigen , nac h 
1989 wissenschaftlich sozialisierte n Historiker s Ot a Konrá d vor. Di e von ihm erar -
beitete , auf der Durchsich t meh r als zahlreiche r Archivquelle n aufbauend e Studi e zu 
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drei wichtigen geisteswissenschaftliche n Studienfächer n basiert auf seiner Prage r 
Dissertatio n von 2007, aus dere n Ergebnisse n Konrá d bereit s einzeln e Aspekte in 
Aufsatzform vorstellen konnt e (S. 337). Konrá d ergänz t auf sehr willkommen e Weise 
Alena Míškovás Buch „Di e Deutsch e (Karls- ) Universitä t vom Münchene r Abkom-
men bis zum End e des Zweite n Weltkrieges (Universitätsleitun g un d Wande l des 
Professorenkollegiums) " (tschech . 2002; dt . 2007). Es schließ t im Fal l der Ge -
schichtsforschun g zude m an Pavel Kolář s bis 1938 reichende s zweibändige s Werk 
„Geschichtswissenschaf t in Zentraleuropa . Di e Universitäte n Prag , Wien un d Berlin 
um 1900" (2008) an. 1 Mi t den genannte n Arbeiten un d andere n neue n Publikatione n 
zum Them a komm t es allerding s zu stellenweise erhebliche n thematische n Über -
schneidunge n un d Wiederholunge n bereit s vorgestellter Forschungsergebnisse , ohn e 
dass das ausgewiesen wird; hier merk t man , dass das Konradsch e Buch im Ker n 2007 
abgeschlossen wurde . 

Am Beginn seines Buche s gibt Konrá d eine kurze Einleitun g un d eine aufschluss-
reich e Reflexion über den Forschungsstan d sowie die Quellenlage . Konrád s Studi e 
ist chronologisc h in die zwei großen Teile „I n der Erste n Republik " (S. 39-194) un d 
„I m Dritte n Reich " (S. 195-303) gegliedert. Im ersten Teil werden zunächs t die 
gesetzliche n Rahmenbedingunge n der Deutsche n Universität , die Ernennun g von 
Professore n un d die personell e Entwicklun g an der Philosophische n Fakultä t 1921-
1937, die Ablehnun g des Staate s Tschechoslowakei , völkische bzw. nationalsoziali -
stische Tendenze n un d Kooperatione n mit dem Deutsche n Reic h behandelt . Danac h 
folgen Abschnitt e zur Geschichtsschreibung , Germanisti k un d Slawistik, wobei 
jeweils der Lehrkörper , thematisch e un d methodologisch e Entwicklunge n un d aus-
gesucht e Fachvertrete r (Wilhelm Wostry, Hein z Zatschek , Josef Pfitzner , Josef 
Körner , Fran z Spina , Gerhar d Gesemann ) biografisch vorgestellt werden . Im zwei-
ten Teil thematisier t Konrá d die Vorgänge an der Universitä t währen d der Jahr e 1938 
un d 1939 (etwa Fluch t nationalsozialistisc h gesinnte r Lehrender , Fluch t politisc h 
un d rassisch Verfolgter, „Arisierung" , die Philosophisch e Fakultä t nac h dem Mär z 
1939, Wissenschaftspoliti k NS-Deutschlands ) un d den Lehrkörpe r der Philosophi -
schen Fakultä t 1938-1945. Nachfolgen d werden die „Sudetendeutsch e Anstalt für 
Landes - un d Volksforschung", Forschunge n zu Südosteuropa , die „Reinhar d Hey -
drich-Stiftung " un d Konflikt e an der Fakultä t in den Jahre n 1943/4 4 behandelt . 
Daz u trit t ein Abschnit t zu den „neuen " Professore n Han s Joachi m Beyer, Kar l 
Valentin Mülle r un d Rudol f Hippius . Abgeschlossen wird der zweite Teil von 
Ausführunge n zu den Fächer n Geschichte , Germanisti k un d Slawistik, wobei wie-
der thematisch e un d methodologisch e Aspekte sowie die personell e Entwicklun g im 
Zentru m stehen . Hierau f folgen das zusammenfassend e Schlusskapite l (S. 304-313) , 
Verzeichnisse der Abkürzunge n sowie der Quelle n un d Literatur , ein englisches 
Resüme e un d ein Personenregister . Unterstriche n werden muss, dass Konrá d auch 
Texte ausgewählte r 112 Dissertatione n (siehe das Verzeichni s S. 318-323) un d zuge-
hörige Gutachte n bzw. Protokoll e gesichte t un d untersuch t ha t un d dementspre -
chen d aufschlussreich e Ergebnisse liefert (bisher hatt e ma n sich allgemein mit dem 
Zitiere n der Dissertationstite l zufriede n gegeben) . 

1 Siehe die Rezensione n in: Bohemi a 49 (2009) H . 2, 532-539. 
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Sein Buch versteh t Konrá d als Beitra g zur Wissenschaftsgeschicht e der „deutsche n 
Minderhei t in den böhmische n Ländern" , wobei er Wissenschaft auch als „bedeu -
tend e soziale, kulturell e un d politisch e Aktivität" auffasst un d versucht , sein Them a 
aus eine r „multidisziplinäre n Perspektive " zu betrachte n sowie Handlungsspiel -
räum e un d Erfahrungshorizont e der Wissenschaftle r auszuleuchte n (S. 8 f.). Dami t 
sind für Konrá d zuvorders t die Zeite n um un d nac h 1918 un d 1938/3 9 von Interesse , 
da damal s die für die deutsche n Wissenschaftle r besonder s eklatante n Umbrüch e 
stattfanden , die Einfluss auf ihre Arbeit nahmen . De r Befund , dass es unte r den deut -
schen Wissenschaftler n „in erster Linie die in Pra g wirkende n deutsche n Historiker , 
Germaniste n un d Slawisten waren , die ihre Gegenwar t reflektierte n un d diese in ihre 
eigene wissenschaftlich e Forschun g un d in dere n Theme n un d Method e integrier -
ten" , wird von Konrá d untermauer t (S. 9). Er stellt zunächs t fest, dass sich, nac h dem 
Traum a der Kriegsniederlag e un d der tschechoslowakische n Staatsgründun g von 
1918 (die abgesehen von der „Le x Mareš " keine grundlegend e Verschlechterun g der 
Rechtsstellun g der Universitä t mit sich brachte) , das Verhältni s der deutsche n Leh -
rende n zum neue n Staa t ČSR seit der Mitt e der zwanziger Jahr e im Allgemeinen in 
dem Maß e zu veränder n begann , als die Realitä t akzeptier t wurde un d „aktivisti -
sches" Handel n bzw. Kontakt e zu tschechische n Kollegen nich t meh r als verpön t 
galten . Naheliegende r Weise waren es gerade die Vertrete r der Slawistik wie ein 
Fran z Spina , die vermehr t Kontakt e zu ihre n tschechische n Kollegen knüpften . 

Di e „aktivistische " Einstellun g ging schon in der ersten Hälft e der dreißiger Jahr e 
mehrheitlic h wieder verloren (als signifikante s Beispiel kan n der Slawist Gerhar d 
Geseman n angeführ t werden) , weil die Verschlechterun g der sozialen Lage, die 
Machtergreifun g der Nationalsozialiste n im benachbarte n Deutschlan d un d 
Konflikt e wie der „Insignienstreit " die Akzeptan z der ČSR erheblic h verringerten . 
De r Einfluss nationalsozialistische r Politi k auf die deutsche n Lehrende n nah m seit 
Mitt e der dreißiger Jahr e zu, un d Konrá d kan n aufzeigen, dass hierbe i der „Nord -
un d Ostdeutsche n Forschungsgemeinschaft " mit Albert Brackman n an der Spitze 
eine verstärkend e Rolle zukam . Höchs t interessan t ist auch ein von Konrá d ent -
deckte s Dokument , aus dem hervorgeht , dass Studente n un d (jüngere!) deutsch e 
Lehrend e unte r Führun g des Germaniste n Herber t Cysarz im Mär z 1938 in einem 
Schreibe n an Edvar d Beneš den „Anschluss " Österreich s an Deutschlan d begrüßte n 
un d die Möglichkei t für eine von ihne n selbst durchzuführend e Nazifizierun g ihre r 
Universitä t forderten . Es verwunder t dahe r kaum , dass Cysarz in jener Zei t die auf 
den Prage r Germaniste n August Sauer zurückgehend e Forschungsrichtun g der Lite -
raturwissenschaf t im Sinn e der Nationalsozialiste n unte r Integratio n „rassischer " 
Aspekte verändert e un d eine „sudetendeutsch e Literatur " (ohn e deutschjüdisch e 
Schriftsteller ) proklamierte . 

In die deutsch e Prage r Geschichtsforschun g flössen bewusst Element e der in 
Deutschlan d zum Paradigm a erhobene n „Volksgeschichte " ein, wobei diese in der 
neuen , auf Identitätsstiftun g ausgerichtete n „sudetendeutsche n Geschichte " pro -
blemlo s mit der Auffassung der Deutsche n als „Kulturträger " in Ostmitteleurop a 
korrespondierte . Es war dan n schließlic h die Geschichtswissenschaft , in der unte r 
den dre i von ihm behandelte n Fächer n von Mitt e der dreißiger Jahr e bis 1945 frei-
willig un d bewusst die stärkste n fachliche n Änderunge n in Richtun g nationalsozia -
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listisch determinierte r „Wissenschaft " stattfanden . O b es sich dabe i (nur ) um „ideo -
logische Import e aus dem nazistische n Deutschland " (S. 312) handelte , bedar f 
freilich der Diskussion , den n Konrá d selbst beton t auch , dass die Übernahm e von 
Forschungsparadigme n aus Deutschlan d an der Deutsche n Universitä t in Pra g auf 
zuvor bereit s vorbereiteten , fruchtbare n Bode n fiel, somit nich t von einem Wechsel 
von Forschungsparadigmen , sonder n von dere n Radikalisierun g zu spreche n sei 
(S. 313). Auch das wäre zu diskutieren , freilich müsst e ma n sich zuvor einigen , wel-
che Vorgänge mit „Paradigmenwechsel " zu benenne n sind. Da s Buch ende t mit der 
Einschätzung , dass die nac h 1918 zunächs t defensiv gedachte n Forschunge n zur Ver-
teidigun g des deutsche n Besitzstande s in den böhmische n Länder n sich „in der poli-
tische n un d ideologische n Realitä t der Jahr e 1938-1945 zu willigen Werkzeugen der 
Okkupationsmacht " (S. 313) wandelten . Konrád s Forschungserträg e sind im großen 
Bogen in andere n Arbeiten bereit s mehrfac h skizziert worden , werden von ihm aber 
unte r Erlangun g zahlreiche r wertvoller Nebenergebniss e in detaillierten , quellenge -
sättigten Analysen in moderne n Perspektive n verifiziert un d auf solideste Grundlag e 
gestellt. So ha t Ot a Konrá d in Summ e das bisher beste, sein Forschungszie l stringen t 
verfolgende Buch eines tschechische n Autore n zur Prage r Deutsche n Universitä t 
verfasst, das großen Rau m für weitergehend e Forschunge n öffnet. 

Wien Kare l Hruz a 

Hudek,  Adam: Najpolitičkejšia veda. Slovenská historiografia v rokoch 1948-1968 
[Die politischste Wissenschaft. Die slowakische Historiografie in den Jahren 1948-
1968] 

Historick ý ústav SAV, Bratislava 2010, 252 S., ISBN 978-80-970302-3-0 . 

Adam Hude k schließ t mit seiner gelungene n Darstellun g der neuere n slowakischen 
Geschichtswissenschaf t eine große Lück e in der Historiografieforschung : Währen d 
für Pole n un d die Tschechisch e Republi k schon vor meh r als einem Jahrzehn t erste 
Synthese n der marxistische n Geschichtsschreibun g vorgelegt wurden , fehlte eine 
Gesamtdarstellun g der slowakischen Entwicklun g bislang. In t Zentru m seiner 
Abhandlun g steh t die Zei t zwischen der kommunistische n Machtübernahm e von 
1948 bis zum Jah r 1968; diese Zäsure n werden aber überschritten , um Kontinuitäte n 
zu verdeutlichen . Folglic h ist ein Viertel des Buche s der Historiografi e vor 1948 
gewidmet un d auch die „Normalisierung " der Branch e in den siebziger Jahre n bleibt 
nich t unerwähnt . Bis auf kleiner e Inkonsequenze n häl t sich die Erzählun g an die 
Chronologie . 

Hude k verbinde t zwei Ebene n der Geschicht e der Geschichtswissenschaft , inde m 
er Institutione n un d •wissenschaftlich e Strukture n einerseits , die Meistererzählun g 
andererseit s untersucht . Seine methodologische n Inspiratione n reiche n von der 

Stobiecki,  Rafal: Histori a pod nadzorem . Spory o nowy mode l histori i w Polsce (II polowa 
lat czterdziestyc h - pocz^te k lat piečdziesi^tych ) [Geschicht e unte r Aufsicht. Auseinander -
setzungen über das neue Model l der Geschicht e in Polen (von der zweiten Hälfte der vier-
ziger bis zum Beginn der fünfziger Jahre)] . Lodž 1993. -  Hanzal,  Josef: Cesty české histo-
riografie 1945-1989 [Wege der tschechische n Historiografi e 1945-1989]. Prah a 1999. 
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Reflexion über politisch e Mythe n un d ihre Auswirkung auf die Erzählunge n (hie r 
beruft sich Hude k u. a. auf die in der Slowakei un d in der Tschechische n Republi k 
relativ breit rezipierte n Arbeiten von Jerz y Topolsk i sowie auf Elen a Mannová ) bis 
zu der historiografische n DDR-Forschun g mit ihre m Program m der „Historisie -
rung " der Diktatur . Ergänz t wird das Buch um biografische Profile der wichtigsten 
slowakischen Historike r des 20. Jahrhundert s (u. a. von Danie l Rapant , Eudovi t 
Holotík , Jarosla v Dubnický , Pete r Ratko š un d Milo š Gosiorovský) . Besonder s in-
spirieren d sind die kurze n vergleichende n Überlegunge n zur polnischen , sowjeti-
schen un d ungarische n Geschichtswissenschaft , breite r herausgearbeite t werden die 
Bezüge zu Entwicklunge n in den böhmische n Ländern . Gerad e mit Blick auf den 
tschechische n Fal l problematisier t Hude k die Thes e von der verspätete n Entwick -
lun g des Fache s in der Slowakei. Da s Jah r 1968 bilde hier nich t allein aus den be-
kannte n politische n Gründe n eine Zäsur , sonder n auch als der Moment , in dem sich 
die slowakische Meistererzählun g endgülti g verselbstständig t habe . 

Da s Buch ist in sechs Kapite l gegliedert, ein Personenregister , kurze englisch- un d 
deutschsprachig e Zusammenfassunge n sowie eine umfangreich e Bibliografie schlie-
ßen es ab. Im ersten Kapite l beschreib t Hude k die Entwicklunge n vor 1948. Dann , 
auf circa 20 Seiten , charakterisier t er die philosophische n Grundlage n des Marxis -
mus-Leninismu s un d sein Verhältni s zum Nationalismus . Anknüpfen d an die The -
sen Micha l Kopecek' s erblickt er erst für die Zei t ab Mitt e der fünfziger Jahre , als 
sich das Regim e liberalisierte , Möglichkeiten , das wissenschaftlich e Potenzia l des 
Marxismu s produkti v zu nutze n un d weiterzuentwickeln. 2 Auf der Such e nac h 
einem slowakischen Pendan t zu den wegweisenden Texten des tschechische n kom -
munistische n Ideologe n Zdeně k Nejedl ý gelangt Hude k zu dem Vortrag Ladislav 
Novomeskýs , „Komunizmu s v slovenskej národne j idei" (De r Kommunismu s in 
der slowakischen Nationalidee ) aus dem Jah r 1946. Er stellt zwar fest, dass der 
Autodidak t offensichtlic h nich t in der Lage war, eine der tschechischen , polnische n 
ode r ungarische n Interpretatio n vergleichbar e Vision der nationale n Geschicht e zu 
entwerfen . Doc h sieht er bei Novomesk ý bereit s eine äußers t selbstkritisch e Sicht -
weise der slowakischen Geschicht e angelegt, die sich vor allem auf die slowakische 
Nationalbewegun g un d ihr Verhältni s zur ungarische n Revolutio n von 1848-1849 
bezogen habe . 

In t dritte n Kapite l analysier t Hude k die Beziehunge n zwischen den wichtigsten 
Institutione n der slowakischen Historiografie : dem Historick ý ústav SAV (Histori -
schen Institu t der Slowakische n Akademi e der Wissenschaften) , dem Üsta v dejín 
KSS (Institu t für die Geschicht e der Slowakische n Kommunistische n Partei ) un d der 
pädagogische n Hochschule . Ein e Sonderstellun g nah m die Matic a Slovenská ein, die 
in den fünfziger Jahre n marginalisier t wurde un d der nu r noc h die Aufgabe der 
Popularisierun g zukam . Hude k beschreib t einerseit s die Konflikte , die von Ambi-
tione n un d der Konkurren z um finanziell e Mitte l motivier t waren , beton t aber zu-
gleich, dass die verschiedene n Institutione n stets eng miteinande r verbunde n un d 
angesicht s des fehlende n Personal s auf die Zusammenarbei t angewiesen waren . 

Kopeček, Michal : Hledán í ztracenéh o smyslu revoluce [Die Suche nach dem verlorene n 
Sinn der Revolution] . Prah a 2009. 
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Ein Großtei l der Konflikt e resultiert e aus der Entscheidung , alle Kräfte auf eine 
marxistisch e Synthes e der Nationalgeschicht e zu konzentrieren . Die s wird im vier-
ten un d fünften Kapite l ausführlic h analysiert . Als Quellengrundlag e diene n dre i 
zum Teil abgeschlossene , zum Teil unvollende t gebliebene Meistererzählungen : der 
gesamttschechoslowakisch e „Přehle d československých dějin" (Überblic k über die 
tschechoslowakisch e Geschichte) , die „Téz y k dějinám Slovanská" (These n zur Ge -
schicht e der Slowakei) un d die skizzenhaft e „Dějin y Slovenska" (Geschicht e der 
Slowakei) . Im letzte n Kapite l beschreib t Hude k die institutionelle n un d inhaltliche n 
Veränderungen , die sich seit dem Anfang der sechziger Jahr e abzeichneten . Diese 
Zei t charakterisier t er als Period e einer bis dahi n ungekannte n un d danac h nie 
wieder wiederholte n Zusammenarbei t slowakischer un d tschechische r Forscher . 

Obwoh l die Arbeit von Adam Hude k die erste Synthes e der slowakischen marxi -
stischen Geschichtsschreibun g ist, hat auch dieses Them a eine interpretatorisch e 
Tradition , die der Auto r kritisch rezipiert . Scho n seit 1968 habe n einige slowakische 
Historike r die These vertreten , dass die slowakische Geschicht e in der tschechoslo -
wakischen Erzählun g unterrepräsentier t un d deutlic h kritische r bewerte t worde n sei 
als die tschechische . Diese Einschätzun g war auch nac h 1989 ziemlic h populä r (un d 
auch nich t meh r inopportun) ; der Zerfal l des Staate s tat hier sein Übriges . Auf dem 
X. Kongres s der Slowakische n Historische n Gesellschaf t 1991 in Bratislava pranger -
te Richar d Marsin a die tschechoslowakisch e Meistererzählun g sogar als antislowa -
kisch an. 3 Zugleic h stellt sich, ähnlic h wie in andere n Länder n des ehemalige n Ost -
blocks, die Frage , inwieweit es berechtig t un d sinnvol l ist, von eine r slowakischen 
marxistische n Geschichtsschreibun g zu sprechen . Ga b es überhaup t Marxiste n unte r 
den Historikern ? Un d wenn ja, bildete das marxistisch e Paradigm a eher einen Bruc h 
in der Geschicht e der slowakischen Historiografie , ode r lassen sich Kontinuitäte n 
finden ? Es geht also um das Verhältni s zwischen Marxismu s un d Natio n sowie um 
personell e un d ideologisch e Kontinuitäten . 

Diese s Proble m löst Hude k souverän , inde m er über die „Nationalisierun g des 
Klassenparadigmas " schreib t un d eine Plastizitä t der „offiziellen " Geschichtsinter -
pretatione n nachweist . So seien die stalinistische n Schemat a zwar breite r rezipier t 
un d auf die Nationalgeschicht e angewende t worden , die Inhalt e aber relativ schnel l 
veränderba r gewesen. Wenn Hude k in seiner Analyse dennoc h von „Marxismus " 
spricht , ha t das vor allem praktisch e Gründ e - zuma l er zeigen kann , dass es oft gera-
de der notwendig e Pragmatismu s war, der im slowakischen Fal l radikal e Umbrüch e 
verhinderte : Auch eine marxistisch e Synthes e verlangt Forschung , die zumindes t 
vorläufig nu r von Nichtmarxiste n geleistet werden konnte . De n Verzicht auf die 
„älteren " Historike r (die 1948 noc h gar nich t alt waren ) konnte n sich die kommuni -
stischen Machthabe r gar nich t leisten . Da s erklär t die Mild e der slowakischen Kader -
politik , insbesonder e im Vergleich zum tschechische n Teil der Republik . Anderer -
seits schreib t Hude k aber auch von einer Traditio n des Konformismus , der Bereit -
schaft , sich dem Willen der Staatsmach t unterzuordnen , die für die slowakischen 
Historike r charakteristisc h gewesen seien. 

Marsina,  Richard : Slovenská historiografia 1945-1990 [Die slowakische Historiografi e 
1945-1990]. In : Historick ý časopis 39 (1991) H . 4-5, 371-377. 
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In Hudek s Analyse des Verhältnisse s zwischen den „nationalen " un d den „revo -
lutionären " Traditione n schleiche n sich allerding s einige Inkonsequenze n ein. Mi t 
Rech t wird darau f hingewiesen , dass der „plebejische " Charakte r der slowakischen 
Vergangenheit , der die Defizit e eine r „unhistorischen " Natio n in eine Stärke ver-
wandelte , ein „Geschenk " für die Marxiste n war. Di e z.B. von Richar d Marsin a ver-
treten e These , der tschechoslowakisch e Marxismu s habe dazu gedient , die Slowaken 
ihre r Nationalgeschicht e zu berauben , widerlegt Hude k zwar insgesamt ; stellen-
weise wiederhol t er sie aber auch , etwa wenn er im Einklan g mit Marsin a im Zu -
sammenhan g mit der ungarische n Revolutio n von 1848/4 9 vom „Negativismus " der 
slowakischen Historike r schreibt , die in Anlehnun g an die Interpretatio n von Fried -
rich Engels eine beton t proungarisch e (un d - folglich -  antislowakische ) Stellun g 
eingenomme n hätte n (S. 152). Ähnlich e Schlüsse hatt e schon Ladislav Novomesk ý 
in seinem programmatische n Text gezogen. Bis Mitt e der sechziger Jahr e herrscht e 
Hude k zufolge in diesem Fal l Übereinstimmun g zwischen den Historikern . Da s 
Signal für die Umdeutun g Eudovi t Štúrs , der Schlüsselfigur der slowakischen 
Nationalbewegung , habe erst 1965 Juliu s Mésáro š gegeben, der die angeblich herr -
schend e Interpretatio n in den Kontex t der „antinationalistischen " Kampagn e der 
fünfziger Jahr e gestellt habe . 

Di e These , dass die kritisch e Neuinterpretatio n Štúr s in der slowakischen marxi -
stischen Geschichtsschreibun g eine von oben erzwungen e un d bis in die sechziger 
Jahr e konsequen t durchgesetzt e Aktion war, halt e ich für eindeuti g falsch. Hude k 
selbst liefert genug Material , um sie zu widerlegen . Scho n 1951 erschie n in der 
Slowakei eine Studi e des sowjetischen Forscher s Iwan Udalcov , in der Štúr viel posi-
tiver beurteil t wurde , als von den tschechische n Politiker n Mitt e des 19. Jahrhun -
derts . Die s beflügelte die slowakischen Forscher , die die Fortschrittlichkei t Štúr s 
un d seiner Anhänge r verteidigten . So scheitert e der Versuch des -  von Hude k 
(allerding s in Anführungsstrichen ) als „Dogmatiker " charakterisierte n -  Vladimir 
Matula , 1954 Führe r der nationale n Bewegung, eine andere , proungarisch e Grupp e 
von „Revolutionären " aufzubauen. 5 Scho n wenige Monat e darau f erschiene n die 
ersten Polemike n un d eine Diskussio n brac h aus, in der sich mehrer e slowakische 
Marxiste n gegen die Interpretatio n von Matul a stellten. 6 In den 1955 erschienene n 
„Thesen " wurde der slowakische Aufstand gegen die Magyare n positiv interpretiert . 
Ma n könnt e vielleicht noc h auf das Hef t des „Historick ý časopis SAV" von 1956 zu 
Eudovi t Štúr verweisen, auf eine ebenso dem Nationalhelde n gewidmet e Moskaue r 

UdaTcov,  Ivan Ivanovic: Slovanské národ y Rakúskej říše v revolučno m hnut í r. 1848 vo 
výskumoch sovietskych historiko v [Die slawischen Natione n des Habsburgerreich s in der 
revolutionäre n Bewegung des Jahre s 1848 in den Forschunge n sowjetischer Historiker] . In : 
Holotík,  Ludovít (Hg.) : Revolučn ě dedičstvo rokov 1848-1849 [Das revolutionär e Erbe der 
Jahre 1848-1849]. Bratislava 1951, 74-86. 
Matula,  Vladimír: K niektorý m otázkám slovenského národnéh o hnuti a štyridsiatych 
rokov XIX. stol. [Zu einigen Fragen der slowakischen Nationalbewegun g der vierziger 
Jahre des 19. Jahrhundert] . In : Historick ý časopis 2 (1954) H . 3, 375-406. 
JT  Qan Tibenský]: Konferenci a slovenských historiko v o tezach slovenských dejín [Die 
Konferen z der slowakischen Historike r über die Thesen zur slowakischen Geschichte] . In : 
Historick ý časopis 3 (1955) H . 2, 299-303. 
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Konferen z im selben Jah r sowie auf die 1957 publiziert e Štúr-Biografi e von Vladimir 
Matula , die zwar fast ohn e Kriti k der slowakischen Nationalbewegun g auskam (aber 
einen kritische n Blick auf die Nationalitätenpoliti k der ungarische n Aufständische n 
wagte), von Juliu s Mésáro š dennoc h heftig angegriffen wurde. 7 Schließlic h war es die 
ungarisch e Revolutio n von 1956, die zu eine r Reinterpretatio n dieses Abschnitt s der 
Geschicht e Ungarn s beitrug . All diese Indizie n spreche n für eine Umdeutun g des 
Selbstbildes der slowakischen Historiker : die „national e Tradition " war von „Dog -
matikern " nie ernsthaf t gefährdet . Indesse n findet man in den Äußerunge n ihre r 
Verteidiger nich t selten einen gewissen Dogmatismus . 

Doc h diese Frag e ist die einzige, bei der ma n sagen könnte , dass sich der Auto r 
von seinen Quelle n in die Irr e ha t führe n lassen. Kleiner e kritisch e Einwänd e betref-
fen das letzt e Kapitel , in dem die marxistisch e Interpretatio n des Jahre s 1939 gegen 
die Chronologi e erst nac h dem Nationalaufstan d von 1944 besproche n wird (S. 199-
213). Hie r fehlt der Bezug auf die Arbeiten von Jozef Jablonický. 8 Praktisc h uner -
wähn t bleibt auch die marxistisch e Interpretatio n der Herrschaf t der Habsburger , 
die gerade im Kontex t des Verhältnisse s zwischen slowakischer un d ungarische r 
Geschicht e interessan t gewesen wäre. 

Abgesehen davon überzeug t „Najpolitičkejši a veda" in der Herangehensweise , 
Argumentatio n un d in den Schlussfolgerungen . Erwähnenswer t ist auch der souve-
rän e Blick auf die international e Eben e der Historiografiegeschichte , die klare 
Analyse der Beziehungen , die die slowakischen Historike r zu ihre n tschechische n 
un d ungarische n Kollegen unterhielten . Aus dieser auf die Nachbarhistoriografie n 
erweiterte n Perspektiv e resultier t eine überzeugend e Definitio n des slowakischen 
Spezifikums : Diese s habe in der „Bemühun g um die Gestaltun g einer eigenständige n 
slowakischen Nationalgeschichte " gelegen, „di e kein Bestandtei l der ungarische n 
ode r tschechische n Nationalgeschicht e ist" (S. 230). Bis 1968 blieb dieses Zie l uner -
reicht , aber das Ringe n daru m ha t Adam Hude k anschaulic h un d überzeugen d 
beschrieben . 

Jen a Macie j Görn y 

Pullmann,  Michal: Konec experimentu: Přestavba a pád komunismu v Českoslo-
vensku [The End of Experiment. Perestroika and the Demise of Communism in 
Czechoslovakia]. 
Scriptorium , Prah a 2011, 243 S., ISBN 978-80-87271-31-5 . 

Micha l Pullmann' s boo k on th e closing years of communis t power in Czechoslo -
vakia produce s ehallengin g new interpretation s of a perio d tha t has received very 
little attentio n from serious historians . I t uses a range of publishe d and unpublishe d 

Mésároš, Julius: Dve vedecko-populárn e publikácie o Ludovítov i Štúrovi [Zwei populär -
wissenschaftliche Publikatione n über Eudovi t Štúr] . In : Historick ý časopis 5 (1957) H.l , 
116-118. 
Jablonický, Jozef: Glosy o historiografi i SNP . Zneužívani e a falšovanie dejín SNP [Glossen 
über die Historiografi e zum Slowakischen Nationalaufstand . Missbrauc h und Verfälschung 
der Geschicht e des Slowakischen Nationalaufstands] . Bratislava 1994. -  Ders.: Slovenské 
národn é povstanie a tri etapy jeho hodnoteni a [Der Slowakische Nationalaufstan d und drei 
Etappe n seiner Bewertung] . In : Historick ý časopis 39 (1991) H . 4-5, 456-463. 
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source s to back up theses on ho w th e influenc e of Gorbachev' s perestroik a in th e 
Soviet Unio n led to a remarkabl y rapid disintegratio n of an apparentl y stable power 
structure . Ther e has been some very positive and also some very hostil e Czec h medi a 
coverage for his arguments , th e latte r relatin g to an unjustified perceptio n tha t th e 
boo k aims to give th e communis t regime an easy ride . I t shoul d rathe r be welcome d 
as a pioneerin g attemp t to addres s difficult issues, even if some part s of his argumen t 
may warran t furthe r development . 

Pullman n challenge s comfortabl e assumption s on th e normalisatio n perio d argu-
ing tha t th e systém of power relied on th e suppor t base no t of "a narro w stratů m of 
th e bureaucracy, " but of th e "overwhelmin g majorit y of th e population " (p . 223). 
Tha t suppor t was always ambivalen t and mixed with scepticism and cynicism , but it 
went beyon d "mere loyal adaptation " (p. 222). Instead , Pullman n identifie s a "con -
sensus." Peopl e retaine d a belief in socialism as, in some sense, a mor e desirable 
social orde r tha n capitalis m - opinio n polls from th e tim e give suppor t to thi s -  and 
mouthe d th e mor e specific but ultimatel y vacuou s ideologica l formulation s of th e 
elitě. In retur n the y had enoug h free space for living reasonabl y fulfilling lives. 

Thi s "consensus " was the n disrupte d as change s in th e Soviet Unio n pushe d th e 
Czechoslova k leadershi p int o openin g discussion s which , in contras t to phone y dis-
cussion s of previou s years, the y were n o longer able to control . Hope s and also fears 
were arouse d amon g different social group s and the y began expressing opinion s and 
asking question s tha t coul d n o longer be handle d within an established vocabular y 
tha t Pullman n places at th e centr e of his notio n of consensus . Analysis of th e pro -
nouncement s of leadin g part y and governmen t figures demonstrate s growing confu -
sion and uncertainty , while opinio n polls -  no t mad e public at th e tim e - show 
declinin g faith in socialism. Thus , in his view, it was th e disintegratio n in th e author -
ities' ability to maintai n consensus , rathe r tha n th e activitie s of Oppositio n groups , 
tha t triggered th e downfal l of communism . 

Muc h of thi s is persuasively argued , but key theme s need furthe r developmen t and 
clarification . Mos t questionabl e is th e treatmen t of th e mechanism s of maintainin g 
power after normalisatio n and th e use of th e term consensus . Rejectin g th e totalitar -
ian framework , and th e portraya l of power as dependen t on repressio n alone , nee d 
no t mea n rejectin g th e importanc e of forms of repression . Thi s shifted over tim e as 
active Oppositio n was subdue d and isolated from th e populatio n throug h th e early 
1970s, but use of th e ter m consensu s risks confusio n between two different kind s of 
consensus , a genuin e on e and a phone y or impose d one . 

Par t of th e regime' s metho d of rulin g was to creat e th e appearanc e of a consensu s 
aroun d its own ideology and phraseology , using repressio n when necessary . In 
essence, Pullman n shows th e breakdow n of thi s phone y consensus , which is no t th e 
same as th e rupturin g of a society-wid e consensus , and th e resultin g disintegratio n 
of th e regime from within . Ther e is a great deal left for furthe r investigation , includ -
ing th e developmen t and mechanism s for ensurin g politica l stability in post-normal -
isation Czechoslovakia , th e mean s whereb y power passed to a new regime and th e 
significance of th e normalisatio n perio d for subsequen t development . 

O n thi s last poin t th e autho r conclude s with th e speculative and provocativ e argu-
men t tha t th e heritag e of normalisatio n lives on with a new consensu s built aroun d 
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th e mouthin g of neo-libera l slogans which resembl e th e ideologica l vaeuousnes s of 
normalisatio n (pp . 225-227) . Thi s exaggerates continuit y from th e past . After 1989 
ther e was no analogou s need for an artificially impose d consensu s and ther e were no 
comparabl e coereive mean s to maintai n it. Differen t opinion s coul d coexist, and be 
expressed in public , withou t threatenin g th e regime or causin g pani c in its uppe r 
reaches . 

Nevertheless , by asking difficult question s in a forthrigh t and clear way, thi s boo k 
has alread y stimulate d public debat ě over th e heritag e of th e normalisatio n period . 
It will have trul y sueeeede d if it also stimulate s mor e researc h over th e difficult 
question s still to be answered . 

Paisley Marti n Myan t 

Borodziej, Wtodzimierz: Geschichte Polens im 20. Jahrhundert. 

C.H . Beck, Münche n 2010, 489 S., ISBN 978-3-406-60647-2 . 

Di e von Ulric h Herbert , dem Freiburge r Experte n für zeitgenössisch e Geschichte , 
herausgegeben e Reih e zur Geschicht e der europäische n Staate n „Europäisch e Ge -
schicht e im 20. Jahrhundert " muss ma n als umfassende s Projek t zur Geschicht e des 
moderne n Europ a aus der vergleichende n Perspektiv e einzelne r „nationaler " bzw. 
staatliche r Geschichte n sehen . Erklärte s Ziel ist es, die Entwicklun g einer Reih e von 
europäische n Staate n im „langen " 20. Jahrhunder t -  verstande n ungefäh r als die Zei t 
zwischen 1890 un d 2000 - nachzuzeichnen . Dabe i soll auf der Grundlag e „regiona -
ler Studien " untersuch t werden , inwieweit die Staate n des europäische n Kontinent s 
strukturel l vergleichbare , d.h . in Bezug auf Phase n un d Geschwindigkei t ähnlich e 
Entwicklunge n bzw. eine allgemein e Modernisierun g durchliefen , un d in welchem 
Maße , wo un d warum die Entwicklunge n einen andere n Weg nahme n ode r einem 
eigenen Takt folgten. Auf der Grundlag e von konkrete n Schlüsselereignisse n un d 
Prozesse n soll das Projek t als Ganze s zeigen, welche Befund e ma n - entsprechen d 
der bislang dominierende n Traditione n - im Rahme n von Nationalstaate n erkläre n 
kan n un d wo es bereit s um gemeinsam e europäisch e „grundlegend e Prozess e un d 
dere n Varianten " geht (Vorwort Herber t S. 7). 

Alle Bänd e der Reih e -  von Spanie n un d Großbritannie n bis zu Russlan d un d der 
Sowjetunio n (bislang ist es nich t gelungen , einen Auto r für die Tschechoslowake i zu 
finden ) -  habe n eine ähnlich e Struktur : eine chronologisch e Aufzählun g von „Ereig -
nissen", vor allem politikgeschichtliche r Entwicklungen , unterbroche n von „Quer -
schnitten" , die die Zei t um 1900, die Mitt e der zwanziger Jahre , den Zweite n Welt-
krieg, die Mitt e der sechziger Jahr e un d die Jahr e nac h 1990 betrachten . In diesen 
Sonde n sollen sich die Autore n um eine komplex e Darstellun g der Situatio n von 
Staat un d Gesellschaf t bzw. um dere n Weiterentwicklun g in Vierteljahrhundert -
schritte n bemühen . Letztlic h sind es dan n eben diese Querschnitt e im Rahme n der 
gesamten Reihe , die es ermögliche n sollen, komplex e Entwicklunge n gesamteuropä -
ischen Charakter s zu erkennen . Di e schablonenartig e Struktu r der Bänd e ist jedoch 
nich t ganz problemlos : Scho n in den Rezensione n der bereit s veröffentlichte n Tite l 
wurde n Einwänd e geäußert , dass die vorgegebenen Zäsure n un d Parallele n Autore n 
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dazu zwingen könnten , der Geschicht e der einzelne n Staate n Gewal t anzutun . So 
denke n etwa in Großbritannie n Historike r wie Laien bei dem Schlagwor t „gesell-
schaftlich e Umbrüche " eher an den Regierungsantrit t der radikale n konservative n 
Reformeri n Margre t Thatche r als an die sechziger Jahre . 

Di e Reih e muss allerding s auch als Sammlun g von Monografie n betrachte t wer-
den , von dene n jede einzeln e ihre n eigenen Wert hat . Da s Projekt , das weit über den 
Rahme n herkömmliche r politik- , wirtschafts- , un d sozialgeschichtliche r „nationa -
ler" Synthese n hinausgeht , ha t die Entstehun g einer Folge nichtdeskriptiver , kon -
zeptionel l interessante r Werke initiiert , die von führende n Fachleute n verfasst wur-
den . Di e Geschicht e Polen s aus der Fede r von Wlodzimi r Borodziej , Professo r an 
der Universitä t Warschau , gehör t zu den einfallsreichste n der bislang erschienene n 
Bände . 

In der Einleitun g seines Buche s (S. 11) stellt Borodzie j die dre i Motiv e vor, die 
währen d des Schreibprozesse s permanen t wiederkehrten : Ersten s die gewaltigen 
Unterschied e zwischen dem polnische n Staat un d der polnische n Natio n vor den 
Umbrüche n in der polnische n Geschicht e des 20. Jahrhunderts : 1918,1945 un d 1989. 
Pole n un d die polnische , bis zum Jah r 1918 getrennt e un d in eine r Reih e von Punk -
ten nich t ganz einfach „zusammenwachsende " Natio n (ähnlic h wie Deutschlan d 
un d die Deutschen) , musst e sich imme r wieder neu „gründen" , meist unte r Schmer -
zen , bzw. sich selbst definieren , un d das nac h innen , wie nac h außen . Da s zweite 
Moti v ist die Konkurren z von nationale r un d sozialer Frag e um den Vorrang, un d 
das sowohl im Zuge der wiederholte n Gründunge n des polnische n Staates , als auch 
währen d der Schlüsselrevolutione n 1905 un d 1980. Di e Komplexitä t der sich anbie -
tende n Lösunge n in der permanen t komplizierte n nationale n Situatio n stellt die 
Stratege n der polnische n Politi k bis heut e vor nich t geringe Probleme . Da s dritt e 
sich •wiederholend e Moti v besteh t schließlic h im Abwägen der auswärtigen Quelle n 
der Modernisierun g einerseits , die in einigen Fälle n nich t imme r erwünscht e Impuls e 
(um das Jah r 1900 ähnlic h wie nac h 1945) gaben, der polnische n Neigun g zu Autar -
kie un d zum Bremse n gesellschaftlich-ökonomische r Veränderunge n im Interess e 
des gesellschaftliche n Konsense s andererseits . Diese zweite Tenden z lässt sich für die 
Zwischenkriegszei t ebenso beobachte n •wi e in den siebziger un d achtzige r Jahren . 

Borodzie j ha t sein Werk in vier chronologisch e Abschnitt e gegliedert (1890-1918 , 
1918-1939, 1939-1944 un d 1945-2004) , die wiederu m unterteil t sind in „Ereignis" -
Kapite l (mi t einem Schwerpunk t auf der Außen - un d Innenpoliti k un d Kriegsereig-
nisse) un d „Struktur"-Kapitel . Die s gelingt in der ersten Hälft e des Buche s perfekt , 
in der 54 Jahr e in dre i Abschnitte n mit insgesamt neu n Kapitel n abgehandel t werden . 
Als etwas problematisc h erweist sich diese Vorgehensweise jedoch int zweiten Teil 
des Buches , in welchem dem Auto r für viereinhal b Jahrzehnt e voller Veränderungen , 
größtenteil s durc h das kommunistisch e Regim e bedingt , plus 15 Jahr e des „neue n 
Polens " ein Abschnit t mit sieben Kapitel n ausreicht . Zu dem letzte n Querschnitts -
un d ereignisgeschichtliche n Kapite l bekenn t Borodzie j selbst, dass er sich als Zeit -
zeuge, „aufgewachse n im Sozialismu s un d sozialisiert durc h die Solidarnošč" , zwar 
um kritische n Abstand bemüht , aber dennoc h mi t großen Probleme n beim Verfassen 
zu kämpfe n hatt e (S. 12). De r Autor , der sich in den achtzige r un d neunzige r Jahre n 
an der Seite großer Persönlichkeite n des „neue n Polen " politisc h engagiert hat , heb t 
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hier durchau s mit Nachdruc k - un d auch unte r gezielter Weglassung der „Aur a des 
Umbruchs " von 1989 - die Kontinuitä t der Zei t zwischen der Entstehun g der Soli-
darnoš č 1980 un d dem Eintrit t Polen s in die E U im Jah r 2004 hervor . U m die bis-
lang dominant e Sichtweise zu überwinden , die das End e des Kalte n Krieges akzen -
tuiert , ha t er einen Bogen gespannt , der die bis heut e aktuelle n Problem e bei der 
Lösun g „alte r Fragen " aufzeigt, aber auch verdeutlicht , dass sich Pole n un d das pol -
nisch e Volk nac h dem End e des Kommunismu s nich t so schmerzhaf t „wiederbe -
gründen " musste n wie in den Jahre n 1918 un d 1944/45-47 . 

Borodziej , der zu den bedeutendste n polnische n Zeitgeschichtsforscher n auf dem 
Feld e der politische n Geschicht e un d der internationale n Beziehunge n gehört , ist 
vor allem mit Arbeiten zum Zweite n Weltkrieg, der Nachkriegszeit , der Solidarnošc -
Zei t un d der Gründun g des neue n Zentraleuropa s nac h 1989 hervorgetreten , jüngst 
als Herausgebe r polnische r diplomatische r Akten der Zwischenkriegszeit . Di e große 
Synthes e konnt e er selbstverständlic h nich t auf der Grundlag e von Archivquelle n 
schreiben . Mi t der notwendige n kritische n Distan z ha t er sich auf eine umfangreich e 
Zah l an neue n un d neueste n Arbeiten polnischer , deutsche r un d teilweise auch 
angloamerikanische r Herkunf t gestützt , in den letzte n Kapitel n zude m auf die zeit-
genössische polnisch e Publizistik . De r tschechisch e Leser wird mit Nei d verfolgen, 
wie viele quellenbasiert e Arbeiten un d Synthese n zu zentrale n Probleme n der polni -
schen Geschicht e insbesonder e in den letzte n zeh n Jahre n erschiene n sind. Die s ist 
nich t nu r Ausdruc k der großen Zah l polnische r Historiker , sonder n auch Abbild des 
außerordentliche n Interesse s der polnische n Öffentlichkei t an „ihrer " neue n un d 
neueste n Geschichte . Entsprechen d thematisier t un d analysier t Borodzie j auch die 
Problem e der breitere n Öffentlichkei t mit der kritische n Demontag e von Mythe n 
un d Stereotype n der moderne n polnische n Geschichte , die die Natio n verteidigen . 

Sein eigener Blick auf die „polnisch e Geschichte " ist dabe i sachlich kritisch : 
Borodzie j erläuter t mi t Abstand un d mit dem Blick auf das international e Publiku m 
die Geschicht e der polnische n Gesellschaf t bzw. der multinationale n Gesellschaft , 
die auf sich imme r •wiede r verändernde n Gebiete n des erst geteilten un d dan n „ver-
schobenen " polnische n Staate s lebte . Dabe i gelingt es ihm , weder in einen nationa l 
motivierte n noc h in den konjunkturalistisc h ultrakritisc h „antipolnischen " Ton zu 
verfallen. Im Zentru m seiner Aufmerksamkei t stehe n die politischen , militärischen , 
wirtschaftliche n un d sozialen Ereignisse un d Prozesse , die insbesonder e im ersten 
Teil durc h Ausführunge n über die kulturelle n un d gesellschaftliche n Kontext e des 
Wandel s der polnische n Gesellschaf t abgerunde t werden . Methodisc h ist Borodziej s 
Zugan g am eheste n als „neu e Politikgeschichte " zu charakterisieren , ausgewogen 
ergänz t um Aspekte eine r sozial interpretierte n Wirtschaftsgeschichte . Aber auch 
Aspekte der Mentalitätsgeschicht e sind in den Text eingewoben ; für die Zei t nac h 
1918 wie in den Passagen über die neuest e Epoch e zeigt Borodzie j die gespalten e 
Wirkun g der „realen " un d der media l vermittelte n Wirklichkei t auf die Gesellschaf t 
bzw. die Auswirkungen dieser „Doppelrealität " der Ereignisse auf die Entwicklun g 
des historische n Narrativs . 

Imme r wieder aufs Neu e verdeutlich t Borodzie j die wirtschaftlichen , soziokultu -
rellen , religiösen un d kulturpolitische n Unterschied e der einzelne n polnische n 
Regione n un d Milieu s (die richtungsgebend e Großstad t gegen den schier unend -
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liehen ländliche n Raum ) un d zeigt die Folge n dieser Diskrepanze n für die allgemei-
ne Entwicklun g wie für herausstechend e Ereignisse auf (exemplarisc h seine hervor -
ragend e Darstellun g der dramatische n Jahr e 1939-1944!). Da s „Neue " in Borodziej s 
Erzählun g sind weniger bislang unbekannt e historisch e Fakte n (obwoh l für einen 
tschechische n ode r deutsche n Leser viel Neue s vorkommt) , als vielmeh r der vom 
Auto r angeboten e differenziert e Blick auf die historisch e Realität : Es gab keine ein-
heitlich e Geschicht e des moderne n Pole n un d seiner Gesellschaft . Wir müssen un s 
mit der vielfältigen, im Innere n oft widersprüchliche n un d von verschiedene n Be-
völkerungsgruppe n un d politische n Vereinigunge n sehr unterschiedlic h wahrge-
nommenen , vor allem aber raue n un d imme r wieder auch tragische n Realitä t dieses 
Teils der Geschicht e auseinandersetzen . Nu r am Rand e sei hier Borodziej s offene 
Kriti k am britische n un d insbesonder e amerikanische n Pragmatismu s angeführt , 
durc h den der „kleine " polnisch e Verbündet e im Grund e genomme n bereit s im Jah r 
1941 un d dan n gänzlich 1943 unte r voller Kenntni s der kurz - wie langfristigen 
Folge n „a n die Russen verkauft" wurde (S. 241-248, insbesonder e S. 244, wo von 
der Zusammenarbei t der britische n Specia l Operation s Executiv e mit dem NKW D 
bereit s ab dem 22. Jun i 1941 die Red e ist, die den polnischen , prowestliche n 
Widerstan d eliminier t hat) . 

Da s Proble m des Historiker s als Schriftstelle r -  un d Borodziej s Buch ist sehr gut 
lesbar geschriebe n - ist der Unterschie d zwischen der dramatische n Zei t 1890-
1944/4 7 un d den folgenden Jahrzehnte n bis zur Entstehun g der Solidarnošč . Polen , 
das von den Nationalsozialiste n un d den russischen Okkupante n gemeinsa m zer-
stör t un d nich t nu r in der Folge des Holocaus t meh r als dezimier t wurde , ha t einen 
Großtei l seiner traditionelle n Eliten , besonder s der traditionelle n Intelligenz , ver-
loren . Da s Lan d macht e in den Nachkriegsjahre n eine drastische , von Moska u ange-
ordnet e un d organisiert e industriell e Modernisierun g durch . Es wäre beim heutige n 
Erkenntnisstan d wohlmöglic h eine zu große Aufgabe gewesen, dem Leser diesen 
Prozes s der grundlegende n wirtschaftlichen , sozialen un d kulturelle n Transforma -
tion der teilweise von Grun d auf veränderte n un d trotzde m in ihre m Ganze n in 
einem traditionelle n (nationalen , ständischen , kulturelle n un d religiösen) Rahme n 
beharrende n Gesellschaf t hin zum „sozialistische n Polen " als spannend e Geschicht e 
nahezubringen . 

Dennoc h hätt e der Leser gerne genaue r erfahren , wer die „Profiteure " un d Träger 
der kommunistische n „Gleichschaltung " der polnische n Gesellschaf t gewesen sind. 
Aus dem Kontex t wird ersichtlich , dass vor allem die junge un d ungebildete , von der 
politisch-kulturelle n Traditio n unbeschwert e männlich e polnisch e Landbevölkerun g 
in die neu entstandene n Machtstrukture n eintra t un d unbekümmer t ihre n Gewin n 
aus der Beteiligun g an der kommunistische n Diktatu r zog. Es ist allerding s auch 
deutlich , dass sich einige von diesen Persone n un d ganz sicher dere n (in manche r 
Hinsich t „privilegierte" ) Kinde r ab den sechziger Jahre n um eine pragmatisch e „Ver-
menschlichung " des Regime s bemühten , um ihre neu erlangt e Bildun g un d ihr ge-
sellschaftliche s Potentia l auf relevant e Art zur Anwendun g bringen zu können . An 
dieser Stelle wäre der Leser dem Auto r dankba r gewesen für einen genauere n Blick 
auf die Problemati k der Kultur , der Bildung , auf das Prestige , das die neue n akade -
mische n Elite n hatten , aber auch die Frustrationen , die sie erlebte n un d den Weg, auf 
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dem das bürokratisc h schwerfällige, unfähig e un d nich t reformierbar e Regim e diese 
am End e zielsicher in die Oppositio n trieb -  un d so in Kontak t mit dem unzufrie -
denen , in einigen Epoche n gar sprichwörtlic h hungrige n Proletaria t brachte , in des-
sen Name n die sozialistische Diktatu r eigentlic h herrschte . Warum es dazu kam -
un d zwar trot z der zahlreiche n Privilegien , die die intellektuell e Spitze genoss - , 
warum dies so schnel l un d in einem so hohe n Ma ß passierte , kan n Borodzie j nu r 
andeuten . Ein Leser, der gezielt nac h Parallele n un d Unterschiede n in der Ent -
wicklung der Nachbarstaate n Polen s sucht , möcht e die Antworte n deutliche r lesen. 
Wahrscheinlic h ist die historiografisch e Zei t dafür noc h nich t reif. Anregungen , 
Informationen , Beobachtunge n un d wertvolle Schlüsse bringt das wunderbar e Buch 
Borodziej s jedoch in einer riesigen Fülle . 

Pra g Jiří Pešek 

Teich,  Mikuláš/ Kováč, Dušan/ Brown, Martin D. (Hgg.): Slovakia in History. 
Cambridg e Universit y Press, Cambridg e 2011, 413 S., ISBN 978-0-521-80253-6 . 

De r Band steh t in einer Reih e mit dem von Mikulá š Teich vor nu n fast eineinhal b 
Jahrzehnte n publizierte n Sammelwer k „Bohemi a in History". 1 Auch diesma l war es 
die Absicht der Herausgeber , dem in der angelsächsische n Welt eher spärliche n 
Wissen um Geschicht e un d Politik , Wirtschaft , Gesellschaf t un d Kultu r in der Mitt e 
Mitteleuropa s aufzuhelfen. 2 Im Hintergrun d steh t auch hier Neville Chamberlain s 
bekanntes , auf „Münche n 1938" un d seine Vorgeschicht e gemünzte s Diktu m vom 
„Strei t in einem weit entfernte n Lan d zwischen Leuten , von dene n wir nicht s wis-
sen". Di e Autore n (die Autorinne n sind leider nac h wie vor eine schwach e Minder -
heit ) ha t man aus der ersten Liga der slowakischen Expertinne n rekrutiert . Pro -
minen t vertrete n ist die forschungsstark e jüngere un d mittler e Generatio n der 
Slowakische n Akademi e der Wissenschaften , danebe n aber auch die Prominen z der 
senior un d eider scientists, Duša n Kováč un d Vilém Prečan . Dün n gesät sind die 
nichtslowakische n Fachleute ; vielleicht auch deshalb sind die über die Slowakei hin -
ausreichende n komparative n Sichtweisen nich t so deutlic h ausgeprägt . Inspirator , 
Motor , Spiritu s Recto r un d abschließende r kritische r Kommentato r des Unterneh -
men s ist Mikulá š Teich -  nac h der Okkupatio n von 1968 in die Emigratio n ge-
zwungen , seithe r unterweg s als Wandere r un d Vermittle r zwischen den Welten von 
Cambridg e (Großbritannien ) un d der Slowakei un d Tschechiens . 

„Slovakia in history " präsentier t eine dicht e Folge von Einzelbeiträgen , wie sie so 
ode r so ähnlic h in verdauliche r For m bislang nich t versammel t worde n sind; sie run -
den sich zu einer Synthese , die auch für die Fachwissenschaf t von beträchtliche r 
Relevan z ist. De r rot e Fade n spinn t sich durc h fast zwei Jahrtausende ; Schwerpunk t 
(der etwa zwei Dritte l des Textkorpu s umfasst) ist allerding s das 20. Jahrhundert . 

Teich,  Mikuláš (ed.) : Bohemi a in History . Cambridg e Universit y Press, Cambridg e 1998. 
Einer kontinentaleuropäische n Region , die breitere n britische n Kreisen vornehmlic h von 
den stag parties auf den Kneipenmeile n von Bratislava oder Budapest bekann t sein dürfte . 
Hiera n wird allerdings auch der vorliegende Band wenig ändern . 
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Di e Beiträge sind im Wesentliche n chronologisc h gereiht . Beabsichtig t war aller-
dings nich t die lückenlos e Abdeckun g der Nationalgeschichte , sonder n die 
Konzentratio n auf key issues. Im Vordergrun d steh t die politisch e Geschicht e der 
slowakischen Natio n - die ohn e den Blick auf Gesellschaft , Wirtschaf t un d Kultur , 
Idee n un d Diskurs e aber natürlic h nich t zu schreibe n ist. 

Natio n un d Nationalstaa t waren un d sind, wie der Band demonstriert , in der 
europäische n Geschicht e gewichtige Entitäte n un d keinesfalls zu vernachlässigend e 
Akteure (natürlic h unte r anderen , un d in Verflechtun g mit anderen) . Ma n darf dies 
als Kontrapunk t zum aktuelle n modisch-inflationäre n Gered e von „Transnationali -
tät " lesen. Di e Autore n sitzen dami t allerding s nich t der Fiktio n ungebrochene r 
nationale r Identitä t un d Kohären z auf: Sowoh l Kováčs einleitend e als auch Teich s 
abschließend e Reflexione n (un d vielfach, mindesten s implizit , die Beiträge dazwi-
schen ) thematisiere n die Frage , ob un d inwieweit un d ab wann der Gegenstan d des 
Buche s eigentlic h existiert hat 3 -  nachde m es in der ungarische n Period e bis zum 
End e der Monarchi e keine administrati v abgegrenzt e Entitä t „Slowakei " gegeben 
hatt e un d diese auch im Rahme n der CSR/CSS R die längste Zei t eine Untereinhei t 
des zentralisierte n tschechoslowakische n Staate s darstellt e (mi t Ausnahm e der Zwei-
ten Republi k nac h „München " un d der Scheinselbständigkei t im Rahme n des NS -
Imperiums) . 

Selbstverständlic h waren Adel un d Städt e im frühe n un d hohe n Mittelalte r nich t 
„national-slowakisch " (Steinhübel , Lukačka , Segeš); Renaissanc e un d Humanismu s 
(Frimmová ) un d die frühneuzeitliche n Religionskonflikt e (Cičaj ) sind Variatione n 
zu allgemeinere n (ostmittel-)europäische n Themen . Sie führen , sozusagen als Ramp e 
(in einem nicht-teleologische n Sinn) , zur Nationalgeschicht e hin . Di e nationalpoliti -
sche Bewusstwerdung , das slowakische Autonomiestrebe n un d die dazugehörig e 
Natio n •werden , imme r im Rahme n der Stephanskrone , in ersten Ansätzen mit der 
Aufklärung, mithi n seit dem 18. Jahrhunder t greifbar un d Gegenstan d wissenschaft-
lichen Interesse s (Kowalská) . Da s slowakische politisch e Program m entwickelt e sich 
in der Folgezei t im Spannungsboge n zwischen der Absetzun g vom ungarische n 
Patriotismu s un d der Hinwendun g zum tschechoslowakische n Staat , int Konne x mit 
dem Panslawismu s (Haraksim) , insgesamt wieder als Variation zu einem umgreifen -
den Thema , nämlic h dem der ostmitteleuropäische n Nationalbewegunge n (Kováč) . 
Di e im ungarische n politische n Rahme n un d kulturelle n Spannungsfel d angesiedel -
te slowakische Territorial -  un d Nationalgeschicht e wird nac h 1918, int Zeiche n des 
Tschechoslowakismu s (Bakke) , zur Geschicht e der Kohabitatio n mit den Tscheche n 
in der Erste n Republi k (Krajčovičová) . Di e Period e der nationalsozialistische n Satra -
pie zwischen der Münchne r Konferen z un d dem End e des Zweite n Weltkriegs 
(Bystřičky, Kamenec ) ist nich t rundwe g temno: De r slowakische Widerstand , gip-
felnd int Nationalaufstan d von 1944 (Rychlík , Prečan ) markier t zwar nich t die poli-
tisch-militärische , aber doc h die moralisch e Neugründun g der Nation . Di e kommu -
nistisch e Nachkriegszei t (Barnovský , Šutaj, Pešek, Londák , Londáková ) un d speziell 

Cambridg e Universit y Press hatt e das Publikationsunternehme n zunächs t abgelehnt , ge-
stützt auf ein Gutachten , das die Nichtexisten z seines Gegenstande s bis 1918 behauptete . 



Neue Literatur 197 

die 1968er Refor m (Sikora , Zatkuliak ) werden hier aus der nich t ganz so bekannte n 
slowakischen Perspektiv e beleuchtet , nich t zuletz t auch im Blick auf die zwiespälti-
gen Ergebnisse der sozialistische n Industrialisierun g un d Modernisierung . Nich t 
verwischt werden dürfen , so Teich s eindringliche s Monitum , die Unterschied e zwi-
schen klerikalfaschistische m un d kommunistische m Regime . Zweifellos: Beide sind 
Diktaturen . Ihr e Behandlun g mit der groben Keule des Totalitarismusbegriff s tät e 
einer subtilen historische n Analyse jedoch nich t gut. Mi t dem End e des Kommunis -
mu s un d dem Überwechsel n in die Unabhängigkei t (Štefanský) komm t der mehr -
fache Wande l des slowakischen Staat s un d seiner Staatlichkei t im 20. Jahrhunder t an 
sein vorläufiges Ende . Di e womöglich naheliegend e Versuchung , die Unabhängigkei t 
als Telos der vorangegangene n 350 Textseite n zu präsentieren , vermeide t der Band 
wohlweislich . 

Salzbur g Christop h Boyer 

Maxwell, Alexander: Choosing Slovakia: Slavic Hungary, the Czechoslovak 
Language and Accidental Nationalism. 
I. B. Tauris Publishers , London , Ne w York 2009, 262 S., ISBN 978-1-84885-074-3 . 

Rarel y does a title captur e th e spirit of a boo k as eloquentl y as here : Alexander 
Maxwell has produce d an intelligent , irreverent , idiosyncratic , and in his own words 
ironi e narrativ e abou t th e birth and ultimat e success of Slovák nationalism , defined 
as th e belief in a "Slovák nation " speakin g a "Slovák language. " Hi s argumen t is 
interestin g throughout , despit e some inaecuracie s and slips tha t coul d easily have 
been addresse d within th e author' s own framewor k of interpretation . 

Maxwell places himsel f firmly within modernizatio n theory' s "peasant s int o 
patriots " framework . But rathe r tha n studyin g why thi s transformatio n happened , 
he takes th e proces s of nationalizatio n for grante d and focuses on th e man y different 
conceptualization s of "the nation " circulatin g in th e nineteent h and early twentiet h 
Centur y amon g th e Slavic speakin g elites of what is toda y Slovakia. Instea d of linea-
rity and teleology, Maxwell highlight s contingenc y and failure in orde r to argue tha t 
"the historica l forces tha t caused Slovák particularis t nationalis m were unintende d 
consequence s of othe r nationalis t movements " (185). 

Th e autho r approache s his source s with considerabl e sophistication , takin g th e 
discourse s and wordin g of his actor s deeply seriously as testimonie s to thei r world 
views and horizon s of expectatio n -  ideas and scheme s tha t are often at odd s with 
contemporar y categories , or with ho w thing s turne d out . When Eudovi t Štúr in 1843 
in a pamphle t justifying th e new orthograph y he had just designed called Slovák a 
"dialect " (nárečja ) and Slovaks a "tribe" (kmen) , Maxwell insists tha t these words 
were no t chose n randoml y and asks why Štúr used them , rathe r tha n simply presu -
min g - as scholar s have been pron e to do -  tha t what Štúr "really meant " was tha t 
th e Slovaks forme d a separat e "nation " with its own "language." Such careful philo -
logical hermeneutic s gives his reasonin g considerabl e authority . 

Maxwell also seeks to sharpe n ou r tool s for analyzin g argument s abou t language 
and nationalit y by developin g a terminolog y capabl e of singling ou t th e different 
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meaning s of "language." Thi s term , he argues, refers to at least thre e different pheno -
mena : 1) standardize d Convention s for spelling and grammar ; 2) speech varieties used 
by peopl e living on a certai n territory , varieties tha t are held to be highly homoge -
neou s and distinc t in compariso n with speech varieties in neighbourin g territories ; 
and 3) an idea of a nationa l language, implicitl y juxtapose d with th e mer e "dialects " 
containe d within it. Thoug h often conflate d in politica l and public debatě , Maxwell 
is adaman t tha t historian s shoul d keep th e thre e meaning s separat e and learn from 
thei r colleague s in linguistics tha t th e differenc e between "language" and "dialect " is 
a politica l issue, no t a linguistic one . Since th e Slavic speech varieties foun d aroun d 
1800 in Uppe r Hungar y and th e neighbourin g region s to th e west, north , and east 
forme d a continuum , th e questio n of which of these were to be subsume d unde r 
which standar d languages (or "scripts" as Maxwell calls such Convention s abou t 
orthography , grammar , and vocabulary ) had n o answer in an y intrinsi c qualitie s of 
these speech varieties. Historica l and politica l factor s determine d th e issue. 

Maxwell outline s th e man y ideas circulatin g amon g Slovák intellectual s since th e 
latě eighteent h Centur y abou t ho w to classify these speech varieties. Was Slavic on e 
language and if yes, ho w man y dialect s did it contain ? Ho w did th e Slavic langua -
ge(s) and dialect s correlat e with th e Slavic nation(s ) or tribes? And very importantly : 
which script(s ) were th e different Slavs to use? Suppor t for a script coul d have man y 
different motivations , and th e efforts of Bernolák , Palkovič , Kollár , Štúr , Hattal a and 
other s to produc e new or defend old one s for th e Slovaks did not , Maxwell argues, 
stem from any convictio n tha t th e Slovaks forme d a distinc t natio n with a distinc t 
language in need of its own script . Fo r some , confessiona l concern s were mor e sig-
nifican t tha n ideas of nationality , and where these prevailed th e imagine d natio n 
coul d be AU-Slavic , Hungaro-Slavic , or Czechoslovak . Also, changin g politica l cir-
cumstance s frequentl y brough t Slovák intellectual s to chang e script or to redefin e 
thei r imagine d nationa l Community . Th e victory of Slovák linguistic and nationa l 
particularis m cam e only •wit h th e consolidatio n of mass literac y in Slovák in th e inter -
war years, ironicall y so since educatio n in Slovák was believed to strengthe n th e 
unit y of th e Czechoslova k nation , an idea •whic h accordin g to Maxwell was deepl y 
indebte d to Kollár 's belief tha t a single language coul d have multipl e literar y dialects . 

Maxwell is mos t origina l when dealin g with linguistic theorie s and arguments . 
On e quickly gets used to Bibličtina, Bernolákovčina, Stúrovčina or Hattalovcina 
instea d of 'Czech ' or 'Slovák' and sees th e advantage s of thi s terminology . Thoug h 
less thorough , his discussion of Slovák concept s of nationalit y has good points , but 
his demonstratio n tha t Slovák nineteent h Centur y intellectual s distinguishe d bet-
ween a Hungaria n (thoug h of cours e no t Magyar!) politica l natio n to which the y 
repeatedl y professed thei r loyalty, and a Slavic, Hungaro-Slavic , or Czechoslova k 
cultural-linguisti c natio n to which the y felt emotionall y committed , is no t as new as 
he seems to suggest. Idea s of dua l nationalit y were commo n all over th e Habsbur g 
Empir e (an d in othe r multi-ethni c states) as numerou s studie s in recen t years have 
noticed . No r is th e stud y of failed nationa l project s as rare as claimed , and on e won-
ders why Maxwell does no t refer to Jiří Koralka' s semina l (an d even in his contex t 
highly relevant ) work on th e similar competitio n of modei s in Bohemi a and Austria 
in th e early nineteent h Century . 
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Regrettably , Maxwell seems insufficientl y familiär with th e historiograph y on th e 
Cisleithania n half of th e Monarchy . Inaccuracie s aboun d in th e coverage of thing s 
Czec h rangin g from th e spelling of Czec h first name s in Slovák (Ján and Jozef in-
stead of Jan and Josef), or messed-u p rendering s of "český" as "Czech " where 
"Bohemian " was mandatory , to a seriously flawed summar y of nationalizatio n pro -
cesses in Moravia . Even in 1905, th e Czec h encyclopaedi a "Ottů v slovník naučný " 
defined th e south-easternmos t corne r of Moravi a as par t of "Slovácko" and its inha -
bitant s as "Slovaks," but Maxwell pays no attentio n to this . A fuller discussion of 
ho w th e "Czec h natio n in Bohemi a and Moravia " too k shape before 1918 coul d have 
furthe r illuminate d why th e Czec h elites in newbor n Czechoslovakia , thoug h con -
vinced abou t th e nationa l unit y of Czech s and Slovaks, never tried to introduc e 
standar d Czec h in th e school s of Slovakia. Inspiratio n from Kollar' s ideas of reci-
procit y alon e canno t explain this . 

Th e neglect of Moravi a point s to a final weakness of th e book . Curiously , Maxwell 
seems to be as inattentiv e to ethnonym s as he is hyper-attentiv e to orthograph y and 
linguonyms . Hi s narrativ e is plastere d with "Slovaks," "Czechs, " and "Magyars" as 
if all his actor s fitted seamlessly int o on e or th e othe r of these presumabl y natura l 
ethni c categories . Ther e is no discussion of bilingualism or ethni c indifference , and 
far to o little attentio n to ho w "tribes" or "ethnicities " are constructe d categorie s of 
practic e just as categorie s of nationhood . Maxwell thu s leaves a loophol e for th e kind 
of linearit y and determinis m he set ou t to dismantle , since eventuall y he end s up 
with two languages perfectl y matchin g th e ethnicitie s tha t he let ente r his narrativ e 
back in th e eighteent h Century . 

Aarhu s Pete r Bugge 

Micko,  Peter: Hospodářská politika Slovenského státu. Kapitoly z hospodářských 
dejín Slovenska v rokoch 1938-1945 [Die Wirtschaftspolitik des Slowakischen Staates. 
Kapitel aus der Wirtschaftsgeschichte der Slowakei der Jahre 1938-1945]. 

Spolok Slovákov v Polsku v spoluprác i s Fakulto u humanitnýc h vied Univerzit y Mateja Bela 
v Banskej Bystrici, Krakov 2010, 304 S., ISBN 978-83-7490-351-6 . 

Di e Geschicht e der Entstehun g un d Entwicklun g des Slowakische n Staate s in den 
Jahre n von 1938/3 9 bis 1945 ha t in den letzte n Jahre n große Aufmerksamkei t erfah-
ren . Vor allem jüngere slowakische Historike r wende n sich diesem Them a zu, was 
nac h einer ersten Phas e von Kontroverse n in den neunzige r Jahre n erneu t intensiv e 
Debatte n über die Deutun g dieses umstrittene n Zeitraum s der slowakischen Ge -
schicht e ausgelöst hat . Wirtschafts - un d sozialhistorisch e Zusammenhäng e fande n 
hierbe i nu r am Rand e Beachtung . Diese Feststellun g nimm t Pete r Mick o zum Aus-
gangspunk t für sein Buch über die Wirtschaftspoliti k des Slowakische n Staates . De r 
an der Universitä t in Banská Bystrica lehrend e Historike r versteh t seine Publikatio n 
nich t als eine wirtschaftshistorisch e Gesamtdarstellung , sonder n möcht e anhan d von 
fünf aus-gewählte n Kapitel n einige grundlegend e Aspekte, auch mit Blick auf den 
derzeitige n Forschungsstand , analysieren . Bei allen Theme n steh t die grundsätzlich e 
Frag e im Raum , wie stark der deutsch e Einfluss auf wirtschaftspolitisch e Entschei -
dunge n war. 
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Im ersten Kapitel schildert Micko die wirtschaftliche Gesamtentwicklung der 
Slowakei zwischen dem „Münchner Abkommen" und der endgültigen Zerstörung 
des tschechoslowakischen Staates durch das nationalsozialistische Deutschland im 
März 1939. Zum Verständnis der wirtschafts- und steuerpolitischen Debatten wäh-
rend der Zweiten Tschecho-Slowakischen Republik führt er kurz in die grundlegen-
den strukturpolitischen Fragen der dreißiger Jahre ein. Dazu zählten neben slowaki-
schen steuerpolitischen Forderungen auch Ansätze zur regionalen Wirtschaftsförde-
rung. Hier lagen die Ausgangspunkte für den Anfang 1939 geschaffenen „Fonds für 
den Aufbau der neuen Slowakei" oder staatlich geförderte Infrastrukturmaßnahmen 
wie zum Beispiel die Arbeiten an einem Stausee und Wasserkraftwerk in der Orava-
Region. 

Das zweite Kapitel ist das eigentliche Kernstück des Buches. Hier zeichnet Micko 
die wesentlichen Entwicklungsschritte der slowakischen Wirtschaft zwischen 1939 
und 1943 nach. Diese stand unter dem Anpassungsdruck an die deutsche Kriegswirt-
schaft, profitierte zunächst aber auch: Die Anstrengungen der tschechoslowakischen 
Republik im Bereich der Rüstungspolitik in den dreißiger Jahren ließen sich nach 
1939 für die kriegswirtschaftlichen Anforderungen nutzen. Das deutsche Interesse 
an den Rohstoffen der slowakischen Bergbau- und Verhüttungsunternehmen för-
derte die Nachfrage in ansonsten unrentablen Bereichen. Verstaatlichungen und Ein-
griffe in die Industrieförderung führten in Verbindung mit staatlichen Aufträgen für 
den Infrastrukturaufbau (Elektrifizierung, Wasserwerke, Eisenbahnbau) zu einem 
wirtschaftlichen Aufschwung. Erkauft wurde dieser Aufschwung freilich damit, dass 
sich das nationalsozialistische Deutschland den Zugriff auf Bodenschätze, Rüstungs-
standorte und landwirtschaftliche Güter vertraglich sicherte. Ähnlich wie andere Staa-
ten hatte auch die Slowakei ein so genanntes Clearingabkommen zu unterzeichnen. 
Dieses sorgte dafür, dass die Slowakei Waren in Deutschland zu hohen Preisen kau-
fen musste, dieses aber günstig Waren in der Slowakei erwerben konnte. Hinzu kam 
eine starke Regulierung des Arbeitsmarktes: Der Staat hatte das Recht, ohne beson-
dere Auflagen Arbeiter an andere Stellen zu versetzen. Ein bisher wenig erforschter 
Bereich wird vom Autor nur am Rande erwähnt: Nämlich dass sich Ungarn zu 
einem wichtigen Handelspartner entwickelte, mit dem in einem bilateralen Regie-
rungsausschuss regelmäßig grundlegende Handelsfragen geklärt werden konnten. 

Parallel zum oberflächlichen Wirtschaftsaufschwung strebte die Slowakei auch 
eine Modernisierung der Landwirtschaft an. Die erhoffte Intensivierung sollte nicht 
zuletzt durch die Reduktion der vielen extensiv arbeitenden Kleinstbetriebe erreicht 
•werden, weswegen die deutschen Erbhofgesetze adaptiert wurden. Die Hoffnung 
auf das Entstehen einer den Agrarwandel tragenden bäuerlichen Mittelschicht erfüll-
te sich jedoch nicht. 

Fußend auf seinen wirtschaftshistorischen Überblick der Jahre 1939 bis 1943 ord-
net Micko die Vorstellung von den ersten Kriegsjahren als „goldene Jahre" der 
Slowakei kritisch ein. Auch wenn die Versorgungslage in der Slowakei im Vergleich 
zu anderen Staaten in Europa zu Beginn der vierziger Jahre als gut zu bezeichnen ist 
und Waffenproduktion, Infrastrukturmaßnahmen und der Einsatz slowakischer 
Arbeiter in Deutschland die Arbeitslosenzahlen sinken ließen, blieben grundsätz-
liche Probleme. Micko erwähnt kriegsbedingte Requirierungen 1941, vor allem aber 
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die Tatsache , dass der Lebensmittelmark t zwar zunächs t frei war, sich aber viele 
Mensche n die angebotene n Waren nich t leisten konnten . Hie r hätt e es sich gelohnt , 
mit der Analyse weiterzugehe n un d die verbreitet e Annahm e von den „goldene n Jah -
ren " noc h stärker den repressiven Elemente n des Slowakische n Staate s gegenüber -
zustellen . Gerad e eine breite r angelegte sozialhistorisch e Darstellun g böt e die Mög -
lichkeit , einen Kernbereic h in der Debatt e um den Slowakische n Staat zu erfassen. 

De n zwischen 1939 un d 1945 im Deutsche n Reic h arbeitende n Slowaken ist das 
dritt e Kapite l gewidmet . Zunächs t stellte die Arbeitsverpflichtun g von durchschnitt -
lich 40000 slowakischen Arbeiter n in Industri e un d Landwirtschaf t die Lösun g eines 
doppelte n Problem s dar. Sie reduziert e den Arbeitskräftemange l in Deutschlan d un d 
zugleich die Arbeitslosigkeit in der Slowakei. Von der Attraktivitä t der Arbeit in 
Deutschlan d zeugt die Tatsache , dass es Anfragen aus slowakischen Gemeinde n gab, 
die Quot e der zu Entsendende n zu erhöhen . Währen d die Arbeiter zwar zunächs t 
vom festgesetzten Wechselkur s profitierten , zahlt e der Slowakische Staat aufgrun d 
des für ihn ungünstige n Kurse s letztlic h drauf . Mick o erwähn t zwar, dass die Be-
schäftigun g der slowakischen Arbeiter zur selben Zei t stattfand , in der das Deutsch e 
Reic h Millione n von Kriegsgefangene n un d rassisch Verfolgten zur Arbeit zwang, 
widme t diesem Zusammenhan g jedoch leider keine tiefergehend e Analyse. 

Da s vierte Kapite l behandel t die „Arisierung " in der Slowakei. Hie r greift der 
Auto r vor allem auf bereit s vorliegend e Forschungsergebniss e zurück , die er um eine 
Sond e zur Arisierun g der Holzindustri e erweitert . Im letzte n Kapite l thematisier t 
Mick o schließlic h die wirtschaftlich e Entwicklun g währen d des Slowakische n Na -
tionalaufstand s sowie die Zei t bis zum Kriegsende . E r komm t dabei zu dem Ergeb-
nis, dass der Nationalaufstan d nich t an einer mangelnde n Vorbereitun g der Versor-
gung in der Region des Aufstand s gescheiter t sei. Di e Zei t nac h der Niederschlagun g 
war zude m durc h die völlige Unterordnun g unte r die deutsch e Kriegswirtschaf t 
gekennzeichnet . Hie r kan n der Auto r auf bisher kaum untersucht e Aspekte wie die 
Frag e des Abtransport s von Güter n aus der Ostslowakei ode r Detail s wie die Ein -
führun g der Reichsmar k als Zahlungsmitte l in der Orava-Regio n verweisen. Ein e 
Auswahl von Dokumente n zur Wirtschaftsentwicklun g beschließ t den Band . 

Auch wenn die Studi e nich t als Überblicksdarstellun g angelegt ist, bieten die 
behandelte n Teilaspekt e doc h einen grundlegende n Einblic k in die Wirtschafts -
geschicht e des Slowakische n Staate s währen d des Zweite n Weltkriegs. Mick o zeigt 
den übergeordnete n deutsche n Einfluss auf grundlegend e Prozesse , ohn e eigene slo-
wakische Initiative n zu vernachlässigen . Als Proble m erweist sich allerding s die zu 
enge Beschränkun g des Untersuchungszeitraums , könne n viele Aktivitäten des slo-
wakischen Regime s doc h nu r vor der Foli e der Entwicklun g bis 1938 verstande n 
werden . Auch wäre ein Ausblick auf die Zei t nac h 1945 wünschenswer t gewesen. 
Wo finden sich etwa in der Landwirtschaftspoliti k ode r der Infrastrukturpoliti k 
Kontinuitäte n un d Brüch e zwischen Ansätzen der dreißiger Jahre , der Kriegszeit 
un d den Zielsetzunge n nac h dem Zweite n Weltkrieg? Fü r diese Frage n biete t Pete r 
Mičko s Arbeit wichtige Ansatzpunkte , die in weiteren Forschunge n aufgegriffen 
werden sollten . 

Münche n Marti n Zucker t 
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Paces, Cynthia: Prague Panoramas. National Memory and Sacred Space in the 
Twentieth Century. 

Universit y of Pittsburg h Press, Pittsburg h 2009, 309 S., Abb., ISBN 978-0-8229-6035-5 . 

Da s Buch von Cynthi a Pace s liefert einen wichtigen Beitra g zur tschechische n bzw. 
tschechoslowakische n Erinnerungskultu r des 20. Jahrhunderts . Di e Autori n befasst 
sich mit religiösen Motiven , Leitfiguren un d ihre r Würdigun g durc h Jahrestage , 
Feiertage , Gedenktafeln , Denkmäle r sowie durc h Bauwerke , die im ausgehende n 19. 
un d im 20. Jahrhunder t die religiöse bzw. historisch e Traditio n der böhmische n Län -
der aufgriffen un d sich in den Kontex t un d Diens t der nationale n Erinnerungskultu r 
un d Identitätsstiftun g stellten . In diesem Sinn e ist auch das Wort „Panorama " im 
Tite l zu verstehen : Pace s geht es nich t um visuelle Panorame n von Prag , sonder n um 
„Panorama s of History" , die sie in Bezug auf wichtige Prage r Denkmäle r un d 
Baute n un d die mi t ihne n verbundene n Ereignisse entwickelt . 

De r zentral e Begriff des „Panoramas " wird also metaphorisc h verwende t un d 
nich t in der kunsthistorische n Traditio n veranker t bzw. auf sein begriffliches Poten -
tial untersucht . Dafü r hätt e allerding s einiges gesprochen : Diese s Genr e war nämlic h 
im 19. Jahrhunder t nich t nu r überau s beliebt , sonder n gibt auch Zeugni s von der 
zeitgenössische n Aneignun g des Raumes . So platziert e etwa Antoni o Sacchett i 
(1790-1870 ) in seinem Panoram a (1817-1822 , heut e im Museu m der Stad t Prag) das 
Zentru m Prags nich t etwa auf der Burg, sonder n auf dem Kleinseitne r Brückentur m 
un d eröffnet e dami t die Möglichkei t einer bürgerliche n Aneignun g der Stadt . Auch 
bei der Inanspruchnahm e von Pra g durc h die tschechisch e national e Erinnerungs -
kultu r spielten visuelle Panorame n eine zentral e Rolle , wovon etwa die semantisch e 
Aufladun g der Berge Vyšehrad, Hradči n un d Vítkov zeugt, die ab dem 19. Jahrhun -
der t nich t nu r in der Literatu r un d bildende n Kunst , sonder n auch durc h repräsen -
tative Baute n erfolgte. 

Pace s untersuch t die Panorame n indessen als zeitlich-historisch e Dimensio n eines 
Ortes . Stat t auf den Panorama-Begrif f einzugehen , geht sie in der Einführun g zu 
„Panorama s of History " auf Pra g ein, das sie als „Erinnerungsstadt " bezeichnet . Sie 
beton t den Wandel , den die Stad t auch mit Blick auf die Transformatio n religiöser 
Traditio n in die national e Erinnerun g durchlaufe n ha t un d erwähn t ihre feminin e 
Dimension . Projizier t sich die Zei t in Pra g un d an Erinnerungsorte n in den Rau m 
un d verdichte t sich darin , so ist es das Anliegen der Autorin , diese Verdichtun g zu 
entflechte n un d ein historische s Panoram a zu entrollen . In den Mittelpunk t eines 
jeden Panorama s stellt sie einen Erinnerungsort , dessen Semanti k sie in einer „dich -
ten Beschreibung " zu entschlüssel n versucht . Dabe i führ t sie in guter amerikanische r 
Traditio n leserfreundlic h in ihr Vorgehen ein. Da s Lesevergnügen un d die Anwend -
barkei t des Buche s in der universitäre n Lehr e wären indessen noc h zu steigern gewe-
sen, hätt e die Autori n in der Einführun g ihre theoretische n un d methodologische n 
Ausgangspunkt e expliziter gemacht . Ma n kan n ihre Darstellunge n zwar in den Kon -
text konstruktivistische r Nationalismusforschun g einordnen , doc h hätt e es sicher 
nich t geschadet , die Analysen an die interpretativ e Kulturwissenschaf t bzw. an die 
Kultur - un d Raumsemioti k rückzubinden . Auch von einer deutliche n Markierun g 
der Quelle n etwa zur Transformatio n religiöser Traditio n in die national e Erinne -
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rungskultur oder einem intensiveren Eingehen auf die „dichte Beschreibung" hätte 
das Buch profitiert. 

Paces setzt sich mit einer Reihe konkreter Erinnerungsorte auseinander, zu nen-
nen sind einerseits Repräsentationsbauten wie das Nationalmuseum, das National-
denkmal auf dem Berg Vítkov, die Bethlehem-Kapelle und die Herz-Jesu-Kirche, 
andererseits die Denkmäler für Persönlichkeiten wie Kyrill und Method, den 
hl. Wenzel, Johannes von Nepomuk, Jan Hus, Jan Zižka und František Palacký. Im 
Zentrum des Buches stehen indessen der Altstädter Ring mit der Mariensäule und 
dem Jan-Hus-Denkmal und der mit diesem verbundene Huskult. Paces geht zu-
nächst dem Skandal um die Jan-Hus-Plakette am Museum, der Gründung des Ver-
eins zum Bau eines Hus-Denkmals und der Grundsteinlegung des Denkmals nach, 
um mit der Ausschreibung, Verhandlung des Entwurfs des Denkmals sowie der 
Rolle der Stadt bei der Zuweisung des Ortes und der Erteilung der Baugenehmigung 
fortzusetzen. Besondere Aufmerksamkeit wird der Enthüllung des Denkmals im 
Jahr 1915 bzw. dem Aufgreifen der hussitischen Tradition durch Tomáš G. Masaryk 
gewidmet. Die Rolle des Hussitismus bei der Konstituierung der tschechischen 
nationalen Identität ist zentral, ohne sie zu erläutern, kann z.B. der Sturz der 
Mariensäule nicht interpretiert werden. Auch die Tradition des Johannes von Nepo-
muk, des hl. Wenzel und die Etablierung der nationalen Feiertage für Kyrill und 
Method, Jan Hus und den hl. Wenzel, die Paces im Zusammenhang mit den Feiern 
der Jahre 1925 bzw. 1929 diskutiert, bedürfen dieses Hintergrunds. Nicht zuletzt 
sind die Zurückstellung der hussitischen Tradition zugunsten des Wenzelkultes wäh-
rend des „Protektorats", der Bau und das weitere Schicksal des Nationaldenkmals 
auf dem Berg Vítkov, und der Neuaufbau der Bethlehem-Kapelle mehr oder weni-
ger direkt mit Jan Hus bzw. anderen hussitischen Leitfiguren verbunden. 

Die andere Dominante des Buches stellt das Denkmal für den hl. Wenzel dar, 
sowohl mit Blick auf dessen Entstehung als auch auf die Rolle des Wenzelkultes in 
der Tschechoslowakei. Die Autorin geht hier einerseits auf die Entwicklung der 
staatlichen Kulturpolitik und deren Beziehung zum (politischen) Katholizismus 
inklusive des slowakischen Falls ein, andererseits auf die Rolle des Wenzel-Denk-
mals bei der Formierung einer alternativen gegen die offizielle kommunistische Deu-
tung gerichteten Erinnerungskultur. Schließlich berücksichtig sie auch den Umgang 
mit dem hl. Wenzel int postkommunistischen Prag. 

Dem Leser wird auf diese Art und Weise ein spannender Einblick in die böhmi-
sche, tschechische, tschechoslowakische Geschichte gewährt. Paces entrollt ein 
historisches Panorama aus Denkmälern und Repräsentationsbauten, das die Zeit 
vom ausgehenden 19. bis zum 20. Jahrhundert umspannt. Dabei vergisst sie nicht, 
das mittelalterliche Fundament der nationalen Erinnerungskulturen zu erläutern: 
den Kult um Jan Hus und den hl. Wenzel stellt sie als Basis vor, auf der die tschechi-
sche nationale Identität aufgebaut und aus der Legitimität abgeleitet wurde. Für den 
tschechischen Leser ist wohl manches - auch in Bezug auf die Denkmäler und 
Repräsentationsbauten - aus der Sekundärliteratur zur tschechischen Geschichte 
und zu tschechischen Erinnerungskulturen nicht neu, doch auch ihn vermag das 
Buch zu fesseln, indem es den Umgang mit Denkmälern und Bauten quer durch das 
politische Spektrum diskutiert und so im kultursemiotischen Sinne die Einheit des 
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Angebot s an nationale n Zeiche n un d die Vielfalt des Umgang s mit diesen zeigt. 
Auch entwickel t Pace s eine Reih e neue r Ideen , etwa durc h die Einbeziehun g von 
Jože Plečnik s Herz-Jesu-Kirche , die außerhal b des Zentrum s un d der übliche n 
Narrativ e liegt. Zu den stärkste n Teilen des Buche s gehör t für mich der Versuch, die 
Genderperspektiv e in die Diskussio n einzubringen : Pace s diskutier t die Bedeutun g 
der Kategorie n Weiblichkei t un d Männlichkei t für das Palacký-Denkma l ode r auch 
die Oppositio n zwischen der „nationale n Mutter " auf dem Jan-Hus-Denkma l un d 
dem Mutterbil d auf der Mariensäule . Eine n weiteren Höhepunk t bildet die Passage, 
in der die Parallele n zwischen der semantische n Aufladun g von Jan Hu s durc h Kare l 
Baxa un d T. G . Masary k aufgezeigt werden , wodurc h die Homogenitä t un d Hete -
rogenitä t des zeitgenössische n Hus-Diskurse s un d seine Instrumentalisierun g für die 
politisch e Programmati k deutlic h gemach t wird. 

Jedes historiografisch e Werk muss sich der Frag e nac h der Auswahl, Organisatio n 
un d Interpretatio n des Material s stellen . Wie scho n erläutert , stehe n die religiös ba-
sierten nationale n Erinnerungskulture n im Zentru m des Gesamtpanoramas , das die-
ses Buch entfaltet . Dami t eröffnen sich für die weitere Forschun g Frage n nac h der 
Säkularisierun g religiöser Theme n im Kontex t der nationale n Erinnerungskultur , 
nac h der Transformatio n der Mitte l un d Verfahren der religiösen in die national e 
Erinnerungskultu r sowie nac h dem Bezug der religiös basierte n Erinnerungskultu r 
zur nationale n Erinnerungskultur , die nich t auf einem religiösem Fundamen t ruht . 
Diese Frage n zu verfolgen, wird nich t weniger spannen d sein, als dieses anregend e 
Buch zu lesen. 

Regensbur g Mare k Nekul a 

Blaive, Muriel/Gerbel, Christian/Lindenberger, Thomas (eds.): Clashes in Euro-
pean Memory. Communist Repression and the Holocaust. 
Studien Verlag, Innsbruck , Wien, Bozen 2011, 294 S., ISBN 978-3-7065-4812-0 . 

Th e volum e is a result of a Conferenc e organize d by th e Viennese Ludwig Boltzman n 
Institut e for Europea n Histor y and Publi c Sphere s in Septembe r 2008 in Paris . Th e 
juxtapositio n of "Communis t repression " and th e "Holocaust " in th e title of th e 
volum e is unproblemati c as such , yet in relatio n to its actua l conten t it is, to a degree, 
narrowing . Th e reason for thi s is tha t th e given reversed chronologica l orde r indica -
tes multipl e analytica l frames which can be presume d by th e reader : th e referenc e to 
Communis m in th e first place suggests a retrospectiv e stanc e with regard to dealin g 
with contemporar y Europea n memor y politics . I t also leads to anothe r premise , 
námely , tha t th e memor y of Holocaus t was suppressed unde r Communis m and it, 
therefore , cam e as a competin g narrativ e when a public debat ě starte d with regard to 
th e crime s of Communism . Althoug h th e fact tha t dealin g with th e issue of 
Communis m and with th e issue of Holocaus t too k place at th e same tim e is inclu -
ded in th e analytica l framewor k of th e volume , th e scope of its discussion is mor e 
detailed . I t focuses mor e on th e questio n of a mutua l conditionalit y of dealin g with 
th e two mos t repressive authoritaria n regimes in th e moder n histor y of Europ e after 
1989, rathe r tha n on two antagonisti c discourses . Moreover , th e presente d volum e 
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does not limit itself thematically by merely focusing on Communism and the Holo-
caust it rather deals with a broader context that includes the Cold War and World 
War IL It discusses the European memory politics of the period between 1939 and 
1989, and that from a post-Cold War, respectively a particular post-Communist, per-
spective. The discussion is divided into four thematic sections, comprising eighteen 
contributions. 

The first section (Absences, Presences, and Transformations) deals with the para-
dox of missing narratives with regard to the Holocaust, World War II, and the era of 
Stalinism as normatively defined categories of undesirable modeis of social develop-
ment in several Eastern European countries. The cases chosen to demonstrate the 
phenomenon of effacing history for the sake of contemporary social needs are taken 
from Russia, Bulgaria, Serbia and Croatia. The second section (Memory Politics in 
the Confines of the National) focuses on post-1989 memory policies in Germany, 
Austria, Switzerland and Sweden. It debates the consensual treatment of conflicting 
memories by central State authorities, the attitude of repressing memories by self-
victimization, respectively, the political attitude of "small-state" alibism. The third 
section (Reconstructing European Memories: From Comparison to Transnational 
Entanglement) highlights the key aspect of the presented volume, námely, the issue 
of clashing memories and competing victim statuses in the context of the disasters 
created by the Holocaust and Communism in Hungary, Poland, Czechoslovakia, 
respectively the Czech Republic. The fourth section (Memory: Doubts, Critique 
and, New Perspectives) outlines the modes of epistemological preoccupation with 
memory as a political tool assigned to shape historical consciousness. It underlines 
how memory is being instrumentalised by concurrent groups trying to establish 
their social, ethnic or cultural identity through the act of creating distinctive victim-
groups, alternatively, through self-victimization. 

The crucial point of the discussions on memory politics with respect to the 
Holocaust is related throughout the volume (directly referred to by the articles of 
Martin Sabrow, Georg Kreis, Claus Bryld, Oliver Rathkolb and Aleida Assmann) to 
the Stockholm Conference held in 2000, which gave impetus to the launch of Task 
Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and 
Research. While the post-1989 European memory politics were characterized by 
fundamental divergences in approach to the Cold War and World War II in Eastern 
and Western Europe, the Stockholm Conference intended to operáte as a catalyst in 
these strongly polarized debates. It aimed to build a foundation for a transnational 
European memory culture and politics by abrogating the East-West divide. For this 
the price was, however, the introduction of generál victim categories, creating a 
historical concept without identifiable actors thus de-sensitising self-enlightening 
initiatives of dealing with conflicting events of particular national histories. 

A competing German alternative to the "correct" interpretation of the history of 
World War II, as understood by the 2000 Stockholm Conference is introduced by 
Thomas Lindenbergers article, which opens the second section of the volume. 
Lindenberger analyses the so called "Faulenbach formula" issued in 1991, a funda-
mental paradigm for governing conflicted memories in Germany. According to this 
neo-liberal model of establishing a regime of truths, neither should the crimes of 
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Nationa l Socialism be relativized by th e crime s of Stalinism no r shoul d th e crime s of 
Stalinism be belittle d by pointin g at th e sins of Fascism . Althoug h different in thei r 
perspective s on victimhood , bot h th e "Stockholmian " and th e Germa n versions of 
Vergangenheitsbewältigun g build on a centra l polic y of governin g memories , which 
avert ope n debate s in civil societies . 

Centra l to th e volum e is th e comparativ e stud y writte n by Murie l Blaive. I t 
embrace s a broade r geo-politica l region which include s Hungary , Polan d and 
Czechoslovakia/Th e Czec h Republic , yet it also discusses th e clashes between th e 
memor y of th e Holocaus t and tha t of Communis m in tight interrelatedness . Blaive 
present s her Observatio n accordin g to which th e coUectiv e memor y of th e recen t past 
relate s to nationa l identitie s in Centra l Europe . Nationa l identity , however, is 
perceived differentl y in "Western" and "Eastern " contexts . Th e public memor y of 
th e Holocaus t and th e Communis t repressio n can také divergent forms. She con -
clude s tha t th e social and mora l consequence s of th e Holocaus t and Communis m for 
th e Centra l Europea n societie s canno t be examine d separatel y in isolatio n from on e 
another . Blaive's conclusion s concernin g Hungar y and th e Czec h Republi c are com -
pelling, however, some of her Statement s abou t Polan d conflic t with facts and are in 
contradictio n with th e volume' s own notiona l taxonom y based on th e clear diffe-
rentiatio n between th e public rites of memor y and social memor y itself. He r asser-
tion tha t th e apprehensio n of Jewish versus Polish memor y concernin g World War 
II is n o longer conflictin g is problematic . Evidenc e pointin g to th e rise in anti -
Semitis m in Polan d between 1992 and 2002 canno t really be negate d by reference s to 
th e popularit y of Klezme r music and Jewish cultura l festivals in th e country . 
Furthermore , th e issue of th e expulsion of th e Germa n populatio n onl y generate d a 
sizeable public interes t when th e topi č began to gain politica l dimension s in Ger -
man y itself. Th e essay of Jan Gros s abou t Jedwabne , publishe d in 2004, was a water-
shed in th e discussion abou t Polish participatio n in atrocitie s against Jews. 

Even with th e above problemati c synthesi s of post-Col d War Europea n memor y 
politic s in view, th e strengt h of th e volum e is in its inclusio n of a wide palett e of sam-
ples of critica l debat ě comin g from different nationa l perspective s concernin g World 
War I I and Communism . It s main deficit , perhaps , lies in its structura l weakness roo -
ted in its ambitio n to embrac e a broa d perspective . Th e absenc e of Easter n Europea n 
contributor s exacerbate s th e imbalanc e in its final assertion s even further . Th e con -
clusion provide d by th e presen t volum e postulatin g th e existence of a transnationa l 
Europea n memory , remains , irrespectiv e of th e fact as •whethe r we conside r Europ e 
as a form of historica l heritag e or as a politica l project, 1 a utopi a with a backward -
lookin g posture . 

Ärhus Katali n Dém e 

Francois, Étienne : Europäisch e lieux de memoire. In : Budde,  Gunilla/ Conrad, Sebastian / 
Glanz, Oliver (Hgg.) : Transnational e Geschichte . Themen , Tendenze n und Theorien . 
Göttinge n 2006. 
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Roger, Maren: Flucht, Vertreibung und Umsiedlung: Mediale Erinnerungen und 
Debatten in Deutschland und Polen seit 1989. 

Verlag Herder-Institut, Marburg 2011, 377 S. (Studien zur Ostmitteleuropaforschung 23), 
ISBN 978-3-87969-371-9. 

Die massenmediale Verarbeitung von Geschichte, insbesondere große Fernsehdoku-
mentationen oder Spielfilme zu historischen Themen, erfreuen sich in der Öffent-
lichkeit, aber auch in der Wissenschaft großen Interesses. Vor diesem Hintergrund 
ist das Erscheinen von Maren Rogers mediengeschichtlicher Dissertation zu begrü-
ßen, die sie 2010 an der Universität Gießen verteidigt hat. 

Die Arbeit ist in zehn Kapiteln aufgebaut: Die Einleitung liefert eine kenntnis-
reiche Übersicht über den Forschungsstand und die zentrale Fragestellung. Rogers 
Arbeit zielt darauf, „Mechanismen" und „Akteure" der medialen Erinnerungskultu-
ren zu untersuchen. Sie 'will die „Phasen des deutschen und polnischen Vertrei-
bungsdiskurses" vergleichend rekonstruieren und dabei auch die Verflechtung zwi-
schen Deutschland und Polen berücksichtigen (S. 7). Um dieser Fragestellung nach-
zugehen, analysiert Roger ein breites Spektrum an Medienquellen - von der Qua-
litätspresse und Boulevardpresse über das öffentliche bzw. staatliche Fernsehen in 
Deutschland und Polen bis hin zu einer Auswahl an Internet-Quellen. Kapitel II 
skizziert die medialen Erinnerungen an Flucht und Vertreibung, wie sie sich zwischen 
1945 und 1989 in Polen und in beiden deutschen Staaten herausgebildet haben. 
Roger zeigt hier, dass die Erinnerungen an Flucht und Vertreibung zwar von 
wechselnden Konjunkturen geprägt waren, weist aber die These eines angeblichen 
,,Tabuthema[s]" entschieden zurück (S. 43). Kapitel III, IV und V erörtern in chro-
nologischer Folge den Verlauf der Debatten. In Kapitel VI bis IX beleuchtet die 
Autorin Akteure, Narrative und Bilderwelten der medialen Erinnerung und schließt 
in Kapitel X mit einem Fazit. 

Roger analysiert auf beeindruckend breiter Quellenbasis den Verlauf deutscher 
und polnischer Mediendebatten. Sie zeigt dabei einerseits, welche „Monologe" 
(S. 68 f., 78) deutsche und polnische Medien phasenweise führten, und andererseits, 
welche „wechselseitige bilaterale Verflechtung" (S. 304) zwischen beiden nationalen 
Medienlandschaften hervortrat. 

Der Rezensent muss sich aus Platzgründen freilich auf einzelne Aspekte dieser 
Analyse beschränken. So zeigt Roger u. a., welche Folgen es hatte, dass die erste pol-
nische Vertreibungsdebatte Mitte der neunziger Jahre nicht in den deutschen Medien 
wahrgenommen wurde: Da die deutsche Presse erst 2002/2003 auf die Entwicklun-
gen im Nachbarland reagierte, als die Debatte schon eskaliert war, entstand ein ver-
zerrtes Bild: Vernachlässigt blieben die ausführlichen und kritischen Diskussionen, 
die in Polen während der neunziger Jahre geführt worden waren. Der deutsche 
Medienfokus lag in der Polen-Berichterstattung allein auf Erregung und Zuspitzung, 
wie sie im Streit um das Zentrum gegen Vertreibungen und die Person der BdV-
Vorsitzenden Erika Steinbach hochkochten. 

Aufschlussreich ist außerdem Rogers Untersuchung der unterschiedlichen deut-
schen und polnischen „Rahmungen", in welche die Narrative von Flucht und Ver-
treibung der Deutschen eingebettet sind. Insbesondere in den audiovisuellen Dar-
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Stellungen beginnen die deutschen medialen Erzählungen zumeist im Winter 1944/ 
45, als die Rote Armee die Reichsgrenzen erreichte und die deutsche Zivilbevölke-
rung zu fliehen begann. Deutsche werden in diesen Darstellungen als Opfer gezeigt. 
In der Bildsprache - auch diese Facette analysiert Roger erhellend - sind es drama-
tische Fotos von Trecks, die über das zugefrorene Frische Haff in Ostpreußen flüch-
teten, hinzu treten oftmals aus dem Zusammenhang gerissene Bilder von Frauen, 
bzw. Müttern mit Kindern, die „universelle Opferschaft" (S. 278) vermitteln sollten. 
Dass viele Flüchtlinge und Vertriebene zwischen 1933 und 1945 in die NS-Herr-
schaft verstrickt waren, dass also ihre Lebenswege von einer „Täter-Opfer-Ambi-
valenz" (S. 170) gekennzeichnet sind, würde durch solche medialen Narrative voll-
kommen vernachlässigt. Daran ändere, so Roger, auch wenig, dass im Verlauf der 
Erzählung in einem „zweiten Zugriff" (S. 217) kurz auf den deutschen Angriffskrieg 
verwiesen wird, da die medialen Narrationen oftmals allein Hitler bzw. der NS-
Führungsriege die Verantwortung für den Krieg zuschöben. Die polnischen media-
len Erzählungen hingegen starteten immer im Jahr 1939, womit sie den Ursachen-
zusammenhang von deutschem Angriffskrieg und Zwangsumsiedlung der Deut-
schen betonten. Bildliche Darstellungen in polnischen Medien zeigten weniger 
dramatische Szenen, sondern eher Bilder der geordneten Umsiedlungen. Da diese 
unterschiedlichen Rahmungen große Beharrungskraft aufwiesen, gestalte sich, so 
Roger, ein deutsch-polnischer Austausch über Flucht und Vertreibung der Deut-
schen auch heute noch schwierig, da in beiden Ländern das Ereignis bzw. die 
Ereignisse in unterschiedliche Kontexte eingebettet sind. 

Roger entwickelt abschließend eine Typologie der Rollen und Funktionen von 
Medien, wobei sie das Geschichtsfernsehen als „Konsensmaschine" charakterisiert, 
die Presse als „bilaterale und politische Schnittstelle" sieht und im Internet einen Ort 
des unkontrollierten Sprechens und Zeigens ausmacht (S. 311). 

Die Leistung von Rogers Arbeit beschränkt sich jedoch nicht allein auf die detail-
lierte Analyse der deutschen und polnischen Mediendebatten, ihrer •wechselseitigen 
Verschränkungen und der entwickelten Typologie. Vielmehr setzt sie für das umfas-
sende Feld der Erinnerungskulturforschung einen Impuls, der in seiner Tragweite 
für zukünftige Studien kaum unterschätzt werden kann: Bei ihrer Analyse des 
„Erinnerungsbooms" 2002/2003 in Deutschland kann Roger zeigen, welche kom-
merzielle Dynamik die mediale Erinnerungskultur bewegte. Nachdem führende 
deutsche Medien das Thema „Flucht und Vertreibung" für sich entdeckt hatten und 
vielerorts von einem angeblichen „Tabu" sprachen, das es nun zu brechen galt, über-
schlugen sich die Veröffentlichungen. Keine Zeitungsredaktion, kein Verlag oder 
kein Fernsehsender wollte zu spät kommen, seine neuen Produktionen dem Leser 
und Zuschauer, das heißt hier: dem Kunden, anzubieten. War die irrige These vom 
herrschenden „Tabu" erst einmal erfolgreich bei den Lesern und Zuschauern instal-
liert, ließen sich auf der Welle des „Tabubruchs" viele Neuerscheinungen mit gro-
ßem Gewinn vermarkten (S. 71, 91, 109, 310). Es ist zu wünschen, dass gerade diese 
Sensibilisierung für kommerzielle Facetten medialer Erinnerungskulturen, wie sie 
Maren Roger leistet, in zukünftigen Forschungen lebhaft aufgegriffen wird. 

Gießen Christian Lotz 
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Faehndrich, Jutta: Eine endliche Geschichte. Die Heimatbücher der deutschen Ver-
triebenen. 

Böhlau, Köln, Weimar, Wien 2011, 303 S., ISBN 978-3-412-20588-1. 

Jutta Faehndrichs kulturwissenschaftliche Dissertation „Eine endliche Geschichte. 
Die Heimatbücher der deutschen Vertriebenen" beschäftigt sich mit einem Thema, 
das vor allem in den letzten Jahren wieder an enormer Popularität gewonnen hat -
mit dem der Heimat. Führt man im Internetbuchhandel eine Suche nach diesem 
Begriff durch, so stößt man auf nicht weniger als 24 787 Werke, die sich auf literari-
sche, akademische, populärwissenschaftliche oder religiös-erbauliche Weise mit Hei-
mat auseinandersetzen. In diese Fülle von Texten reiht sich nun Faehndrich ein, die 
sich den ehemaligen Ostgebieten des Deutschen Reiches widmet, womit sie eine 
Forschungslücke schließt, die umso bemerkenswerter ist, als es sich bei den Vertrie-
benenheimatbüchern bei Weitem um „keine publizistische Randerscheinung" (S. 6) 
handelt, wie die Autorin selber deutlich herausstellt. 

Faehndrichs Werk umfasst sechs Kapitel, in welchen die Autorin über die Ge-
schichte des Heimatbuches im Allgemeinen und jenes der Vertriebenen im Speziellen 
informiert - an manchen Stellen etwas umständlich, jedoch im Großen und Ganzen 
sehr übersichtlich und klar strukturiert. Dass ihr die Arbeit an diesem Thema nicht 
nur große Freude, sondern auch etliche Schwierigkeiten bereitet habe, erwähnt 
Faehndrich bereits in ihrer Einleitung. So habe sich durch „die lückenhafte biblio-
graphische Erfassung und schlechte Verfügbarkeit der Werke in Bibliotheken" (S. 4) 
die Suche nach geeigneten Texten verzögert; die verwendeten deutschsprachigen 
Bezeichnungen der Städte und Dörfer der Ostgebiete hätten eine genaue geografi-
sche Verortung in der heutigen Zeit enorm erschwert, und das oft nationalsoziali-
stisch geprägte Gedankengut der Texte habe ihr die Lektüre nicht selten verleidet. 
Trotz dieser Behinderungen liegt nun eine beeindruckende Arbeit vor, die es sich 
zum Ziel gesetzt hat, „begriffliche Klarheit zu schaffen" (S. 6), was unter Heimat-
büchern zu verstehen sei, und zu untersuchen, •wie die Erinnerung der Vertriebenen 
in den jeweiligen Werken verhandelt •wird. 

Die Frage „nach dem kulturellen Gedächtnis der Vertriebenen" (S. 13) bildet den 
Auftakt von Faehndrichs Untersuchung. In Kapitel 3 setzt sie sich intensiv mit the-
oretischen Konzepten von Gedächtnis und Erinnerung auseinander, welche die 
Grundlage für ihre 'weitere Analyse der Heimatvertriebenenliteratur bilden. Maurice 
Halbwachs' Begriff des „kollektiven Gedächtnisses" sowie „kommunikatives" und 
„kulturelles Gedächtnis" von Jan Assmann werden von Faehndrich für ihre eigene 
Analyse in teilweise leicht abgewandelter Form produktiv eingesetzt. So bringt sie 
beispielsweise den Begriff der „Erinnerungsgemeinschaft" mit der Gründung der 
Landsmannschaften und Vertriebenenverbände in Zusammenhang, welche sie als 
zentral für die Verfassung von Heimatbüchern und die Bewahrung von Erinnerung 
ansieht. 

Kapitel 4 widmet Faehndrich der Geschichte des Heimatbuches, welches als 
eigenständige Gattung schon seit dem frühen 19. Jahrhundert existiert und dessen 
Entstehung eng mit dem Fach der Heimatkunde verbunden ist. Faehndrich gibt 
einen äußerst informativen Abriss der Entwicklungsgeschichte beider Phänomene, 
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weist auf die pädagogischen, machtpolitischen und deutschnationalen Überlegungen 
hin, die bei diesem Prozess eine nicht zu unterschätzende Rolle spielten, und führt 
plausible Gründe für das stark abfallende Interesse an sowohl Heimatbuch als auch 
-künde nach dem Zweiten Weltkrieg an. Darüber hinaus entwickelt sie einen „Ideal-
typus des Heimatbuchs" (S. 61) für die Zwischenkriegszeit, die Blütezeit des Hei-
matbuches, dem die Autorin am Ende ihrer Arbeit den „Idealtypus des Vertriebe-
nenheimatbuchs" (S. 247) zum Vergleich gegenüberstellt. 

Geht es in Kapitel 4 um das Heimatbuch im Allgemeinen, so setzen sich Kapitel 5 
und 6 konkret sowohl mit der Geschichte als auch den Inhalten der Vertriebe-
nenheimatbücher nach 1945 auseinander, deren Entstehung Faehndrich eng mit der-
jenigen der Vertriebenenverbände verknüpft sieht. So seien in den Heimatbüchern 
die ideologisch-politischen Ausrichtungen der Verbände unverkennbar wiederzufin-
den, wie beispielsweise die Forderung nach Rückgabe der verlorenen Heimat sowie 
jene nach Anerkennung der an den Vertriebenen verübten Verbrechen bei gleich-
zeitigem Verschweigen der nationalsozialistischen Gräueltaten. Ein signifikantes 
Merkmal vieler Bücher sei insbesondere das betriebene „historical engineering" 
(S. 204), also das gezielte Umschreiben der Geschichte durch die Heimatverbände 
zum Zweck der Vermittlung eigener politischer Anschauungen. Allerdings betont 
die Autorin wiederholt, wie wichtig es sei, nicht alle Vertriebenen über einen Kamm 
zu scheren, sondern klar nach Gruppen zu differenzieren und die oftmals gravieren-
den Unterschiede zwischen diesen zu beachten, welche vor allem in den 
Heimatbüchern ihren Niederschlag fänden. Neben der Vermittlung von besagten 
Ideologien falle diesen darüber hinaus vor allem die Aufgabe der Erinnerungs-
bewahrung zu, des „Zeugnis und Vermächtnis": „Sie sollten sowohl über das ver-
gangene Leben in der alten Heimat Auskunft geben und Rechenschaft ablegen als 
auch Wissen und Erfahrungen der Erlebnisgeneration für die Nachkommen und, 
idealerweise, für die gesamte bundesdeutsche Gesellschaft bewahren." (S. 77 f.). Das 
erkläre auch das starke Bedürfnis nach Dokumentation der verschwundenen Le-
benswelt, welches in Form von Fotos, Einwohnerlisten, Landkarten oder sogar 
handgezeichneten Stadtplänen ihren Eingang in die Bücher fände. 

Abschließend präsentiert Faehndrich das Ergebnis ihrer Untersuchungen in Form 
einer klaren Definition des Vertriebenenheimatbuchs „als eine von ehemaligen 
Einwohnern des Ortes idealerweise kollektiv verfasste Monografie über ihre ver-
lorene Heimat, in der eine breitestmögliche Themenpalette abgehandelt •wird" 
(S. 251). Wie Faehndrich betont, findet sich unter den besprochenen Themen die 
erlittene Vertreibung überraschenderweise nur als Randerscheinung, während die 
verlorene Heimat eine starke Gewichtung erhält. Des Weiteren geht die Autorin 
dezidiert auf das Ende des Heimatbuches in den neunziger Jahren ein, das einmal 
damit zu erklären sei, dass viele der in ihm enthaltenen Informationen aufgrund von 
,,Verständnisbarriere[n] für nichteingeweihte Leser" (S. 229) schwer für die Nach-
welt zu erschließen seien. Darüber hinaus sei es aber auch die nationalsozialistische 
Ideologie, von der das Heimatbuch oft stark gefärbt sei, die es der nachfolgenden 
Generation fast unmöglich mache, Interesse an dem Geschilderten aufzubringen. 
Somit gelange mit dem Aussterben der Erlebnisgeneration auch das Heimatbuch an 
sein Ende, sei folglich von endlicher Dauer - wie schon die Überschrift der Arbeit 
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andeutet - und erfülle damit nur bedingt seinen selbstgestellten Auftrag der genera-
tionenübergreifenden Erinnerungsvermittlung. 

Abschließend lässt sich sagen, dass Faehndrich mit ihrem Werk eine akribisch 
recherchierte und spannend geschriebene Analyse vorgelegt hat, die einen ersten, 
vielversprechenden Anfang darstellt, um die bereits erwähnte Forschungslücke im 
Bereich der Heimatliteratur zu schließen. Die insgesamt 200 von der Autorin unter-
suchten Heimatbücher stellen eine beachtliche Anzahl von Primärtexten dar, deren 
Inhalt zusammenfassend und nach Kategorien geordnet dem Leser gut verständlich 
vermittelt wird. Ein weiterer Pluspunkt ist die übersichtliche Gliederung der Arbeit, 
ihr logischer Aufbau sowie die überzeugende Argumentationsstruktur, welche die 
einzelnen Kapitel durchzieht. Aufgrund dieser Kriterien besitzt das Werk meines 
Erachtens auch einen hohen Anziehungswert für Laien. Dazu tragen nicht zuletzt 
auch die zahlreich verwendeten Statistiken, Schaubilder, Landkarten und Fotos bei, 
welche Faehndrichs Aussagen anschaulich verdeutlichen und den Leser dazu anre-
gen, sich selbst einmal mit der Lektüre eines Vertriebenenheimatbuches zu beschäf-
tigen - trotz der beschriebenen Mängel und Schwierigkeiten. 

Pittsburgh Gabriele Eichmanns 

Fischer, Wolf gang: Heimat-Politiker? Selbstverständnis und politisches Handeln von 
Vertriebenen als Abgeordnete im Deutschen Bundestag 1949 bis 1974. 
Droste, Düsseldorf 2010, 479 S. (Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der poli-
tischen Parteien 157), ISBN 978-3-7700-5300-1. 

Bei dem vorzustellenden Band handelt es sich um eine an der Universität Tübingen 
angenommene Dissertation, deren Entstehung von Eckart Conze begleitet wurde, 
der bis zu seiner Berufung an die Universität Marburg dort lehrte. Wolfgang Fischer 
hat ein Thema behandelt, das dem Rezensenten aus seiner 2004 erschienenen Würz-
burger Habilitationsschrift vertraut ist,1 deren Fokus allerdings stärker auf den Ver-
bänden lag. 

Die Vertriebenenverbände verstanden sich von Anfang an als Lobby-Organisa-
tionen, die - nachdem die dauerhafte Implementierung einer eigenen Vertriebenen-
partei, des Blocks der Heimatvertriebenen und Entrechteten (BHE), in das politi-
sche System der frühen Bundesrepublik nach wenigen Jahren gescheitert war -
innerhalb der etablierten politischen Parteien für ihre Ziele warben. Der Schwer-
punkt lag hierbei von Anfang an bei den großen Volksparteien CDU/CSU und SPD, 
bei denen viele Vertriebenenpolitiker an ihre parteipolitische Arbeit vor 1933 bzw. 
1938/39 anknüpfen konnten. Die FDP und die damals noch existierende rechtskon-
servative Deutsche Partei (DP) spielten, trotz der Tatsache, dass auch sie über pro-
minente Politiker aus dem Vertriebenenlager verfügten (etwa Erich Mende und 
Hans-Christoph Seebohm), nur eine untergeordnete Rolle. Bemerkenswert ist die 

Stickler, Matthias: „Ostdeutsch heißt Gesamtdeutsch" - Organisation, Selbstverständnis 
und heimatpolitische Zielsetzungen der deutschen Vertriebenenverbände 1949-1972 (For-
schungen und Quellen zur Zeitgeschichte 46). Düsseldorf 2004. 
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Tatsache, dass es kaum Affinitäten zum Rechtsextremismus gab, obgleich sich die 
entstehenden Parteien der extremen Rechten den Vertriebenenverbänden anzudie-
nen suchten und es zahlreiche Vertriebenenpolitiker gab, die vor 1945 Mitglieder der 
NSDAP gewesen waren bzw. das NS-System unterstützt hatten. Insofern bestätigt 
die Arbeit von Fischer die 2004 formulierte These des Rezensenten, dass die führen-
den Vertriebenenpolitiker der frühen Bundesrepublik frühzeitig erkannten, dass eine 
Radikalisierung in eine Sackgasse führen musste und sie deshalb allen Tendenzen, die 
in diese Richtung gingen, energisch und im Ergebnis erfolgreich entgegentraten. 

Wolfgang Fischer hat sich bei seinen Untersuchungen neben der einschlägigen 
Literatur und gedruckten Quellen vor allem auf Material aus dem Parlamentsarchiv 
des Deutschen Bundestags (Bonn/Berlin) sowie ausgewählte Nachlässe aus dem 
Bundesarchiv (Koblenz), dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv (München), dem 
Archiv für Christlich-Demokratische Politik (Sankt Augustin), dem Archiv der 
sozialen Demokratie (Bonn), dem Archiv des Liberalismus (Gummersbach) und 
dem Archiv für Christlich-Soziale Politik (München) gestützt. Die Bestände des 
BdV und seiner Mitgliederverbände wurden nicht herangezogen. 

Gegliedert ist die Studie in drei Teile: In einem ersten Abschnitt erfolgt eine bio-
grafisch-statistische Annäherung an das Thema, indem die individuelle und kollek-
tive Identität von heimatvertriebenen Bundestagsabgeordneten untersucht wird. 
Hierbei wird auch eingehend herausgearbeitet, inwieweit es berechtigt ist, im kon-
kreten Fall von heimatvertriebenen Abgeordneten zu sprechen; der Geburtsort ist 
hierbei nur ein Kriterium unter mehreren möglichen. So verstanden sich beispiels-
weise die in Ostpreußen bzw. Schlesien geborenen Politiker Hans-Jürgen Wisch-
newski und Karl Schiller (beide SPD) keineswegs als Vertriebene, während der in 
Darmstadt geborene BHE- und spätere SPD-Politiker Heinz Kreutzmann, der als 
Folge des Zweiten Weltkriegs in Böhmen heimisch geworden war, sich sehr wohl als 
Sudetendeutscher ansah und sich auch entsprechend politisch betätigte. Ähnlich ver-
hält es sich mit dem zweiten Bundesvertriebenenminister Theodor Oberländer 
(FDP, dann BHE, schließlich CDU), der in Meiningen geboren wurde und erst im 
Zuge seiner Karriere als Wissenschaftler in die deutschen Ostgebiete kam. 

Das zweite Kapitel bietet eine „parlamentarische Diskursanalyse" der Vertrie-
benenpolitik mit dem Schwerpunkt Eingliederungs- und Lastenausgleichspolitik, 
das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Außen- und Deutschlandpolitik. Fischer 
arbeitet detailliert heraus, wie die heimatvertriebenen Bundestagsabgeordneten 
Einfluss nahmen auf den politischen Prozess. Er bestätigt hierbei anhand seines 
Quellenkorpus die Befunde der älteren Forschung, dass es den Vertriebenen-
organisationen bzw. seit 1958 dem BdV als Dachverband nicht gelang, int Bundestag 
gleichsam eine „Einheitsfront" der heimatvertriebenen Abgeordneten quer zu den 
politischen Parteien aufzubauen. Am ehesten war dies noch bei den sozialen 
Forderungen der Vertriebenen in den fünfziger Jahren erfolgreich, insbesondere bei 
der Lastenausgleichsgesetzgebung und den Debatten um das Bundesvertriebenen-
gesetz. Bei den Auseinandersetzungen um die neue Ostpolitik seit den sechziger 
Jahren scherten dann aber immer mehr heimatvertriebene Abgeordnete aus dem vom 
BdV und seinen Gliedorganisationen vorgegebenen Kurs aus. In gewissem Sinne 
konterkariert und partiell überlagert wurde der rein prozentual durchaus ansehn-
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liehe Vertriebenenantei l in den politische n Parteie n letztlic h durc h die Funktions -
mechanisme n der moderne n Parteiendemokratie . Im Konfliktfal l galt die höher e 
Loyalitä t der Vertriebenenpolitike r in der Regel ihre r Partei . Ein e bezeichnend e Aus-
nahm e bildet hier etwa der prominent e frühe Vertriebenenpolitike r Linu s Kathe r 
(CDU , 1954 BHE) ; der BdV-Vorsitzend e (1964-1966 ) Wenzel Jaksch (SPD ) blieb 
dagegen, trot z vieler heftiger Auseinandersetzungen , seiner Parte i bis zu seinem Tod 
1966 treu . Prominent e Übertritt e im Gefolge des Regierungswechsel s von 1969 bzw. 
der Paraphierun g der Ostverträg e wie etwa der von Herber t Hupk a von der SPD zur 
C D U ode r von Siegfried Zoglman n von der FD P zur C D U blieben die Ausnahm e 
bzw. letztlic h auch folgenlos für die weitere Entwicklung . Es lässt sich vielmeh r zei-
gen, dass sich bei den heimatvertriebene n Abgeordnete n eine imme r größer e Kluft 
aufta t zwischen denjenigen , die verbandspolitisc h aktiv waren - etwa der BdV-
Vorsitzend e (1967-1970 ) Reinhol d Reh s (SPD ) - un d denjenigen , die dies ablehnten , 
etwa Hors t Ehmk e ode r Clau s Arnd t (beide SPD) . 

Bereicher t wird der Band durc h einen umfangreiche n Anhang , bestehen d aus 
Statistike n un d Kurzbiografien . Bedauerlic h ist, dass Wolfgang Fische r bei letztere n 
seine aus der einschlägigen Literatu r gewonnene n Date n nich t aktualisier t hat : So 
sind etwa Walter Becher , Philip p von Bismarck , Clemen s Riedel , Olaf Baro n von 
Wrangel un d Siegfried Zoglman n zwischen 2003 un d 2009 verstorben , bei Manfre d 
Coppi k fehlen z. B. Angaben über seinen Austrit t aus der SPD 1982 im Gefolge der 
Nachrüstungsdebatte ; seit 2005 gehör t Coppi k der WASG bzw. der Parte i „Di e 
Linke " an. Zusammenfassen d bleibt festzuhalten , dass es sich bei dieser Studi e um 
eine gelungen e Arbeit handelt , der die verdient e Beachtun g zu wünsche n ist. 

Würzbur g Matthia s Stickler 

Gruía, Jiří: Beneš jako Rakušan  [Beneš als Österreicher]. 

Barrister & Principal , Brno 2011. Erste Auflage, zweiter Nachdruck . 151 S., ISBN 978-80-
87474-12-9 . 

„Wir waren vor Österreic h da, wir werden es auch nac h ihm sein", laute t ein in 
Tschechie n gerne zitierte s geflügeltes Wort von Františe k Palacký . Unte r dieser 
Prämiss e muss der Tite l des letzte n Buche s des 2011 verstorbene n Jiří Gruš a über -
raschen , war Edvar d Beneš doc h der engste Mitarbeite r Tomá š G . Masaryk s bei der 
Gründun g des selbstständige n tschechoslowakische n Staates . Als erster un d langjäh-
riger Außenministe r vertra t er die Interesse n der tschechische n Natio n in Versailles 
un d half, Österreich-Ungar n aufzulösen . Nac h Masaryk s Tod war er der zweite 
Präsiden t der Republik . Dre i Jahr e danac h wurde er von Hitle r -  ausgerechne t von 
einem in Österreic h Geborene n - aus dem Lan d getrieben . Nac h der Befreiun g sei-
nes Staate s verwies er per Dekret e die ehemalige n deutschsprachige n Altösterreiche r 
un d ihre Nachkomme n des Landes . An Edvar d Beneš scheide n sich die Geiste r -
auch die tschechischen . Doc h warum wird ausgerechne t Beneš -  der „Ent-Österrei -
cherer " -  nu n als Österreiche r betitelt ? 

Gruš a liefert dafür dre i Argumente : Da s erste bildet Benešs Herkunf t un d Sozia-
lisation in der Habsburgermonarchie . Diese s Erb e habe Beneš ein Leben lang mit 
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sich herumgetragen, es habe - zweitens - seine Karriere und seine politischen 
Entscheidungen beeinflusst und sich vor allem in seinem Nationalismus geäußert. 
Der dritte altösterreichische Zug an Beneš sei seine Art gewesen, mit Konflikten 
umzugehen. Das dreifache Österreichertum, das Gruša Beneš wortgewandt zu-
spricht, hat durchweg einen negativen Beigeschmack. 

Besonders deutlich ist das z. B. an den Parallelen, die Gruša zieht: So verweist er 
auf die Nähe zwischen Benešs Geburtsort Kožlany, der sich an der deutsch-tsche-
chischen Sprachgrenze in Westböhmen befand, und Braunau am Inn, ebenfalls einem 
Grenzort, wo bekanntlich der bereits genannte Kontrahent Benešs geboren wurde. 
Doch verbinde nicht allein die gemeinsame Heimat die beiden Altösterreicher, son-
dern auch ihr soziales Milieu, ihr Drang, durch Selbstbildung nach oben zu kom-
men, und viele sekundäre Charakterzüge wie rigide Abstinenz, sexuelle Entsagung 
und die Unfähigkeit, Gefühle zu zeigen. Nicht zuletzt seien die beiden überzeugten 
„Anti-Wiener" vor allem vom nationalistischen Zeitalter geprägt gewesen. Eigent-
lich, so Gruša, hätte Hitler Beneš „Tantieme zahlen müssen" für den Begriff des 
nationalen Sozialismus, den Benešs Partei längst vor der Gründung der NSDAP 
erfunden hatte (S. 39). 

Freilich geht der begnadete Wortjongleur Gruša auch auf die Unterschiede ein: 
„Nicht ,Mein Kampf ist Benešs Motto gewesen, sondern ,Ihre Niederlage'. Nicht 
Imperativ, sondern Konjunktiv ist seine Ausdrucksweise gewesen." (S. 42) Benešs 
Lebensstrategie seien die des Fortwursteins und des Fabianismus gewesen - beide 
Charakterisierungen lassen erneut Altösterreich anklingen. Er sei ein fähiger, fleißi-
ger und kluger Student, vernünftiger Journalist, schlauer Diplomat gewesen, aber es 
habe ihm an Charisma, an Mut und an Selbstbewusstsein gefehlt. Dies unterstreicht 
Gruša durch den Vergleich mit dem von ihm eindeutig überschätzten Masaryk: 
Beneš sei nicht nur deswegen ein bloßer Schatten Masaryks gewesen, weil er im 
Unterschied zu diesem keinen Mut gehabt und Konflikte gescheut habe, sondern 
auch darin, dass Masaryk weltoffen und Beneš ein provinziell denkender Bürokrat 
gewesen sei. Er habe nur unter einem starken Chef glänzen können. Nach dem 
Verlust des Mentors zeichnet ihn Gruša dem greisen Franz Joseph I. nicht unähnlich 
und befindet, dass der gesundheitlich angeschlagene Beneš den Kampf schon verlo-
ren hatte, bevor ihn der Tod erlöste. 

Der politische Dissident und Emigrant Gruša verabscheut das Appeasement im 
Allgemeinen - und das Benešs int Besonderen. Die Kapitulation Benešs nach dem 
Münchner Abkommen bewertet Gruša folgendermaßen: „Jeder kakanischer Offi-
zier hätte es gewusst, dass er nach diesen Worten nicht mehr das Casino betreten 
darf, •weil ein Offizier eine Würde hat." (S. 75) 

Die von Gruša zusammengetragenen österreichischen Laster lassen Beneš in kei-
nem guten Licht erscheinen. Der geschickte Essayist steigert dies noch durch die 
Aufzählung von Benešs Misserfolgen. So sei die Republik ein Werk Masaryks gewe-
sen, Beneš habe sie nur vergrößert und dem Land damit weitreichende Probleme 
eingehandelt. Die von Beneš favorisierte Kleine Entente (auf tschechisch „dohoda") 
habe sich zum großen Unfall („nehoda") entwickelt. Vor dem Krieg sei seine Politik 
vor allem von Intrigen bestimmt gewesen. Nach 1945 beschreibt ihn Gruša als 
Ideologen der nationalen Hygiene, der mit dem Wort „odsun" (Verschiebung, Ab-
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Schiebung) , das ein österreichische s Flai r habe , zu seinen in den Jugendjahre n verfes-
tigten nationalistische n (sprich altösterreichischen ) Denkmuster n zurückgekehr t sei. 
(S. 89 f.) Dami t habe der Präsident-Erbaue r (budovatel) , wie sein Epitheto n lautet , 
Masaryk , den Präsidenten-Befreie r (osvoboditel ) „abgebaut" . Gruša s Fazi t fällt ein-
deuti g aus: „[... ] wenn sich Beneš um den Staat verdien t gemach t hat , dan n konnt e er 
diesen nich t erhalten" . (S.109) 

Da s Spielen mit der Sprach e -  der deutsche n wie der tschechische n - mach t Gruša s 
provokante n Text zu eine r amüsante n Lektüre . In seinem „Psychogramm" , wie er 
die Beneš-Studi e nennt , führ t er kritisch e Einwänd e gegen diesen aus unterschied -
lichen - ja konträre n -  politischen , weltanschauliche n un d nationale n Lagern zusam -
men . Erstaunlic h genug: Er gerät dabe i keineswegs in argumentativ e Widersprüche . 
Vor allem aber geht es in dem Persönlichkeitsmodell , das Gruš a hier entwickelt , 
darum , zu verdeutlichen , dass es nich t Beneš war, der die Geschicht e gestaltet hat , 
vielmeh r erschein t Beneš als Spielball der Geschichte . 

Da s zeigt dem Historike r wiederum , wie wenig über Benešs politisch e Konzep -
tionen , Ziele un d Anschauunge n bekann t ist. So dräng t sich die Frag e auf, wie Beneš 
wichtige Begriffe wie Ethnizität , Demokrati e ode r Staa t verstand . Wie konnt e er 
seine Vorstellunge n in der Politi k durchsetze n bzw. wo un d wie musst e er diese revi-
dieren ? Last but no t least wäre eine wissenschaftlich e Arbeit wichtig, die die Re-
zeptio n Benešs, seine Kritike r un d Argument e „sin e ira et studio " unte r die Lup e 
nehme n würde . Erst wenn diese Frage n von der Forschun g anhan d archivarische r 
Quelle n un d eine r Analyse von Benešs Schrifte n geklärt worde n sind, kan n die 
Polarisierun g der Debatt e über Beneš schwinden . Jiří Gruša , der ausgerechne t am 
Staatsfeierta g im vorigen Jah r plötzlic h verstorbe n ist, wird an der Diskussio n leider 
nich t meh r teilnehme n können . 

Úst í nad Labem Mire k Něme c 

Putna,  Martin G : Václav Havel. Duchovní portrét v rámu české kultury 20. století 
[Václav Havel. Ein geistiges Porträt im Rahmen der tschechischen Kultur des 20. Jahr-
hunderts]. 

Václav Havel Library, Prah a 2011, 383 S., ISBN 978-80-87490-07-5 . 

Di e Václav Havel-Literatu r ist inzwische n Legion . Marti n Putn a fügt den vielen 
unterschiedliche n Versuchen , dem Phänome n Have l gerech t zu werden , nich t ein-
fach einen weiteren hinzu , sonder n beschränk t sich auf das, was er als „geistiges 
Porträt " bezeichnet . Als ehemalige r Direkto r der Václav Havel-Bibliothe k un d Ver-
fasser eines umfangreiche n Werks über das tschechisch e katholisch e Schrifttu m 
bringt er dafür ausgezeichnet e Voraussetzunge n mit , eine umfassend e Kenntni s der 
relevante n Literatur , ein hohe s Einfühlungsvermöge n un d Problembewusstsei n ein-
geschlossen . Dennoc h fühlt sich der Leser, jedenfalls der Rezensent , von dem gründ -
lichen Buch nich t wirklich befriedigt . 

Putn a versicher t mehrfach , dass ein kreativer Mensc h von Havel s Forma t natür -
lich nich t einfach das Resulta t dieser ode r jener Determinierunge n ode r Einflüsse ist, 
doc h bildet die Aufarbeitun g solche r „Einflüsse " das Rückgra t seiner Monografie . 
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Da s ist an sich legitim un d kontrover s nu r das Gewicht , das diesen zukommt , etwa 
dem Großvater , einem Prage r Bauunternehme r un d aktiven Spiritisten , ode r der gei-
stigen Welt des Vaters, eines „masarykisch " geprägten Freimaurer s un d YMCA-Vor -
sitzenden . De m realgeschichtlic h interessierte n Leser fehlt dagegen völlig der Ver-
such , die traumatisch e Erfahrun g der Jahr e 1938/4 5 un d 1948 zu erfassen, die die 
Famili e Have l mit dem Zusammenbruc h der Vorkriegswelt mache n musste . De r zu 
stark textfixierte Verfasser „vergisst", dass Literatu r nich t in einem luftleeren Rau m 
schwebt , sonder n durc h Erlebniss e un d seelische Prägunge n vermittel t wird. Di e 
„36er" , ein heterogene r Freundeskrei s um den jungen Have l der fünfziger Jahre , mag 
für diesen von Belang gewesen sein; aber ihr Bild bleibt unschar f un d wieder ohn e 
Zeitbezug . Gehaltvolle r ist die darauffolgend e Skizze der kulturelle n Vielfalt der 
sechziger Jahre ; sie ha t dem an einer Modernisierun g des Marxismu s nich t allzu sehr 
interessierte n Have l erstmal s die Chanc e gegeben, sich künstlerisch , intellektuel l un d 
schließlic h auch politisc h einzubringen . Dabe i bote n Kafka un d Becket t natürlic h 
das formelle Vorbild; aber inhaltlic h war das Them a der satirische n Verfremdun g 
einer absurde n Ordnun g zeitgeschichtlic h vorgegeben: inwiefern der philosophisch e 
Außenseiter , der Brünne r Essayist Josef Šafařík, für Have l tatsächlic h richtungwei -
send war, wird dagegen nich t rech t klar. In Putna s Darstellun g ist der Have l der 
sechziger Jahr e in erster Linie der Analytiker bzw. Satirike r einer beschädigte n Iden -
tität , auch der Bohemie n un d Libertin , wobei das Beispiel seines Onkels , des Bar-
randove r Filmproduzente n Milo š Havel , natürlic h imme r zitier t wird. 

Erst die folgenden Jahr e der Isolierun g bringen danac h eine Wendun g ins Positive . 
Di e Begegnun g mit dem Philosophe n Jan Patočk a wird als Auslöser hervorgehoben , 
aber wohl zu Rech t auch relativiert : Di e Berufun g auf ihn hatt e vorwiegend morali -
sche un d symbolisch e Bedeutun g (S. 153 f.). Di e Geschicht e der Chart a 77 ist oft er-
zähl t un d zuletz t von Vilém Preča n exzessiv dokumentier t worden . De n theolo -
gisch ausgebildete n Verfasser interessiere n dara n vorwiegend die zum Katholizismu s 
tendierende n Gruppe n un d die int subkulturelle n Undergroun d vollzogene 
Mythisierun g der Gestal t Havels . Da s ist wie gesagt sein legitimes Recht , ebenso wie 
die sehr breit e Aufschlüsselun g der Hintergründ e von Havel s philosophierende n 
Gefängnistraktaten , „Briefe an Olga". Putna s zutreffend e Feststellun g läuft darau f 
hinaus , dass Havel s berühmte s documen t humai n nu r „technisch " an Ehefra u Olga 
gerichte t un d durc h Vermittlun g des Bruder s Ivan Have l int Ker n ein Dialo g mit 
einer Grupp e katholisierende r Intellektuelle r rech t unorthodoxe r Prägun g war. Di e 
Isolierun g un d der Abscheu vor der offiziellen Wissenschaft führte n dabe i zugege-
ben zu manchma l obskure n „Importen" ; nac h Dafürhalte n des Rezensente n wird 
der nu r halbernste n „Kampademie " (nac h dem Treffpunk t auf der Inse l Kampa ) un d 
ihre n Autoritäte n überhaup t zu viel Aufmerksamkei t geschenk t -  auch wenn diese 
den suggestiblen Häftlin g H . zeitweise beeindruck t haben . Von Havel s „Konver -

Císařovská, Blanka/ Prečan, Vilém (Hgg.) Chart a 77: Dokument y 1977-1989. I-III . Prah a 
2007. — Dazu jetzt die von Vojtech Celko herausgegeben e konspirativ e Korresponden z 
Havel-Prečan : Havel,  Václav/ Prečan,Vilém: Korespondenc e 1983-1989. Prah a 2011, 834 S., 
mit einer einführende n Studie von Jiří Suk, siehe dazu die Rezensio n in diesem Heft der 
Bohemi a S. 218 f. 
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sion" kan n auch nac h Ansich t Putna s nich t die Red e sein; seine subjektiven Glau -
benserlebniss e bleiben ohn e definierbare s Objekt (Balabán) . 

Anstat t inhaltlic h auf Havel s politisch e Essays der Jahr e nac h der Entlassun g aus 
dem Gefängni s (z. B. „Politi k un d Gewissen" ) einzugehen , verharr t die Erzählun g 
bei den Beziehunge n zur schon erwähnte n „Kampademie" , der auch Havel s Faust -
Satire „Di e Versuchung " zugeordne t wird. De r metaphysische n Aspekte des Stück s 
ungeachtet , liegt natürlic h Havel s Bedeutun g auf andere m Felde . Nich t einma l dem 
wichtigen , 1986 im Exil publizierte n „Fernverhör", 2 Gespräche n mit Kare l Hvízdala , 
wird Beachtun g geschenkt : gehör t das etwa nich t zum „geistigen Porträt " ? Auch der 
„samtene n Revolution " wird bezeichnen d nu r als „Mythos " nachgegangen , bestenfall s 
als „Pak t mit dem Teufel" (250 f.), d.h . den Verhandlunge n mit den Machthaber n 
über dere n Abwicklung. Di e Eben e der Symbolik dien t schwer greifbaren metahi -
storische n Überlegunge n zur St. Wenzels-Traditio n un d zur Vorstellun g eine r Wie-
derkeh r des legitimen Königs , im Zusammenhan g dami t der architektonische n 
Umgestaltun g des Hradschin s unte r Havel . Diese r „ha t die Burg in eine Art Theate r 
verwandelt , in dem er für den ganzen Staa t [...] spielt". (S. 278). Element e der 
Selbststilisierun g scheine n dem Verfasser geradezu wesentliche r als Havel s hektisch e 
Bemühunge n um eine geistig-politisch e un d sittlich e Neugründun g (seine regelmä-
ßigen „Gespräch e in Lány") . Wieder stellt sich ihm die Frag e nac h Havel s Religio-
sität , jetzt im Zusammenhan g mit dem „multikulturelle n Schock" . 

Als „Antimytho s Havel " werden die sich mehrende n Angriffe un d Skandalisie -
runge n der zweiten Hälft e der neunzige r Jahr e verstanden : Sie waren Ausdruc k eine r 
von Havel s Vision abweichende n Entwicklun g der tschechische n Gesellschaft , un d 
der Präsiden t reagiert e verletzt , auch mit dem „Foru m 2000", einem misslungene n 
Versuch, die provinziell e Nabelscha u mit globalem geistigem Bewusstsein zu kon -
frontieren . 

Da s Schlusskapite l stellt sich die Frage , inwiefern das Präsidentenam t Havel s 
Kreativitä t beeinträchtig t hat ; dessen eigene doppelt e Antwor t sind einerseit s ernst -
hafte („masarykische" ) Reflexione n in For m neue r Gespräch e mit K. Hvízdal a 
(Prosí m stručně , Fassen Sie sich kurz) , andererseit s eine r Satire „De r Abgang", die 
die Figu r Have l samt seinem Intimfein d V. Klein (=  Václav Klaus) in groteske 
Grimasse n auflöst (S. 322 f.). Beide Formen , sozusagen ein doppelte s Vermächtnis , 
sind authentische r Havel , un d gleichermaße n geistig. Putna s allzu enger Auffassung 
von Geistigkei t zum Trot z ist der Ansatz , sich selbst in Frag e zu stellen , eine durch -
aus geistige Tat ; auch das übrige, in der Untersuchun g am Rand e gebliebene Lebens -
werk der Ausnahmepersönlichkei t Václav Have l hätt e Bestandtei l seines „geistigen 
Porträts " sein müssen . Di e beachtlich e interpretatorisch e Leistun g von Putna s Mono -
graphi e sollte allerding s durc h unterschiedlich e Erkenntnisinteresse n des Rezensen -
ten nich t in Frag e gestellt werden . 

Berlin Bedřic h Loewenstei n 

2 Siehe die Rezensio n in: Bohemi a 29 (1988) H . 1, 224-226. 
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Havel,  Václav/ Prečan, Vilém: Korespondence 1983-1989 [Korrespondenz 1983-
1989]. 

Československé dokumentačn í středisko, Prah a 2011, 806+28 S., ISBN 978-80-904228-5-8 . 

Hanáková,  Jitka (Hg.): Archiv svobody na zámku  Schwarzenbergu - příspěvek k 
historii československého exilu [Archiv der Freiheit auf Schloss Schwarzenberg - ein 
Beitrag zur Geschichte des tschechoslowakischen Exils]. 
Československé dokumentačn í středisko, Prah a 2011, 190 S., ISBN 978-80-904228-6-5 . 

De r im Jah r 1976 in die Bundesrepubli k emigriert e Historike r Vilém Preča n un d der 
im Land e verbliebene , 1983 aus fast vierjähriger Haf t entlassen e Schriftstelle r Václav 
Have l habe n einande r zwischen 1983 un d 1989 insgesamt 244 Briefe gesandt , die 
jetzt sorgfältig edier t vorliegen. Unte r den damalige n repressiven Verhältnisse n war 
der Kontak t über die Grenz e der Systeme hinwe g scho n technisc h alles ander e als 
selbstverständlic h -  zuma l es sich um keine Privatkorresponden z im eigentliche n 
Sinn handelt e un d die beiden engagierte n Dissidente n einande r zuvor persönlic h so 
gut wie nie begegnet waren . Es ging vor allem um Mitteilunge n verschiedene r Art, 
die durchwe g nich t für die Augen der Polize i bestimm t waren , um Begleitschreibe n 
zu Sendunge n mit Manuskripten , Drucksachen , sogar Medikamente n un d elektroni -
schen Geräte n -  wobei Preča n von Anbeginn die Rolle des uneigennützi g Helfende n 
zufiel. In eine r Zei t der Entwertun g der Sprach e durc h das „Normalisierungs"-Re -
gime glaubten beide unbeirr t an die Bedeutun g des authentische n Wortes . De r zuneh -
men d weltberühmt e Dramatike r führt e seinen ungleiche n Kamp f gegen das „Lebe n 
in Lüge" vor Ort , der Historike r stellte seine eigene Forschun g zurüc k un d macht e 
sich Dokumentatio n un d Verbreitun g des unabhängige n tschechische n Schrifttum s 
zur Lebensaufgabe . Da s war eine respektabl e Einstellun g schon im Hinblic k auf die 
allgemein e Resignatio n un d die vermutet e Ewigkeit der sowjetischen Statthalter -
schaft an der Moldau . Dadurc h „erhielte n die Wort e ihre Fähigkei t zurück , die Welt 
zu bezeichne n un d dami t bewohnba r zu machen" , wie Jiří Gruš a die Dissidenten -
tätigkei t jener Jahr e würdigte . 

Di e Korresponden z bedurft e auße r der Hartnäckigkei t der beiden Hauptprota -
gonisten natürlic h weitere r engagierte r Helfer . Di e Problemati k ist dem Rezensente n 
aus eigener Lebenserfahrun g vertraut , auch die mit jedem Einsat z verbunden e Über -
legung, ob das Risiko lohnt . Es lohnt e dem eigenwilligen deutsche n Kulturreferen -
ten Wolfgang Scheur , der in seinem Wagen Unmenge n Konterband e zwischen Pra g 
un d Weiden/Oberpfal z in beide Richtunge n verfrachtet e (an die 100 Paket e allein 
1985). Meh r noc h riskierte die unerschrocken e Prage r Soziologin Jiřin a Šiklová, die 
das unverzichtbar e Zwischenglie d zur Grupp e der Dissidente n un d Menschen -
rechtsaktiviste n um Have l lieferte. Es gab weitere Mittelsmänner , wie den kanadi -
schen Diplomate n Pete r Bakewell. Außer weiteren Name n sollte zumindes t der 
Umstan d Erwähnun g finden , dass „Emigratio n kein Gewerbe " darstellt e (Preča n an 
Havel ) un d die Mitte l der tschechoslowakische n Auslandszentre n un d -verlage 
äußers t bescheide n bzw. auf Selbstausbeutun g angewiesen blieben (darübe r die 
informativ e Studi e von Jiří Suk auf S. 779-806 des ersten zu besprechende n Bande s 
un d vor allem der Essay von Gordo n Skilling auf S. 9-30 der zweiten Publikation) . 
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Di e schwierige un d riskant e Arbeit, „so wichtig für den Erhal t der kulturelle n 
Identitä t zweier zivilisierter Natione n in der Mitt e Europas " (Have l 1985), rief nac h 
Koordinierung . Prečan s vermittelnd e Aktivitäten bezogen alle Richtunge n mit ein -
1948er Konservativ e un d Liberale , 1968er Eurokommunisten , Sozialdemokraten , 
un d er fand gewisse Unterstützun g auch durc h bestehend e Einrichtungen . Erst 
ab 1986 stande n aber eine größere finanziell e Förderun g durc h das „Nationa l 
Endowmen t for Democracy " sowie ein Flüge l von Schloss Schwarzenberg/Schein -
feld kostenfre i zur Verfügung - nac h Gruš a eine Ohrfeige für die „antiaristokrati -
schen Ritual e der neuböhmische n Identität" . Da s Dokumentationszentru m sammel -
te, edierte , vervielfältigte un d verschickt e diverse schlech t lesbare Durchschläg e von 
Samisdat-Texte n (jährlic h kam man auf 100000 Kopien) , es vermittelt e finanziell e 
Unterstützun g an verfolgte tschechoslowakisch e Intellektuelle , bereitet e Materialie n 
für Ausstellungen un d Tagunge n vor. Durc h Prečan s sorgfältige Händ e gingen die 
meiste n Dissidententext e dieser Jahre , darunte r so wichtige Publikatione n wie 
Havel s Feuilleton s von 1969/7 9 „U m menschlich e Identität" , die Dokumenten -
sammlunge n „Knih a Charty " (Buc h der Charta ) un d „Křesťan é a Charta-77 " 
(Christe n un d die Charta-77) , aber auch Havel s philosophisch e „Briefe an Olga"; er 
vermittelt e Interviews , den Kontak t zu Verlagen (Klau s Juncker , Josef Škvorecký) 
un d sogar die Entstehun g von Havel s berühmte m „Fernverhör" . Di e jetzt zugängli-
che Korresponden z berühr t u.a . die „Caus a Danubius" , die Verleihun g des 
Erasmus-Preise s un d des Friedenspreise s des deutsche n Buchhandel s an Havel , das 
strittige Proble m der Politisierun g der Charta-7 7 in den späten achtzige r Jahren , 
aber auch die Computerisierun g der Dissidentenszene , die vor allem Františe k 
Janouch s Stockholme r Charta-Stiftun g betrieb , un d vieles mehr . Aus dem andere n 
Band (Archi v svobody) ist insbesonder e auf Gordo n Skillings scho n erwähnt e Über -
sicht der vielfältigen Tätigkei t des Dokumentationszentrum s (DZ ) hinzuweisen , des-
sen Fördere r un d Vorsitzende r seines wissenschaftliche n Beirat s der kanadisch e 
Historike r selbst war. Überraschen d ist das breit e Umfel d des D Z in Europ a un d den 
USA, sein dichte s „Net z der Solidaritä t un d materielle n wie geistigen Hilfen " für die 
unabhängig e Kultu r der Tschechoslowakei , Einsichte n in die konspirative n Prak -
tiken un d Technike n beim Kontak t mit Dissidenten , zahlreich e Faksimiledokument e 
un d Abbildungen , aber auch Informatione n über die Verhinderun g von Prečan s 
Anstellun g am damal s neugegründete n Breme r Zentru m für osteuropäisch e 
Dissidentenforschung . De r Rechenschaftsberich t gibt schließlic h Aufschluss über 
die Schicksal e des Zentrum s nac h 1989, dessen Sammlunge n nac h einigen Peripetie n 
2003 in den Besitz des Prage r Nationalmuseum s übergingen un d neuerding s int 
Palai s Oettingen-Wallerstein , dem ehemalige n Kleinseitne r Gymnasium , unterge -
brach t sind. O b die jüngeren Generatione n an die keineswegs selbstverständliche n 
Tätigkeite n eines nu r verschwinden d kleinen Teils der Großelterngeneratio n heran -
geführt werden können , dürft e allerding s bezweifelt werden . Da s ist ums o bedauer -
licher , als sich gerade unte r den nac h 1989 Sozialisierte n Desinteress e un d Überdrus s 
an der Demokrati e verbreiten . 

Berlin Bedřic h Loewenstei n 
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Haslinger, Josef: Jáchymov. 

S. Fischer, Frankfurt am Main 2011, 271 S., ISBN 978-3-10-030061-4. 

Das Wissen über die Rechtsbrüche, die das kommunistische Regime in der Tsche-
choslowakei nach 1948 begangen hat, ist seit der Öffnung der Archive nach 1989 
immens gewachsen. Während die Aufmerksamkeit bislang in erster Linie prominen-
ten Politikern, Wirtschaftsexperten, Künstler und Wissenschaftler als Opfern dieses 
Unrechts galt, hat der Wiener Schriftsteller Josef Haslinger die Thematik nun auf ein 
Feld ausgeweitet, von dem man annehmen könnte, dass es vom Terror der stalinisti-
schen Zeit kaum berührt worden sei: den Spitzensport. Teils auf der Basis von Er-
innerungen und Quellen, teils in reiner Fiktion entwirft Haslinger in „Jáchymov" 
ein eindringliches Bild der Geschichte und Atmosphäre der frühen fünfziger Jahre. 
Die Grundlage des Romans bildet die Lebensgeschichte des international bekannten 
tschechischen Hockeytorwarts Bohumil Modrý: Der gelernte Bauingenieur wurde 
1950 in einem Schauprozess aufgrund frei erfundener „Beweise" zum Rädelsführer 
einer angeblichen Verschwörung innerhalb des Nationalteams und zum „Agenten 
des westlichen Imperialismus" stilisiert. Er erhielt 15 Jahre Gefängnis, bei seinen 
„Komplizen" fielen die Haftstrafen etwas kürzer aus. Modrý wurde in das Uran-
bergwerk des nordwestböhmischen Ortes Jáchymov (Joachimsthal) deportiert, wo 
er mit anderen politischen Häftlingen und Zwangsarbeitern in den Gruben der töd-
lichen Strahlung von Uran ausgesetzt war. Nach seiner vorzeitigen Entlassung wur-
den seine Frau und seine zwei kleinen Töchter Zeuginnen seines jahrelangen Dahin-
siechens. Modrý starb 1963, im Alter von 47 Jahren, an den Folgen der Verstrahlung. 

Haslinger zeichnet das Schicksal der Familie Modrý in dichter Form nach, wobei 
er vor allem die Methoden der Staatssicherheit (StB) sehr präzise schildert. Etwas 
langatmig fällt dagegen die parallel erzählte Geschichte des Eishockeyteams aus: Die 
tschechoslowakische Nationalmannschaft stand Ende der dreißiger Jahre hinter 
Kanada auf Platz zwei der Weltrangliste. Auch in den ersten Nachkriegsjahren zähl-
te sie zur Weltspitze. Nach der Machtübernahme der KSC vom Februar 1948 wur-
den die Grenzen der Tschechoslowakei zwar dicht gemacht, um die Emigrations-
welle zu stoppen. Doch für namhafte Persönlichkeiten, unter ihnen auch Leistungs-
sportler, galten Ausnahmen. Ihnen wurden Reisen in den Westen zu besonderen 
Anlässen genehmigt, wobei sie ihre Familienangehörigen als „Faustpfand" im Lande 
zurücklassen mussten. Trotzdem setzten sich weitere Spitzensportler in den Westen 
ab. Auch Modrý dachte darüber nach, die Tschechoslowakei zu verlassen, nicht 
zuletzt wegen der Schwierigkeiten, mit denen er als Ingenieur in dem Betrieb zu 
kämpfen hatte, den er bis zu dessen Verstaatlichung geleitet hatte. Die Ausreise war 
bereits genehmigt, ein Profi-Angebot aus Kanada angenommen, als ihn Kultur-
minister Kopecký - der zunächst die Zustimmung erteilt hatte - Modrý wissen ließ, 
dass aus allem dem nichts werde: Arbeiten könne dieser auch in der Tschecho-
slowakei und in Russland, wo es „genug Staudämme zu bauen" gäbe (S. 176). 

Doch Modrý blieb bei seiner Entscheidung, nicht weiter in der tschechoslowaki-
schen Nationalmannschaft zu spielen. Er fuhr mit der Familie in den Skiurlaub, wäh-
rend das im Vorjahr zum Weltmeister gekürte tschechoslowakische Team im März 
1950 ohne seinen Torhüter nach London aufbrechen sollte. Allerdings wurden die 
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zum Abflug versammelte n Spieler unte r einem Vorwand zwei Ma l wieder nac h 
Haus e geschickt . Versammel t in ihre r Stammkneipe , gerieten sie in ein Gerange l mit 
zwei StB-Männern , wurde n festgenomme n un d in die Prage r Polizeizentral e beför-
dert , wo man ihne n mit brutale n Methode n „Geständnisse " über ihre angebliche n 
verräterische n Absichten im Dienst e des feindliche n Auslands abpresste . Abwesende 
Spieler wurde n kurz darau f in ihre n Wohnunge n verhaftet , einige Tage späte r folgte 
Modrý . Innerhal b von wenigen Monate n -  vom Mär z bis zum Oktobe r -  war der 
Schauprozes s vorbereitet . 

Diese r auf historische n Fakte n beruhend e Ker n der Erzählun g wird von Erinne -
runge n eine r „Tänzerin " -  an manche n Stellen auch „Erzählerin " genannte n -  Figu r 
eingerahmt , die zwar fiktiv, aber deutlic h inspirier t ist von der Tochte r des Torwarts , 
Blanka Modr á (geb. 1946). In der Erzählun g trifft sie im westböhmische n Jáchymov , 
wo sie die Urangrube n besichtigt , die ihre m Vater den Tod bescher t haben , einen 
Verleger, der sich dor t eine r Ku r unterzieht . In einem zögerlich in Gan g gekomme -
nen Gespräc h erzähle n die beiden Protagoniste n einande r ihre Lebensgeschichten . 
Di e Tänzeri n stellt dem Verleger, der sofort den Romanstof f wittert , schließlic h 
Texte zur Verfügung, die sie über den Vater geschriebe n hat . Diese r fiktive Rahme n 
ha t insofern eine reale Dimension , als die Manuskript e von Blanka Modrá , die eine 
Ballettausbildun g in Pra g absolviert hatt e un d nac h ihre r Emigratio n nac h Wien 
(1973) am Burgtheate r als Choreographi n un d Schauspieleri n reüssierte , die Haupt -
quelle für Haslinger s Buch bilden . Danebe n ha t er die Erzählun g mit einer Vielzahl 
von Archivunterlage n un d Zeugenaussage n untermauert . 

Di e Lektür e des Roman s erforder t hoh e Konzentration , da der Text komplizier t 
konstruier t ist. Lesenswer t ist das Buch auf jeden Fall . Es ist nich t nu r spannend , 
sonder n ruft auch die vergessene Geschicht e des Bohumi l Modr ý un d dami t ein 
Kapite l aus der Geschicht e des Stalinismu s in der Tschechoslowake i in Erinnerung . 

Bad Hombur g Jiří Kost a 

Ještě jsme ve válce - Příběhy 20. století [Wir sind immer noch im Krieg - Geschichten 
des 20. Jahrhunderts]. 

Post Bellum - Argo - Ústav pro studium totalitníc h režimů , Prah a 2011. 181 S., ISBN 978-80-
257-0524- 7 (Argo), 978-80-87211-53- 3 (ÚSTR) . 

Di e Geschicht e von Diktatu r un d Verfolgung im Comi c zu erzählen , mag auf den 
ersten Blick ungewöhnlich , für Historike r sogar unangemesse n erscheinen , wird hier 
doc h „nur " mit Bildern gearbeitet . Doc h handel t es sich um eine der progressivsten 
Forme n historische r Narratio n im Bereich der Popularisierun g von Geschichte . De r 
Comi c ha t seit Beginn des 20. Jahrhundert s eine beeindruckend e Entwicklun g durch -
laufen : Anfangs lediglich für Kinde r gedacht , habe n sich Comic s ab den dreißiger 
Jahre n ihre n Weg in alle Bereich e des Erzählen s geebnet , bis er in den siebziger 
Jahre n auch in der Geschichtsschreibun g ankam . Fü r viele stellt Art Spiegelman s 
„Mau s -  A Survivor's Tale", eine Geschichte , die das Leben der Jude n im national -
sozialistische n Regim e anhan d der Geschicht e von Mäuse n (Juden ) un d Katze n 
(Nazis ) nacherzählt , den Wendepunk t in der Nutzun g von Comic s bei der Dar -
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Stellun g der Geschicht e des 20. Jahrhundert s dar. Kein Wunde r also, dass auch die 
Initiatore n des Bande s „Ješt ě jsme ve válce" hier ihr Vorbild sehen . 

Am Erfolg von „Maus " kan n ma n allerdin g auch die starke Dominan z englisch-
sprachige r Comic s ablesen . Es handel t sich nämlic h um das am weitesten verbreite -
te Werk diesen Typs überhaupt , un d das obwoh l der für die Geschicht e des Kom -
munismu s wichtigste Comi c „L a Parti e de Chasse " (Di e Treibjagd) von Enk i Bilal 
ist. Bilal, Sohn des persönliche n Schneider s von Josip Brož Tito un d eine r in Belgrad 
geborene n Slowenin , aufgewachsen in Frankreich , gehör t weltweit zu den bedeu -
tendste n Autore n von Comics . Politische n Theme n widme t er sich heut e jedoch 
nich t mehr . 

Tschechie n kan n zwar auf eine starke Traditio n des Comi c zurückblicken , die 
unte r andere m mit Name n wie Josef Lada , Ondře j Sekora ode r Kája Saude k ver-
bunde n ist, doc h verschwan d diese Kunstfor m nac h der Zwischenkriegszei t un d 
einem kurze n Wiederaufblühe n nac h dem Krieg sowie in den sechziger Jahre n nahe -
zu völlig. Erst jetzt tragen die Bemühunge n aus den neunzige r Jahre n Früchte , das 
Genr e wiederzubeleben . Bereit s von ein paar Jahre n ha t das Projek t zur „Doku -
mentatio n der Schicksal e aktiver NS-Gegner " mit der Überführun g von Lebens -
geschichte n sudetendeutsche r Antifaschiste n in die For m von Comic s experimen -
tiert , doc h gelang es nicht , dafür eine breiter e Öffentlichkei t zu interessieren . Inso -
fern stellt „Ješt ě jsme ve válce" ein Novu m dar. Begrüßenswer t ist vor allem auch die 
Tatsache , dass sich hier eine sehr große Zah l an Comickünstler n einbringe n konnte . 

„Ješt ě jsme ve válce" besteh t aus 13 Geschichten , dere n Szenari o auf den „Příběh y 
20. století " (Geschichte n des 20. Jahrhunderts ) basieren , dem großen Projek t der 
Bürgervereinigun g „Pos t Bellum". Dies e Vereinigun g wurde 2001 von Adam Drd a 
un d Mikulá š Kroup a gegründe t un d geht auf eine private Aktion von Journaliste n 
zurück , die die Erinnerunge n von Zeitzeuge n an den Zweite n Weltkrieg un d die 
kommunistisch e Zei t ursprünglic h für den Rundfun k aufzeichneten . 

De r Leser erfähr t in den Geschichte n unte r andere m von dem Schicksa l tsche -
choslowakische r Soldaten , die im Westen kämpften , den tragische n Erlebnisse n von 
Tscheche n in der okkupierte n Ukraine , die sich für die Emigratio n in die UdSS R ent -
schieden , den Wegen jüdische r Kinde r währen d des Zweite n Weltkrieges, Fälle n 
unbewusste n Widerstand s gegen den Nationalsozialismu s un d seinen Folgen , dem 
Traum a eines Kinde s deutsche r Eltern , das 1945 ein Massake r überlebt e sowie von 
Menschen , die in einer Scheun e vor ihre n Verfolgern versteckt wurden . Es handel t 
sich um Erzählunge n von Männer n un d Frauen , von Soldate n un d Zivilisten , die 
Theme n Nationalsozialismu s un d Kommunismu s wechseln einande r ab. Jede r Bei-
trag ha t einen eigenen Szenaristen , un d jeder seine ganz eigene Ästhetik . In der gra-
fischen Umsetzun g finden wir hier alles, von klassischen Schwarzweißzeichnunge n 
(Vojtěch Šeda) , über Zeichnungen , die an Illustratione n in Publikatione n für Kinde r 
erinner n (Vhrsti) , bis zu modernen , in ihre r For m expressionistisc h anmutende n 
Comics , am expliziteste n bei dem Zeichne r Toy_bok . Einige der Zeichne r arbeite n 
auch mit nonverbale n Motiven , etwa wenn der Erzähle r der Geschicht e des Mas -
sakers in Vraž mit lediglich dre i Farbe n arbeitet : Maisgelb, Zinnoberro t un d Grau . 
Zinnoberrot , das wohl in keine m der Bilder fehlt, ist der Ausdruc k für Blut , eine ein-
fache, aber sehr wirkungsvolle Verkürzung . 
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Jede Geschicht e schließ t mit einem kurze n Epilo g ab, der ein Portrai t der Autore n 
bzw. Zeichne r enthält . Hie r wird nich t nu r die Gesprächssituatio n geschildert , son-
dern es werden in manche n Fälle n auch subjektive Einschätzunge n un d Eindrück e 
wiedergegeben . Diese zum Teil rech t persönliche n Anmerkunge n störe n die sensible 
Beziehun g des Erzählte n zum Erzähler . De n Fragesteller n kan n man an dieser Stelle 
keine n Vorwurf machen . Doc h Pos t Bellum bringt hier auf eine nich t zu vertreten -
de Art un d Weise Frage n der Ethi k un d Mora l ins Spiel un d präsentier t den Erzähle r 
gewissermaßen als Objekt . Darübe r hinau s -  un d darin besteh t wohl der grundsätz -
liche Unterschie d zwischen der Arbeit von Pos t Bellum un d professionelle n Histo -
rikern -  trau t sich der Historike r nu r selten , mit eigenen Kommentare n in den Lauf 
der Geschicht e einzugreifen . Meis t häl t er sich an eine einheitlich e Interpreta -
tionslinie , falls er diese verlässt, kommentier t er nich t in diesem Maß e subjektiv, wie 
es hier der Fal l ist. 

Zugleic h enthalte n diese Epiloge sehr gehaltvolle , allgemein e Reflexione n über die 
verschiedene n Erzählweisen , dene n der Leser in diesem Buch begegnet : Fraue n prä -
sentiere n ihre Geschichte n ander s als Männer , bei ihne n ist Heldentu m nich t Hel -
dentum , im Erzählflus s erschein t ihr Handel n lediglich als natürliche s Ergebni s eine r 
aus weiblicher Perspektiv e eigentlic h banale n Situation . Männer n dagegen gelingt es, 
die gleiche Geschicht e fast als heroisch e Sage zu präsentieren , in der ihre Ent -
scheidunge n un d Gedanke n im Vordergrun d stehen . Di e Erzählunge n der weib-
lichen Heldinne n wirken manchma l geradezu distanzier t im Vergleich mit ihre n 
männliche n Gegenpolen , so als ob auf der einen Seite die unausweichlich e Not -
wendigkei t dieser ode r jener Entscheidun g un d auf der andere n Seite die Helden -
tate n der Männe r stehe n würde . 

Wie Mikulá š Kroup a im Epilo g anführt , „arbeite n wir mit Erinnerungen , was 
etwas andere s ist als (beispielsweise) die Arbeit mi t Archivdokumenten " (S. 179). 
Diese knapp e Feststellun g ist der größt e Stein des Anstoße s bei der Kommunikatio n 
mit Historiker n in Tschechien , die Pos t Bellum un d seinen Projekte n vorwerfen, sich 
vom traditionelle n Handwer k der Historike r zu entferne n un d entsprechen d ihre r 
journalistische n Vorlieben verkürzt e These n aufzustellen . Schwer zu sagen, wer in 
diesem Strei t Rech t hat . Pos t Bellum bewegt sich auf jeden Fal l sicher auf dem 
Terrai n der Popularisierun g von Geschichte , das sich den meiste n Historiker n bis-
lang nich t erschließ t un d ist dami t in der Öffentlichkei t bekannte r als die Arbeit vie-
ler historische r Institute . Von einem Kompromis s würde n sicher alle Seiten profitie -
ren , zuma l in Tschechie n eine Institutio n wie die Bundeszentral e für Politisch e 
Bildun g in Deutschlan d fehlt. 

„Ješt ě jsme ve válce" ist ein unterhaltsamer , aber auch belehrende r Lesestoff über 
die totalitäre n Regim e des 20. Jahrhunderts , von dene n sich dem Leser vermittel t 
über einzeln e Schicksal e ein Bild zusammensetzt . De r erste tschechisch e Versuch, 
diese Geschicht e in Comicfor m zu transferieren , ist überau s gelungen , un d das nich t 
zuletz t auch visuell. 

Pra g Doubravk a Olšáková 


