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zu dem  1894 gegrindeten „Deutschen Ostmarken-Verein``.  Dieser hatte  sich die
F6rderung  der deutschen Bev61kerung  in den  gemischtsprachigen  Ostprovinzen
PreuBens  zum Ziel  gesetzt.  Wahrend dem Ostmarken-Verein  die  antipolnischen
MaBnahmen der preuBisch-deutschen Regierung nicht weit genug gingen und er mit
seiner Organisation einerseits die deutsche Bev6lkerung starken und andererseits
fur eine weitere Verscharfung der staatlichen Polenpolitik sorgen wollte, bemtihte
sich die Straz urn die Abwehr der Germanisierungsbestrebungen des Ostmarken-
Vereins und eine Selbstorganisation der polnischen Bev61kerung. Sie nahm sich die
Strukturen des deutschen Vereins zum Vorbild und versuchte gleichzeitig, diese fur
ihre Zwecke zu verbessem. Die Straz bot ihren Mitgliedem Hilfe bei Rechtstreitig-
keiten und Beh6rdengangen an, vermittelte Geschaftskontakte, Arbeitsstellen und
Immobiliengesuche. Diese praktische Hilfe, die von ihren Landsleuten auch gem in
Anspruch genommen  wurde,  erganzten kulturelle Angebote,  die  der nationalen
Aufltlarung und Identitatsbildung dienen sollten.

Wahrend  zu  Beginn  der  Tatigkeit  der  „Straz``  Fragen  der Abwehr  der
Bestrebungen  des  Deutschen  Ostmarken-Vereins  und  der preuBisch-deutschen
Regierung im Vordergruhd gestanden hatten, entwickelte sich die „Straz`` im Laufe
der  Jahre  zu  einer  Organisation,  die  die  strikte  Abgrenzung  der  polnischen
Bev6lkerung von der deutschen Gesellschaft propagierte. Dabei bediente sich der
Verein emotional besetzter Themen, urn seine nationalistischen Ziele zu erreichen.

Die „Straz`` verlangte von ihren Mitgliedem die Einhaltung eines „nationalen
Katechismus", der das Wesen einer guten polnischen Familie beschrieb und ein streng
polnisch  nationales  Verhalten  einforderte.  So  sollten  Polen keinen  Kontakt mit
Deutschen pflegen, polnische Kinder nicht mit deutschen Kindem spielen. Vor allem
aber beschrieb der Katechismus nationale Symbole und Mythen, die in der polnischen
Familie zur Starkung des „Polentums`` gepflegt werden sollten. Hier griff der Verein
in hohem Mane auf katholische Riten und Gebrauche zurick und stellte damit eine
Verbindung  zwischen  nationalen und religi6sen  Symbolen  her.  Die  emotionale
Bindung an den Katholizismus konnte so auch auf nationalistische Inhalte tibertragen
werden und erleichterte dem Verein seine Forderungen im BewuBtsein der polnischen
Bev6lkerung zu verankem. Ebenso instrumentalisierte die „Straz" nationale Mythen
tiber die Helden der polnischen Geschichte urn den im Nationalitatenkampf leidenden
Polen Idenfiktationsm691ichkeiten und Vorbilder anzubieten, denen sie nacheifem
sollten.

Durch das Einschreiten der preuBisch-deutschen Beh6rden gegen die „Straz" -
die Beh6rden erreichten 1906 ein Verbot der Mitgliedschaft von Geistlichen -konnte
die Mobilisierung der polnischen Bev6lkerung fur den Verein erheblich beeintrachtigt
werden. Die Mitgliederzahl schrumpfte von 26 000 Mitgliedem  1905  auf gerade
2000 nach  1908. Dennoch gelang es der „Straz`` durch die Emotionalisierung der
nationalen Frage ein Bezugssystem fur die nationale Identitat zu schaffen und das
kollektive BewuBtsein der Polen zu pragen.



Sap 8t?|SeJt|t}f .00 I JOP -ty68 I  :uo8ut289q t|O!|J9!9j u9tt3G !9A^z uepmAA }!ez Jese!p nz
9PtzJOD .}][undot|9H tleu[9S }|nx-oHzsn!oSoH }qe|Je epueAA]Jepunt|Jqt2f e!p urn

•uo8!|!eH lop ueqo| urop sue m8Id s|t? Jot|e

urepuos `urene8 uet|os!pu?1sjne UOA JeJt|qd s|t3 ]qo!u uut}p `pJ!iIA ]JI]eJOA Hone ty6£ I UOA
Seputzlsjnv Sop JeJt|nd SIT; uo!zI|t2D u! J9 uuoAA .pJ!iA |z}?qose8u!9 ^!}t}8eu 8un8eAAe8
UOJ?uo!}n|oAeJ Jep JOJtmd s|t3 oHzsn!o§oH sstzp `}s! els8!}t|oIA StzG .}e}JeiIAeq qosI1!JH
ue^!}t2AlesuoH uop UOA m8[] 9t|os!Jo}s!q ese!p pJ!iA ue898t3P uo!z!|tzD u| .uo||t2t|98
uoP[eH uoJt|! Jnj uro8Juq}ptz}s UOA qo"2 uropuos [epv uloA Jnu }t|o!u oHzsnI9§oH

PJ!AA t|O"qsnv ureu!es uot}u Pun tyg8 I-€98 I  UOA Ptlt3}Sjnv ulep JOA .et|0odos8unJ
-?|xpnv J9P u9|t39P| UOA 989Ud `8un8!U?N 9qos!}!|od `uo|qo!Suv et|os!}s!qoJtzuour

qo!9|8nz J9 9uedrgHleA eij?I)I uoA!}t3AIesuoH e!p JnH .JOA seH|oA ueHos!u|od sop pun
uo[it3N uot|os!u|od I9p i!eu!el] e!p Jng Jojdur?H s|t3 `soputzisjnv sop JeJtmd tuoA e8t2ur|
u!9 e}t|osHeq sE .uo!||!9t|uI9 |t|O[u P|I8 oHZsn!OSoH OS|tz Jt}AA .qf .6 I  Sop e}1!IN

•}eq }9|qot3eq uezueJeH[G u9|t2!zos 9u!9H pun }put3iIAe8

uo!}t3N ezutz8 e!p ue t|o!s oHzsn!o§oH sstzp `JOAIeq put2}surn uep 9pt2Ie8 uoqeq ue898t3p
JOH!1!|Od e|t2H!PtzJ Je8!uoA\  .ueult|t3uut2urq|tzH UOA Je8u?quv s|t2 JeJqnd uou!es pun
8!|pt3 ulel s|t} ty6£ I UOA putz}sjnv uop ueuqo!ezeq ue8unurgJ}S uet|os!u|od ue|tzH!pt3J
e!C[ .9}uezHV eneu ueu!et|OSJe .uf .6 I  Sop uoJqt?f J98!zJ9!A -J98!u!9Jp uep u|

•eeulJv ueqo!eJ8els Jou!9 JeJt|nd s[t3 uropuos `ue||e}snzlt2p

I98u?8|ezu!H  uo[t2}uour!|ues  s|tz  lHo!u  oHzsn!O§oH  ut3ur  uut28eq  S|t}urt3C[  . |€8[
-0€8 I UOA Put3}Sjnv JOP 9PJnjIA S}|nH Seu!es 989Ud Jep !9q S|ndur| ueJe|!9iIA ureu!9 nz
•8t3J}!98 u9}ugJ8 uep ue|od }t|olu qooper ue}e}s!9| 9puo89i Jep e8eud mz ."zHtzJ)I u!

8 I 8 I uo}[e3|t|o!|J9[9js8un|}t3}se8 eu!9s uo8u!8Je^ ||oASHorLIPu!9 SJepuose8 .i I 8 I eJt|t}f
ul! po| oHzsn!oSoH qt28 9pue89| Jep 8u"eTs[|en}Hv Jnz uo}suv ueneu ueu!E

•uop|eH 9nou e8e!"-uoe|odtzN JOP PuoJt|?AA qo!S u9Put2j unepJeUnv .uot3u

epuoAA]JOpunquqt3f e[P urn S9}|nH-OHZsn!OSoH SOP 8un|nop98 9t|O!||jtzqos||9S98 9!P qe!|
sJeJt|nd seules uo!}t3J8!urE Jep pun soput2}sjnv Sop 8t2|uoSJOP9!N urep t|Ot3N

•ue}seq ultz uo!}Hund

et|9|os  9tlle  lnj  oHzsn!oSoH  eisstzd  sput3}sjnv  sop  JeJqn|  Je8!ijunpr  s|v  .e}uuoH
uopJeiIA }||e}so8Jeqnue898 [HsiIAo}t2!uod }sn8nv AAt2|s!utz}s 8!ugH ulep e!p `8!PueAA}ou
m8[d  9uo!||jtzqos||9Se8  eu!e Jt2AA  Sput2}Sjnv  Sap  8un}!eJeqJOA Jep  !e8  .ueHt2qoses

ty6£ I UOA putz}sjnv urop JOA t|Oou ]ssmAeq epmAh oHZsn!O§OH .I UOA l|nx JOG
•ueuoT}Hund eulos 9[AAoS `uo|Ssnuu!eeq 8un|HO!A^}uE

9u!9s e[p `epu?}surn uot|oI|ijt2qos||ese8 9!p `H|oA uoqos!u[od Jep u! oHzsn!o§oH  .I
UOA  se}|nH  sop  8unp|!qsm3JeH  e!p  }J9!SA|t2ut2  |eH!|JV  epue8e!|JOA  J9C[

DHsy!o" Dua|VP8oIN

•Hf .OZ-.6I MI NHrl0d HHa

NIHSLSsnAAH8rlvN0ILVN MOA DNnzLnLSHHLNn HHa
IH8 HTIOu HNIHs aNn Lmx oHzsnlD.§oH zsnHavL

DNnssvdNENNvsnz81



Z U S A M M EN FA S S UN G 185

Aufstandes und  1917 -Ko§ciuszko Todestag. Gerade dann wurde der Ftihrer des
Aufstandes von 1794 zur Hauptfigur des nationalen polnischen Pantheons. Urn die
Jahrhundertwende behauptet sich Kosciuszko Image als Ftihrer des Volkes, Initiator
sozialer Umgestaltungen.  Gerade dann wurde  er von den politischen polnischen
Str6mungen in ihre historischen Traditionen aufgenommen.

Nach 1917 nimmt Kosciuszko Legende an gesellschaftlicher Bedeutung ab.
Die  Bev6lkerung  ist  an  den  Feierlichkeiten  des  Jahres  1917  schon  tibersattigt,
auBerdem ist ein neuer Nationalheld aufgetaucht -J6zef Pilsudski. Ubrigens wird
Ko§ciuszko wahrend des 2. Weltkrieges wieder aus der Vergessenheit hervorgezogen:
er wird zum Patron einzelner polnischer Militartruppen.

Die kommunistische Staatsmacht Polens versuchte nach dem 2. Weltkrieg
den Ftihrer des Aufstands von  1794 zu instrumentalisieren.  Diesmal wurden die
Akzente der Legende vertauscht. Jetzt wurde Ko§ciuszko nicht mehr als Kampfer

gegen RUBland, sondem als Revolutionar verherrlicht. Trotz dieser Bemtihungen
der Staatsmacht schatzte ihn die Offentlichkeit auch weiterhin als Verteidiger der
Unabhangigkeit.

Im  letzten Jahrzehnt ist Ko§ciuszko  Bedeutung  im  nationalen polnischen
Pantheon deutlich zurdckgegangen. Er ist nicht mehr so wichtig als Kampfer fur die
Unabhangigkeit, begabter Ftihrer oder Verteidiger des leidenden Volkes. Wenn der
Ftihrer des Aufstandes von 1794 im historischen Bewusstsein der Polen erhaltenbleibt,
dann nur dank seinen Charaktereigenschaften, die ihm mach 1794 eigen waren, d. h.
dank seiner Ehrlichkeit, Professionalitat, Toleranz sowie politischer Zurickhaltung.

DAS JOGAILA-BILD IN DER LITAUISCHEN GESELLSCHAFT

Alvydas Nikzentaitis

Die Wandlungen des Jogaila-Bildes in den letzten mehr als hundert Jahren
erlauben es, auch eine Veranderung in dessen gesellschaftlicher Funktion festzustellen.
Ende des 19./An fang des 20. Jahrhunderts wurde Jogaila zu einem der Symbole fur
die antipolnische Haltung in der litauischen Gesellschaft. Er wurde den positiven
Helden  Vytautas  und  KQstutis  und  der heidnischen  litauischen  Kultur  generell

gegentibergestellt, urn damit deren positive Seiten noch zu unterstreichen.
Ab der zweiten Halfte des 20. Jahrhunderts gingen die antipolnischen Ztige

verloren,  obwohl  das  Jogaila-Bild  an  sich unverandert blieb.  Ihm  wurde  nun
hauptsachlich die  Schuld an der Vemichtung der heidnischen litausichen Kultur
zugewiesen,  da jetzt die  Sorge  urn das  Schicksal  der litauischen Nation  in  der
Gesellschaft an die erste Stelle rdckte. Auf diese Weise diente das Jogaila-Bild -
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Streben in der Politik Litauens der Zwischenkriegszeit widerspiegelt und das fur die
nationalistische Ideologie unerlassliches Image des Feindes konkretisiert. Zugunsten
einer weiten Entwicklung des Kults diente die Anwendung von religi6ser Symbolik.
Auf der emotionalen Ebene hat der Kult solche Gefuhle wie Ehre, Stolz, nationale
Zusammengeh6rigkeit zur Grundlage, die das volk eines jungen staates konsolidieren.
Obwohl im Kult die Bemtihung urn eine autoritare Disziplinierung des Volkes deutlich
zum Vorschein tritt, lassen sich darin keine vitale Energie, Expansion, Aggressivitat,
kein Chauvinismus bemerken. Forsierte Exploatation von den Begriffen wie Macht,
Ehre, martyrologische Motive weisen auf den Zusammenhang des Kults mit tie fen
FrustrationenderlitauischenOffentlichkeitinderZwischenkriegszeit,mitdemGefuhl
der Unsicherheit  sowie  dem  einer historisch-kulturellen  Minderwertigkeit hin.
Andererseits  ist im Kult neben  archaisierenden,  konservativen Tendenzen  auch
Rhetorik  einer konstruktiven  Arbeit,  Sublimation  des  nationalen  Gefuhls  den
pragmatischen ideologisch-kulturellen Programmen gegentiber bemerkbar. (Die im
Bau  des  Museums  Vytautas  dem  GroBen,  von  Geldmitteln  der  Offentlichkeit
ausgefuhrt, am deutlichsten zum Ausdruck kam).

ANMERKUNGEN ZUM PILSUDSKI-KULT IN DER POLNISCHEN
ZWEITEN REPUBLIK

Heidi Hein

Die Verehrung Pilsudskis wandelte sich seit dem Maiumsturz 1926 in einen
institutionalisierten Kult und wurde in diesem kanalisiert. Kzt// wird in diesem Rahmen
alsstarke,ritualisierteFormderVerehrungverstanden,wobeiderBegriffpz7swcJsfrz.-
K«// ein zeitgen6ssischer mit positiven und negativen Konnotationen  ist.  Drei
Merkmale eines modemen Personenkultes sind zugleich dessen Entwicklungsstadien,
die  sich  auch  beim  Pilsudski-Kult  feststellen  lassen:  Zunachst  werden  die
gesellschaftlichen  Verhaltnisse  personalisiert,  d.  h.  die  historische  Rolle  der
Pers6nlichkeit wird tiberbewertet. Dann wird diese monumentalisiert, d. h. ihr Genius
verherrlicht, und schlieBlich mythisiert.

Die mit dem Pilsudski-Kult verbundenen Rituale,  die  in diesem Rahmen
genauer vorgestellt wurden, fanden ihre Auspragung in den Feiem zu den einzelnen
Jahrestagen.  Daneben  spielten  politische  Symbole  und  Denkmaler,  die
Historiographie, die historisch-politische Publizistik und die Medien insgesamt sowie
der Staatsbtirgerkunde- und Geschichtsunterricht in den Schulen eine wichtige Rolle
bei der Verbreitung des Pilsudski-Mythos und des Kultes. Bis  1926 trugen jedoch
die Pilsudski-Feiem vor allem propagandistischen Charakter fur das Pilsudski-Lager.
Seit  1926 wurde  der Kult allmahlich institutionalisiert,  da die Pilsudski-Feiem
administrativ fur 6ffentliche Verwaltungen, Schulen und Militar angeordnet wurden.
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einen Totenkult. Die jahrlichen Feierlichkeiten zum Todestag liefen im ganzen Land
einheitlich  ab  und  standen  im  Zeichen  des  Gedenkens  an  den  Marschall  und
appellierten, sein „Testament" bewahren.

Diese Haltung gegentiber dem „Testament`` Pilsudskis wurde noch deutlicher
bei den zahlreichen Gedenkprojekten. Knapp einen Monat nach dem Tod Pilsudskis
konstituierte sich im K6niglichen SchloB zu Warschau am 6. Juni das Oberste Komitee
zur Bewahrung des Gedachtnisses an Marschall J6zef pilsudski (Naczelny Komitet
Uczczenia PamiQci Marszalka J6zefa Pilsudskiego) unter Leitung des Staatsprasi-
denten I. Mo§cicki und Teilnahme fuhrender Pers6nlichkeiten der Zweiten Republik.
Ihm nachgeordnet wurden Gedachtniskomitees auf wojewodschafts-, Kreis-, Stadt-
und Gemeindeebene. Die in ganz Polen entwickelten Gedenkprojekte sollten in eine
angemessene,  wtirdige  Form  gebracht und  „harmonisiert``,  d.  h.  vom  Obersten
Gedachtniskomitee in ktinstlerischer, sachlicher und finanzieller Hinsicht genehmigt
werden.  Diesen Aufgaben ordnete das Gedachtniskomitee jegliche Initiative,  die
von Stadten oder Gemeinden begonnen wurde, unter und lieB sie gegebenenfalls
ersticken.

In den Diskursen zu den einzelnen Pilsudski-Feiem wird das den Pilsudski-
Mythos  ausmachende  Bild  des  Ersten  Marschalls  deutlich,  in  das  auch  die
Vorstellungen von seinem „Testament" einwirkten: Er galt als Sch6pfer des polnischen
Heeres, als dessen siegreicher Ftihrer sowie als Baumeister Polens, als Erzieher seines
Volkes  und  als  „gr6Bter  Pole".  In  diesem  Zusammenhang  wurde  Pilsudski  als
Vollender des polnischen Freiheitskampfes im 19. Jahrhundert gesehen -und damit
in eine  Kontinuitat der Aufstandshelden,  insbesondere von Ko§ciuszko,  gestellt.
Wichtiger aber wurde die Kontinuitat zu den groBen Herrschem Polens: Boleslaw
Chrobry, Kazimierz Wielki und Jam Sobieski,  in die Pilsudski bei verschiedenen
Anlassen gestellt wurde.

Die maJ}geblichen F6rderer des Kultes war ein kleiner Kreis von Sanacja-
Ideologen, die in tagespolitischer Hinsicht in deren zweiter Reihe standen. Jedoch
ist  auch  festzustellen,  daJ}  Pilsudski  den  Kult  urn  seine  Person  zumindest
stillschweigend gebilligt hat.

Die Formen, in denen der Kult urn Pilsudski betrieben wurde und die tiber
die spontane Verehrung hinausgingen, lassen erkennen, daB der Pilsudski-Kult zur
Selbstdarstellung des Staates, zur Legitimierung des Regimes und zu einer auf den
Staat gerichteten Identitats-und BewuBtseinsbildung seiner Btirger diente. Dadurch
erhielt er auch  integrative Funktionen,  die durchaus  auch auf die Minderheiten-
bev6lkerung gerichtet waren. Somit war der Pilsudski-Kult nicht nur Ausdruck eines
integrierenden StaatsbewuBtseins, sondem auch ein Mittel, dieses zu schaffen.
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Die Entstehung des Nationalfeiertages ware formell dadurch 2u begrinden,
dass das Jahr  1930  in der Republik Litauen zum Jahr des GroBfursten Litauens
Vytautas  des  GroBen  verktindet  wurde.  Fine  Vielzahl  der  in  diesem  Jahr
stattgefundenen Festveranstaltungen hing mit dem Namen Vytautas zusammen. Der
Oberste Staatsausschuss Vytautas des GroBen stellte drei wichtigste in diesem Jahr
zu begehende Daten fest. Mit gr6bten Feierlichkeiten wurden das Kr6nungsjubilaum
von Vytautas (8. September) und der 500. Todestag des GroBfursten (27. Oktober)
begangen. Der erstere von den beiden sollte als „Triumph`` - bzw. Freudenfest und
der letztere als Gedenk-und Trauerfeier bezeichnet werden.

Im  Artikel  wird  die  Schlussfolgerung  gezogen,  dass  es  zwischen  der
Offentlichkeit und der politischen Elite Litauens besonders mach dem Putsch von
1926  zu  immer neuen Auseinandersetzungen kam beztiglich der Frage,  welche
Ereignissederjtingsten`GeschichtealsNationalfeiertagbezeichnetwerdenk6nnten
und das Volk zu konsolidieren vermochten. An der Konsolidierung des Volkes waren
ohne Zweifel vor allem die mach dem Putsch an die Macht getretenen politischen
Krafte interessiert und waren bereit, alle m6glichen Mittel einzusetzen, urn ihre Macht
su stabilisieren und zu festigen. Urn dieses Ziel zu erreichen, reichten allein repressive
MaBnahmen nicht aus. Als zentrale Aufgabe der herrschenden Elite galt deshalb in
ihrer Rhetorik und taglichen Politik,  der Volkseinheit,  der Harmonie  zwischen
Staatsmacht und Gesellschaft sowie dem Heer im 6ffentlichen Leben die wichtigste
Rolle  beizumessen.  Man  kann  also  behaupten,  dass  die  „Entstehung``  des
Nationalfeiertages von den Bestrebungen der mach dem Putsch zur Macht gelangten
Nationalisten  (tautininkai)  mach  Legitimation  ihres  politischen  Regimes-;  nabh
Sicherung der Untersthtzung von Seiten der Offentlichkeit zeugte.

Bei feierlichen Zeremonien fiel dem Heer eine besonders wichtige Rolle zu.
Militarmarsch  in  der  Hauptstadt  der  Republik  Kaunas  und  die  Festrede  des
Staatsprasidenten, mach 1933 immer 6fter Ftihrer des Volkes genannt, wurden in der
PressealsH6hepunktederFeierdargestellt,diedasgr6Btelnteressederoffentlichk;it
erweckten. Nicht zufallig wurde der Nationalfeiertag in den Festreden als „Fest der
militarischen Krafte``,  „Feierlichkeiten unserer Streitkrafte``,  die der „litauischen
militarischen Starke" Achtung entgegenbringen, u. a. bezeichnet. Am Nationalfeiertag
war man bemtiht, zugleich auch andere Jubilaen zu begehen, die fur das Heer von
Bedeutung waren. Der Nationalfeiertag sollte die Einheit zwischen Heer und Volk
demonstrieren. Die ordentlich marschierenden Truppen symbolisierten am besten
das urn den Ftihrer vereinigte Volk. Eine derartige Feier ist durchaus verstandlich,
denn gerade die Streitkrafte galten als eine wichtige Sthtze des politischen Regimes
und als Garantie der Staatlichkeit.

ZueinemuntrennbarenTeilderFestsymbolikwurdedasimagedespolenals
Feind. In verschiedenen festlichen Zeremonien begegnet man oft der Thematik der
historischen Hauptstadt Litauens Vilnius: mal besteigt man den „Vilnius - Berg``,
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