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A fourth phase of the extreme right? 

Nordic immigration-critical parties in a comparative context 

Anders Widfeldt 

Summary 

In recent years much attention, in the media as well as in scholarly publications, has 
been paid to extreme right parties. This distinctive party family, which challenges the 
political establishment with criticism against immigration as a prioritised issue, is not 
new. It can, at least, be traced back to the early post-World War II years, and is thus 
older than, for example, the green party family. With the German scholar Klaus von 
Beyme’s distinction into three historical phases as point of departure, this article dis-
cusses the development of the extreme right party family from the late 1940s to date. It 
is argued that, to von Beyme’s three phases, it is now appropriate to add a fourth 
phase. This most recent phase is characterised by increased legitimacy and political 
influence for extreme right parties. As shown by the illustrative example of Denmark, 
the fourth phase has far-reaching potential political and societal consequences. 

Zusammenfassung 

Sowohl in den Medien als auch in wissenschaftlichen Publikationen haben rechtsextreme 
Parteien in den vergangenen Jahren an Aufmerksamkeit gewonnen. Dabei ist diese be-
sondere Parteienfamilie, die die etablierten Parteien vor allem mit ihrer Kritik an Zuwan-
derung herausfordert, keineswegs neu. Sie lässt sich mindestens bis in die frühen Nach-
kriegsjahre zurückverfolgen und ist somit älter als zum Beispiel die grüne 
Parteienfamilie. Seinen Ausgang von Klaus von Beymes Unterscheidung dreier histori-
scher Phasen nehmend, möchte dieser Artikel die Entwicklung der rechtsextremen Par-
teienfamilie seit den späten Vierziger Jahren bis zum heutigen Tage diskutieren. Es wird 
argumentiert, dass von Beymes drei Phasen heute eine vierte hinzugefügt werden muss. 
Diese neueste Phase kennzeichnet sich durch zunehmende Legitimität und politischen 
Einfluss der rechtsextremen Parteien. Wie am anschaulichen Beispiel Dänemarks gezeigt 
wird, kann diese vierte Phase weitgehende politische und soziale Folgen haben. 

Dr. Anders Widfeldt is a lecturer in Nordic Politics at the University of Aberdeen. He obtained his 
doctoral degree in 1997, with a study on party membership in Sweden. His research interests include 
right wing parties, as well as political parties in general. Contact: a.widfeldt@abdn.ac.uk 
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Introduction 

Even politically interested persons may find it difficult to name many French prime 
ministers. Yet hardly anyone, even those with only a lukewarm interest in politics, are 
unaware of a politician who has never held a government position, and only for brief 
periods been a member of the National Assembly: Front National leader Jean-Marie 
Le Pen. Similarly, few Austrian politicians (former president Kurt Waldheim possibly 
excepted) have been better known outside Austria than Jörg Haider, who never had a 
place in the federal government. Haider and Le Pen are, perhaps, the most striking 
cases, but there are several other examples. From the northernmost part of Europe, 
people like Pia Kjærsgaard, Mogens Glistrup and Carl I. Hagen are – or have been – 
better known internationally than the prime ministers of those same countries.  

As such, extreme right parties are not a new phenomenon. In his article from 1988, 
German political scientist Klaus von Beyme identified three phases in the post-war 
development of the Extreme Right in Western Europe, the first phase beginning imme-
diately after the end of World War II.1 As a “party family”, therefore, extreme right 
parties have existed longer than, for example, their green counterparts. For many 
years, however, extreme right parties had limited political impact. They were not con-
sidered as viable coalition or co-operation parties – they were political pariahs. More 
recently the picture has changed. Extreme right parties have grown in legitimacy and 
influence, to the extent that they may be on the verge of becoming a “naturalised” part 
of the European party systems. This development is highly significant, for the extreme 
right parties as well as for European politics as a whole, to such an extent that a fourth 
phase can be added to the three phases identified by von Beyme. 

The separation of this development into different phases is primarily of descriptive 
value. It provides structure to the overview of the historical development of extreme 
right parties that is the main purpose of this article. This analytical ambition does not 
stop there, however. The fourth phase is something more than just another piece in a 
chronological chain – it represents a new political situation. A previously isolated party 
family, with an agenda seen as illegitimate by all other parties, is making inroads into 

 
 
 
1  von Beyme, Klaus: “Right-wing extremism in post-war Europe.” In: West European Poli-

tics 11 (1988:2), 2–18. 
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the established political system. Previously ostracised parties are now able to have an 
effect on policy-making. The consequences of such a development are potentially far-
reaching. The remainder of this article will sketch the historical development of ex-
treme right parties through these four phases. The Nordic extreme right parties will be 
placed into this broader context. Particular attention will be paid to Denmark, which is 
an illustrative case of the fourth phase. By looking at Denmark we can learn a lot 
about the fourth phase; its causes, its mechanisms and, importantly, its consequences. 
First, however, the appropriateness of the label “extreme right” will be discussed.  

Extreme, right – and extreme right 

Political parties are often divided into “party families”, with an ideological core as the 
common factor. There are many such party families, mostly with widely agreed-upon 
family names, often based on well-known “isms”. There is a liberal, conservative, so-
cialist (social democratic), Christian Democratic, (post)communist/left radical and a 
green (ecologist/environmentalist) party family.2 There is also fairly broad agreement 
that there is a separate party family consisting of anti-establishment, immigration-
critical parties. There is, however, no agreement about the name for this family.  

The literature contains a wide range of suggestions. One, nowadays rather small, group 
of writers speak of neo-fascist parties, implying a direct link to historical fascism.3 A 
second group emphasises the right-wing position in the ideological spectrum, with la-
bels such as “extreme right” (with derivations, such as “right-wing extremist”), “far 
right” or “radical right”.4 A third group uses populism as their point of departure, with 
labels such as “populist right”, or “right-wing populist”.5 In addition there are several 

 
 
 
2  The seminal work on party families, or familles spirituelles, is von Beyme, Klaus: Politi-

cal Parties in Western Democracies. Aldershot 1985. 
3  For example Eatwell, Roger: Fascism. A History. London 1995; Cheles, Luciano, Ronnie 

Ferguson and Michalina Vaughan: Neo-Fascism in Europe. London 1991. 
4  For example Hainsworth, Paul: The Extreme Right in Western Europe. London and New 

York 2008; Davies, Peter and Paul Jackson: The Far Right in Europe. An Encyclopaedia. 
Oxford and Westport 2008; Norris, Pippa: Radical Right Voters and Parties in the Electo-
ral Market. Cambridge 2005. 

5  For example Betz, Hans-Georg: Radical Right-Wing Populism in Western Europe. Ba-
singstoke 1994. 
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combinations, such as “populist radical right”, or “radical right-wing populist”. Less 
common suggestions include “anti-political establishment”, or “anti-immigration” par-
ties.6 The list could be extended, and it keeps growing as new publications come out.  

In this article, the term “extreme right” will be used. This decision is not based on any 
claim that the family name issue once and for all has been resolved. It does, however, 
rely on two important arguments. First, that the parties in question are “extreme” and, 
second, that they are to the “right”. 

Beginning with the first argument, the word “extreme” has two primary meanings: a 
party can be extreme relative to the existing political system or relative to other parties 
in the same party system. Extremism in the former meaning (rejection of the existing 
political system) is hardly applicable here. Very few, if any, contemporary parties are 
in principle opposed to the existing democratic system, and have any plans, explicit or 
hidden, to fundamentally change it. These parties may express criticism of how de-
mocracy works, and may advance reform proposals, such as more frequent use of ref-
erendums, but there is no rejection of democracy itself.7  

Extremism relative to other parties, however, is more relevant. Understood this way, 
extremism means that a party is at or near the end of an ideological dimension, at a 
clear distance from the other parties. What this dimension is can of course vary, but in 
the context discussed here, the socio-cultural dimension (issues related to national cul-
ture, identity and migration) is the most important. Extreme right parties are markedly 
different from other parties concerning this socio-cultural dimension. They want to go 
further in restricting immigration, and they are opposed to multiculturalism. Thus, it 
can be argued that the parties in question are “extreme” – not relative to the political 
system, but relative to the other parties. 

But are they also to the “right”? Many extreme right parties themselves would vehe-
mently deny this, and in one way they have a point: extreme right parties are not neces-

 
 
 
6  For example Fennema, Meindert: “Some conceptual issues and problems in the compari-

son of anti-immigrant parties in western Europe.” In: Party Politics 3 (1997:4), 473–492; 
Schedler, Andreas: “Anti-political establishment parties.” In: Party Politics 2 (1996:3), 
291–312. 

7  For a more detailed conceptual discussion on anti-system parties, see Capoccia, Giovanni: 
“Anti-system parties: a reassessment.” In: Journal of Theoretical Politics 14 (2002:1), 9–35. 
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sarily to the right, or at least not very far to the right, on economic issues. There are ex-
amples of parties that combine right-wing economics with strident nationalism and criti-
cism of immigration, but this is by no means universal. Many immigration-critical par-
ties are centrist, in some cases even left-leaning on economic issues. So how can it still 
be argued that “right” is an applicable label? 

The left-right dichotomy can be traced back to the French revolution. Its exact mean-
ing has varied, but the common denominator has been that “left” has been associated 
with equality and “right” with inequality or privilege. A left-wing position is that 
equality among all human beings is desirable, and possible, while a right-wing position 
is the opposite: equality is not desirable and/or not possible. This comparison can be 
applied to more than one dimension of political conflict. Concerning the socio-
economic dimension (issues of ownership, taxation and market regulation) a right-
wing position could be the view that effort and endeavour should be rewarded, which 
leads to inequalities in income and wealth. Concerning the socio-cultural dimension 
(issues of nationality, culture and migration) a right-wing position could be the view 
that population groups should stay separate, and that the interests of one’s “own” 
group should be prioritised.8  

To sum up, an extreme right party is a party which prioritises the socio-cultural di-
mension, is far to the right on that dimension and is significantly different from other 
parties on that dimension. This not only justifies their inclusion in the “extreme right” 
family, but can also serve as a definition of the extreme right party family itself. Other 
possible labels, such as “populist”, or “radical”, right may also have been possible, but 
have been discarded. The word “populist” is not used because the name of a party fam-
ily should refer to the ideological core, and it is questionable whether populism is 
ideological, or “just” a political style, or mode of communication. There are scholars 
who argue that there is an ideological dimension to populism, for example containing a 
producer ethic, the belief in a harmony of interests and the rejection of class conflict.9 
 
 
 
8  This discussion draws heavily on the first chapter in Ignazi, Piero: Extreme Right Parties 

in Western Europe. Oxford 2003. 
9  Betz, Hans-Georg: “Introduction”. In: Hans-Georg Betz and Stefan Immerfall (eds.): The 

New Politics of the Right. Neo-Populist Parties and Movements in Established Democra-
cies. New York 1998, 1–10, here: 4; Rydgren, Jens: From tax populism to ethnic nationa-
lism: Radical right-wing populism in Sweden. New York 2006, chapter 1. 
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A key ingredient of populism, however, is that is lacks core values, something which is 
difficult to reconcile with any kind of ideological content.10 The word “radical” could 
superficially be seen as synonymous with “extreme”, but on closer inspection this is 
not quite the case. Derived from the Latin word “radix”, which means root, radical 
implies the ambition to pull everything up by the roots or to get to the root of a per-
ceived problem. This could be taken to imply some sort of fundamentalism, which is 
not the same as extremism, at least the way it is used here. To be extreme relative to 
other parties is not necessarily the same thing as wanting to get to the root of some-
thing.  

The debate about the family name will continue – there are even examples of writers 
who have difficulties agreeing with themselves.11 The above discussion does not claim 
to have resolved this debate, but hopefully, it will bring some clarity to the remainder 
of this article.  

Phases in the development of extreme right parties 

As already mentioned, von Beyme identifies three phases in the post-World War II 
development of extreme right parties.12 During the first phase, which started at the end 
of the war, and lasted until the mid-1950s, the extreme right consisted mainly of sur-
viving, or revived, fascist and Nazi parties from the inter-war period. These parties 
were mostly very small, often minuscule. Fascism and Nazism were discredited 
throughout Europe, and the successor parties were isolated politically. In some cases, 
such as the German Sozialistische Reichspartei, they were outlawed. The most impor-

 
 
 
10  Taggart, Paul: “Populism and the Pathology of Representative Politics”. In: Mény, Yves 

and Yves Surel (eds.): Democracies and the Populist Challenge. Basingstoke 2003, 62–80, 
here: 68. 

11  Two examples: 1.) Mudde, Cas: The Ideology of the Extreme Right. Manchester 2000; 
Idem: Populist Radical Right Parties in Europe. Cambridge 2007. 2.) Widfeldt, Anders: 
“Scandinavia: Mixed success for the populist right parties.” In: Parliamentary Affairs 53 
(2000:3), 486–500; Idem: “Contemporary Right-wing Extremism.” In: Roland Axtmann 
(ed.): Understanding Democratic Politics. Concepts, Institutions, Movements. New York 
2003, 280–290. 

12  von Beyme 1988, as footnote 1. 
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tant party during this phase was the Italian Movimento Sociale Italiano (MSI), which 
in practice was a successor party to the Mussolini fascists.13  

Unlike most other first-phase extreme right parties, MSI was continuously represented 
in the national parliament, largely due to a relatively small, but loyal, support base in 
southern Italy. Outside Italy, extreme right parties were for the most part little more 
than small sects, which occasionally made the media headlines but were politically 
without any significance whatsoever. An illustrative example was the Union Move-
ment, formed by the British fascist veteran Oswald Mosley in 1948. Mosley had been 
a member of parliament for the Conservative as well as Labour parties, and served in a 
Labour government, before turning to fascism in the 1930s. Eloquent, experienced and 
well-known to the public, Mosley did attract some occasional media attention. For the 
most part, however, the Union Movement was seen as little more than a curiosity, and 
Mosley’s attempts at the polls were dismal failures.14  

Attempts were made to create a pan-European co-operation organisation for the first-
phase extreme right parties. A number of meetings to constitute such an organisation 
were held in the early 1950s, including one in Malmö in 1951. Hosted by Per Engdahl, 
leader of Nysvenska Rörelsen (a Swedish coterie of pro-fascist and pro-corporatist in-
tellectuals), the Malmö meeting led to the formation of the European Social Movement 
(ESB). The Malmö conference appears to have been something of a personal triumph 
for Engdahl, who was elected as the head of the ESB international office, which was 
placed in Malmö. The ESB soon split, however, and although it continued for several 
years it did not get the significance that it had initially hoped for.15  

Apart from Per Engdahl’s involvement in the, ultimately unsuccessful, attempt to unify 
Western Europe’s extreme right, the first phase had little or no impact in the Nordic 
countries. Engdahl’s own group Nysvenska Rörelsen was little more than a discussion 
club for intellectuals, which did not try its hand in elections (it had made one such at-
 
 
 
13  For an overview of the development of the MSI, see Ignazi 2003, as footnote 8, chapter 3. 
14  Mosley’s political activities, before as well as after World War II are discussed in, for ex-

ample, Skidelsky, Robert: Oswald Mosley. London 1975, and Thurlow, Richard: Fascism 
in Britain. From Oswald Mosley to the National Front. London 1998. 

15  Säkerhetstjänst, nazism och högerextremism (= Sveriges Offentliga Utredningar SOU; 
2002:94), 51–55; Lodenius, Anna-Lena and Stieg Larsson: Extremhögern. Stockholm 
1991, 92–96. 
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tempt in the 1930s). In Norway and Denmark, attempts to rehabilitate fascism and Na-
zism were doomed to failure, and in Finland Isänmaallinen kansanliike, the Patriotic 
People’s League (IKL), which had been the strongest Nordic fascist party in the 1930s 
and 40s, had been outlawed in 1944 as a consequence of the peace treaty with the 
USSR. Ultimately, first-phase extreme right parties were insignificant and isolated. 
They were stigmatised by their association with inter-war fascism, they were some-
times subject to repression by the authorities and they had very little electoral and po-
litical impact. 

The second phase, which began in the mid-1950s, was in many ways entirely different, 
and had a much greater impact in the Nordic countries. Called the “Populist Protest” 
phase by von Beyme, it consisted of parties with no links to inter-war fascism or Na-
zism. Instead, second phase parties grew out of a reaction against the post-war social 
and economic modernisation process. The catalyst of the second phase was the French 
Union de Defense Commercants et Artisans (UDCA), usually referred to as the Pou-
jadistes after its founder and leader Pierre Poujade.  

The Poujadistes were a protest movement for farmers and small-scale entrepreneurs, 
such as small shop-owners, against the growth of economic modernisation in the shape 
of, for example, large-scale food production and supermarkets. Coupled with vitriolic 
anti-establishment rhetoric, the Poujadiste message was initially very effective, and 
the 52 seats gained by UDCA in the 1956 election to the National Assembly looked 
like a political breakthrough. The party could not, however, adapt to the changes 
brought about by the Algerian crisis, and did not survive the transition from the Fourth 
to the Fifth Republic.16 There were relatively few other parties in the early stages of 
the second stage, with the Dutch Boerenpartij (Farmers’ Party), and the Finnish Rural 
Party (Suomen Maaseudun Puolue) being rare exceptions.17  

The second phase regained its momentum in the 1970s. A first breakthrough came in 
Finland, where the Rural Party polled over 10 per cent in the 1970 election to the Fin-

 
 
 
16  Lorenz, Einhart: “Fra Boulanger til Poujade og Le Pen. Høyrepopulistiske bevegelser i 

Frankrike.” In: Tor Espen Simonsen et al. (eds.): Høyrepopulisme i Vest-Europa. Oslo 
2009, 205–225, here: 210–215. 

17  Academic literature dealing with the Boerenpartij appears to be scarce. See von Beyme 
1985, as footnote 2, here: 130. 

14 NORDEUROPAforum 20 (2010:1–2) 



A fourth phase of the extreme right? 

nish parliament. Led by the charismatic Veikko Vennamo, the Rural Party largely rep-
resented economically deprived small-scale farmers, many of whom had been resettled 
following land losses to the USSR at the end of the war.18 Three years later, break-
throughs occurred in Denmark and Norway. In Denmark, the Progress Party (Frem-
skridtspartiet) was formed by the outspoken lawyer Mogens Glistrup in 1972.  

In the following year the kennel owner Anders Lange formed the Norwegian counter-
part, which took the cumbersome but illustrative name Anders Lange’s Party for 
Strongly Reduced Taxes, Fees and Public Intervention (Anders Langes parti til sterk 
nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep; the party was usually referred to 
as Anders Langes Parti). Both parties entered the respective national parliaments in 
1973. Their political message was well summarized by the name of the Norwegian 
party – they were a protest against the alleged tax burden and state bureaucracy. Both 
parties were isolated, and not taken seriously by their political environment, but they 
were there to stay. Anders Lange died suddenly in 1974, and in 1977 the party was 
renamed Fremskrittspartiet (Progress Party), in accordance with its Danish counter-
part.19 In the same year the party lost its parliamentary status, but it returned in 1981 
and has since remained present. The initial electoral impact of the Danish Progress 
Party was much greater, with 15.9 per cent in its first election. This result has not, so 
far, been surpassed by the Progress Party, nor by its successor, the Dansk Folkeparti 
(Danish People’s Party) 

Second-phase parties shared a number of key characteristics. The emerging parties 
were to a large extent based around a single personality. Glistrup, Poujade and Ven-
namo were very charismatic; Lange perhaps somewhat less so, but he too developed a 
personal following. The content of the political message was not identical. Vennamo 
advocated increased support to deprived farmers, and did not seem to mind if the bill 
was paid by the taxpayer. Lange and Glistrup were not, perhaps, articulate exponents 
of libertarian philosophy but they were principled opponents of taxes and wanted to 
reduce the size of the state bureaucracy. Indeed, libertarian ideas did later gain a foot-
 
 
 
18  The origins and early years of the Finnish Rural Party are given a thorough treatment in 

Fryklund, Björn and Tomas Petersson: Populism och missnöjespartier i Norden. Studier av 
småborgerlig klassaktivitet. Lund 1981, chapter 9. 

19  Iversen, Jan Martin: Fra Anders Lange til Carl I. Hagen. 25 år med Fremskrittspartiet. 
Oslo 1998. 
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hold in both of the Progress parties, although they never became the dominant party 
ideology.  

What Poujade, Vennamo, Glistrup and Lange had in common, however, was a pro-
found dislike of the political establishment. They fit the populist stereotype of a sim-
plistic “us and them” dichotomy; “us” being the “common man” and “them” being the 
rogue politicians and bureaucrats. Especially Glistrup and Vennamo were efficient 
communicators, often scoring points against the establishment with humour and dras-
tic metaphors. Electorally, the second phase was characterised by instability. There are 
examples of remarkable election results, such as France in 1956, Finland in 1970 and 
Norway and (especially) Denmark in 1973, but for the most part the parties were un-
able to build on these successes. The unorthodox style of the leaders may have con-
tributed to the popular support, but it also meant political isolation. Glistrup, Lange 
and Vennamo were heroes among their supporters, but elsewhere they were regarded 
as buffoons, which could not be taken seriously.  

The third phase, which began around 1980, had two key characteristics. First, extreme 
right parties gained in electoral support. Secondly immigration, which had played a 
minor role during the first and second phases, became a key issue. The catalyst of the 
third phase was the French Front National (FN), which had been formed in 1972 but 
made its electoral and political breakthrough in the mid-1980s. Initially, FN broke 
through in local politics; more specifically in the municipality of Dreux, east of Paris. 
The party was accepted into an electoral alliance with the centre-right. The ad-hoc alli-
ance was successful in ousting the left-wing council leadership, and it gave FN mo-
mentum and legitimacy. In 1984 the party entered the European parliament, and in 
1986 it took 35 seats in the election to the National Assembly.20 The 1984 and 1986 
successes were largely due to the use of a proportional electoral system. In the case of 
the 1986 parliamentary election, the change from the traditional French system of first-
past-the-post in single-member constituencies in two rounds into proportional repre-
sentation was for all intents and purposes a ploy by the Socialist president Mitterand to 
reduce the size of an expected centre-right victory.21 The new centre-right government 
re-introduced the old majority system, which has stayed in place since.  

 
 
 
20  Eatwell 1995, as footnote 3, chapter 13. 
21  Stevens, Anne: The Government and Politics of France. Basingstoke 1996 [1992], 188.  
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Small parties are not necessarily disadvantaged in the French electoral system. The 
vast majority of seats are decided in the second round, in which the main parties on the 
left and right avoid standing against each other. This désistement can sometimes bene-
fit smaller parties, such as the Communists and Greens, as well as various small parties 
and independent candidates on the right and centre-right. Front National, however, has 
never so far been allowed into these second round cartels, and has therefore effectively 
been excluded from parliamentary representation.22 The party did win a single seat in 
1988, and again in 1997, but these were isolated successes – and in both cases the seat 
was lost within a year. Nevertheless, Front National did build up a respectable support 
base, regularly getting over 10 per cent in the first round of the parliamentary elec-
tions.  

At least as significant, party leader Jean-Marie Le Pen made steady gains in the presi-
dential elections of 1988 and 1995, and in 2002 he caused a sensation by progressing 
into a second round against the Gaullist Jacques Chirac, beating the Socialist candi-
date, the then prime minister Lionel Jospin, into third place. This result aroused much 
international attention, and could be said to have had a long-term impact on French 
politics, but it did not prove to be a final breakthrough for Le Pen and his party. Le Pen 
was soundly beaten by Chirac in the second round of the presidential election, the 
party saw its share of first round votes go down in the subsequent parliamentary elec-
tion, and both Le Pen and Front National saw their share of the vote drop significantly 
in the 2007 elections.23

Front National was the first party to gain international attention during the third phase. 
Indeed, the successes of FN in the mid-1980s were widely interpreted as a catalyst of 
change in European politics, where a party with a strident anti-immigration agenda 
could make significant electoral gains. The strident and outspoken Le Pen became 
something of a symbol for this development, and he soon established himself as one of 
the best-known French politicians outside of France. Soon, however, Front National 
 
 
 
22  Ibid. 
23  Bell, David S. and Criddle, Byron: “Presidentialism Restored: The French Elections of 

April-May and June 2002.” In: Parliamentary Affairs 55 (2002:4), 643–663; Bell, 
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was joined by other parties. In Belgium Vlaams Blok, which combined Flemish separa-
tism with vitriolic criticism of immigration, emerged around 1980, and soon started to 
make gains.  

Another party that combined separatism and anti-immigration was the north Italian 
Lega Nord, formed in 1991 as an amalgamation of separate regional leagues in north-
ern Italy.24 The German Die Republikaner, formed in 1983, looked like they were on 
the verge of a national breakthrough when they gained six seats in the European par-
liament in 1989 and entered the federal state parliament in Berlin, the Abgeordneten-
haus, in the same year.25 In Austria the Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) abruptly 
changed from centrist liberalism into an extreme right position, when Jörg Haider took 
over as leader. Before Haider the party’s support base had been eroding, but the new 
direction proved to be a successful recipe, and the party’s electoral fortunes improved 
dramatically.26  

In the Nordic countries, the third phase also had an impact. The already existing Pro-
gress parties that had emerged during the second phase adopted criticism of immigra-
tion as part of their platform – this soon became a key theme. In Norway and Denmark 
this happened in the latter half of the 1980s. Especially in the Norwegian case, this 
reorientation went over well with the voters, and the party made massive gains in the 
subnational elections of 1987 and the parliamentary election of 1989. In the latter elec-
tion, the party went from two to 22 seats in the Norwegian national parliament, the 
Storting. In the Danish and Finnish cases the success was not quite as unequivocal. In 
Finland Heikki Riihijärvi, who had succeeded Veikko Vennamo’s son Pekka as party 
leader, lead the party to adopt a strident anti-immigration position in the 1991 election 
campaign – he even stormed out of a TV debate in protest against the other parties’ 
unwillingness to discuss the issue. It was not a vote-winner, however.27 The Rural 
Party lost ground in the election and folded, due to bankruptcy, in 1995.  

 
 
 
24  Betz, Hans Georg: “Against Rome: The Lega Nord.” In: Betz and Immerfall 1998, as 

footnote 9, 45–57. 
25  Mudde 2000, as footnote 11, chapter 2. 
26  Riedlsperger, Max: “The Freedom Party of Austria: From protest to radical right popu-

lism.” In: Betz and Immerfall 1998, as footnote 8, 27–43. 
27  Arter, David: “Black faces in the blond crowd: Populist racialism in Scandinavia.” In: 
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In Sweden, Ny Demokrati (New Democracy) emerged from nowhere in 1991. Initiated 
by the aristocratic businessman Ian Wachtmeister and the show business manager Bert 
Karlsson, it combined a very right-wing economic programme, a strongly pro-EC/EU 
position and criticism against immigration. Presented in a package of drastic rhetoric 
and humour, sometimes bordering on outright buffoonery, this formula was instantly 
successful and the party entered parliament at the first attempt. Ny Demokrati was in a 
potentially very powerful position in parliament, holding the balance of power be-
tween the main political blocs on the left and right, but it was never able to make po-
litical use of this position. When, on a couple of occasions, the party threatened to un-
seat the centre-right coalition government, it eventually backed down. The reputation 
of Ny Demokrati was damaged by a lack of internal discipline and the unpredictable 
behaviour by some of its parliamentarians. When Wachtmeister announced his resigna-
tion as party leader in the winter of 1994, full chaos ensued, and the party was annihi-
lated in the 1994 election.28  

The demise of Ny Demokrati, however, was an exception. For the most part, extreme 
right parties consolidated and strengthened their positions during the third phase. The 
immigration-critical stance proved electorally profitable, and became the most impor-
tant part of the extreme right message. This is not to say that extreme right parties were 
positive, or even indifferent, to immigration during the first two phases, but it was not 
a prioritised issue. In many cases it was more or less absent. During the third phase it 
became the most central campaign theme. That this really was the case is well docu-
mented in the academic literature. Examples are too many to mention, but one of the 
best known was a slogan used by Front National: “Two and a half million unemployed 
– that is two and a half million immigrants too many”.29 This quotation is also an ex-
ample of the populist element of the extreme right message – the advocacy of simple 
solutions to complex problems.  

The growth in electoral support was not universal. Great Britain, Sweden and Finland 
were examples of countries where the extreme right suffered a decline, or failed to 
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gain a foothold. In Germany, Die Republikaner were completely wrong-footed by the 
unification, declined in the 1990s and are today more or less insignificant. But on the 
whole, support for the extreme right grew. Existing extreme right parties grew, and 
newly created parties gained footholds. This is not a universal shift – seven out of the 
15 EU member nations after the 1995 enlargement did not have an extreme right party 
in the national parliament at any point during the 1990s – but the long-term trend was 
clear. In 1980, extreme right parties had only on rare occasions achieved double-digit 
vote percentages in parliamentary elections. By 1999, extreme right parties could 
count on at least ten per cent of the vote in France, Italy, Belgium, Norway and Aus-
tria. In addition, the democratization of Eastern Europe led to the growth of several 
extreme right parties in several post-communist countries.30  

During the third phase, extreme right parties tended to lean to the right in economic 
policy. In some cases, such as Ny Demokrati, the market liberal and pro-capitalist mes-
sage was particularly pronounced, but it was also evident in, for example, Front Na-
tional, FPÖ and in the Danish and Norwegian Progress parties. This led a number of 
scholars to assume that right-leaning economics was an integral part of the extreme 
right ideology. Herbert Kitschelt, in his rightly famous study of factors behind extreme 
right success, argues that right-wing economics is part of the extreme right “winning 
formula”, and is at least as important as criticism against immigration. As it has turned 
out, however, this was nothing more than a passing phase in the development of ex-
treme right parties.31 They prioritise the socio-cultural dimension, which means that 
they can afford to be quite pragmatic on economic matters. Consequently, it is very 
difficult to find any clear and stable pattern in their economic policies – except the 
firmly held belief that immigration is negative for the economy. This inconsistency 
was soon to become evident. 

 
 
 
30  For an academic treatment of eastern Europe see, e.g., Mudde 2007, as footnote 10; and 
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During the third phase the extreme right parties made significant electoral gains. They 
were no longer irrelevant, and they attracted increasing media attention. They were, 
however, politically isolated. Other parties did not want to co-operate with them, and 
an extreme right party in government was still unthinkable during the third phase. This 
was to change, however. 

A fourth phase? 

Klaus von Beyme’s article, where he divides the development of extreme right parties 
into three phases, was a very apt summary of the situation as it was when the article 
was written. In fact, his three stages stood the test of time very well for over a decade. 
But around the year 2000 something began to happen. The pivotal event was the Aus-
trian election, held in November 1999, in which FPÖ finished second. The margin to 
the third biggest party, the catholic-conservative ÖVP, was only 415 votes, but it was 
enough to put an end to the grand coalition between ÖVP and the social democratic 
SPÖ, which had ruled the country since 1986. Protracted and difficult government ne-
gotiations followed, and in February a coalition between ÖVP and FPÖ took office. 

The reaction was instant, and strong. There were street protests in Vienna, and the 
other EU member nations subjected Austria to an informal boycott, reducing all con-
tacts to the formal diplomatic level. In response to the reactions Jörg Haider stayed out 
of the government, and later resigned the party leadership. FPÖ’s behaviour in gov-
ernment could hardly be described as extremist, and the EU sanctions were lifted after 
a commission of inquiry, the so-called “Three Wise Men”, had exonerated the Austrian 
government in a report presented in September 2000. With various twists and turns 
FPÖ stayed in government for over six years, despite suffering serious losses in an 
election held in the autumn of 2002.32 In 2005 Haider and his followers defected to 
form a new party, Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ), which took over the FPÖ’s posi-
tion in government, which it held until a new SPÖ-ÖVP grand coalition took office 
after the 2006 election. The remaining FPÖ was re-radicalised after the split, but the 
party made significant advances in the elections of 2006 and 2008; on the latter occa-
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sion reaching 17.5 per cent of the vote. BZÖ, meanwhile, has an uncertain future after 
Haider’s death in a traffic accident in autumn of 2008.33  

Developments in Austrian politics since the 1999 election are intricate, and cannot be 
delved into here. The important point, however, is that the inclusion of FPÖ in the 
government was a pivotal event not only in Austria, but in European politics as a 
whole. It was, in fact, not the first time an extreme right party had entered a govern-
ment. Both Lega Nord and the post-fascist Alleanza Nazionale had joined a coalition 
led by Silvio Berlusconi’s Forza Italia in 1994. But the formation of the Italian coali-
tion in 1994 took place in an extraordinary situation: in the wake of the Mani Pulite 
investigation into political corruption, which caused several leading Italian parties to 
fold. The 1994 Berlusconi government, furthermore, was not long-lived, and was 
forced to resign before the end of the year.34  

The ÖVP-FPÖ government in 2000, however, was a turning point. A year later Al-
leanza Nazionale and Lega Nord returned to government in a coalition led by Forza 
Italia, this time under more “normal” circumstances – and this time to stay. Alleanza 
Nazionale and Lega Nord have been in government from 2001-2006, and from 2008 to 
date. Neither of these governments led to an international reaction like the one in Aus-
tria, and other countries followed suit. In 2002 the newly created Lijst Pim Fortuyn 
joined a Dutch coalition government, after a breakthrough in an election held shortly 
after the assassination of the party’s founder and leader Pim Fortuyn.  

At least as importantly, the Dansk Folkeparti (DF) took a central role in Danish poli-
tics after the election held in November 2001. Dansk Folkeparti had been formed by 
defectors from the Progress Party in 1995, after a particularly vitriolic party congress. 
Pia Kjærsgaard, who belonged to the “realist” faction in the Progress Party, which 
sought routes to co-operation with the other parties, became the leader. Politically, DF 
took a different direction compared to the Progress Party. Demands of tax cuts and 
attacks on state bureaucracy were abandoned in favour of what is best described as 
welfare chauvinism, where the welfare state is accepted, even embraced – but with the 
important qualification that its benefits should only be available to the “own” people. 
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Danish nationalism, and criticism against immigration, became core ingredients in the 
party ideology. It relatively soon became apparent that DF had more electoral potential 
than the remnants of the Progress Party, which finished well below the two per cent 
representational threshold in the 2001 election, and has since then not been able to col-
lect the required number of signatures to participate in parliamentary elections.  

Immigration was a central theme in the 2001 election campaign. This played into the 
hands of Dansk Folkeparti, which gained support as well as legitimacy, and after the 
election DF agreed to provide parliamentary support for the Liberal-Conservative mi-
nority coalition government that took office. Dansk Folkeparti did not formally be-
come part of the government, and has not occupied any ministerial posts, but in ex-
change for the parliamentary support the party has made a number of agreements with 
the government, which have led to further restrictions in refugee and immigration pol-
icy. For example, the requirements on local councils to provide housing for refugees, 
demands on refugees’ command of Danish were tightened, as were restrictions on re-
unions of families and spouses. The government also introduced a number of other 
restrictions with support from DF, although they were not the consequence of formal 
agreements.35

There is little doubt that Dansk Folkeparti has benefited from the arrangement, where 
it takes active part in the policy making process without being a formal member of the 
government. The party has been able to get its core policies through, at the same time 
as it has been able to avoid more divisive areas, such as EU-related issues, where the 
government has been able to look for alternative majorities. Thus, despite not formally 
in government, Dansk Folkeparti has been very influential in Danish politics since 
2001 – arguably at least as influential as Lega Nord and FPÖ, which have been in gov-
ernment for several years. The arrangement has also been beneficial to DF in terms of 
electoral support. The party has defied predictions that its successes in concrete policy 
terms would make it redundant, and made gains in the 2005 as well as 2007 elections.  

The developments in Austria, Italy, Denmark and to a lesser extent the Netherlands 
were highly significant. Before 2000, extreme right parties were political pariahs. To 
co-operate with them, never mind include them in government, was unthinkable. In 
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Austria a grand coalition between the two main parties on the left and right was in 
government for 13 years, mainly in order to keep FPÖ out of government. In Den-
mark, DF and its predecessor the Progress Party had for many years been regarded as 
political mavericks; perhaps entertaining to listen to, but not considered as suitable for 
serious co-operation. All of a sudden these parties were more or less fully accepted by 
the centre-right. They had moved from the political fringes into a position of legiti-
macy and respectability.  

We could also add Switzerland to the picture, although the Swiss situation is not en-
tirely comparable with other countries. Schweizerische Volkspartei (SVP) is an old 
centre-right party, which for a number of years gravitated towards the right, until it 
eventually became a fully-fledged extreme right party. It is difficult to ascertain ex-
actly when this development was completed; arguably not until late 2008, when a 
number of opponents to the leader of the party’s right-wing, Christoph Blocher, left to 
form a new party, the centrist Bürgerlich-Demokratische Partei Schweiz (BDP). The 
Swiss political system, with a form of permanent coalition government (the Bundes-
rat), has meant that SVP has been represented in government for a long time. When 
the key personality behind the right-wing turn, Christoph Blocher, entered the Bundes-
rat in 2003, it could be argued that the fourth phase had also reached Switzerland.36

Switzerland is a special case – the structure of the political system meant that Blocher 
could enter the Bundesrat due to his party’s electoral strength rather than direct accep-
tance by the mainstream centre-right parties. Elsewhere, such acceptance has been the 
key to the fourth phase. Exactly what brought about this fairly abrupt change of atti-
tude by the established centre-right parties is not easy to pinpoint in general terms. Na-
tion-specific factors will no doubt have played a part, but an interesting general ap-
proach was presented by the British political scientist Tim Bale in a thought-provoking 
article from 2003.  

Bale argued that the centre-right political blocs needed an extra party to meet the chal-
lenge from the centre-left – which had been reinforced by the acceptance and addition 
of green parties. The Green change from a position above bloc politics into affiliation 
with the centre-left had given new votes to the centre-left blocs. The acceptance of 
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extreme right parties into the centre-right blocs can thus be seen as a counter-measure. 
It brought new votes, but it was also a way of reaching into parts of the blue-collar 
vote, a segment of the electorate which is normally out of reach for the established 
centre-right parties.37 Bale’s argument is somewhat tentative, based as it is on observa-
tions of a development still in its early stages, but it is compelling. Parties may often 
turn to moralistic rhetoric, but ultimately they are rational organisations seeking to 
protect and promote their own position. If the meeting of this end requires the help 
from previously ostracised parties, such an option cannot forever be ruled out.  

Developments since 2000 strongly suggest that von Beyme’s three phases, which pro-
vided a very apt summary of the development up to and beyond the late 1980s, are no 
longer sufficient. It is highly justified to speak of a fourth phase. Beginning around the 
year 2000, this phase can be called the legitimacy phase. The pivotal event was the 
inclusion of FPÖ into the Austrian government, but other countries later followed suit. 
We must remember that formal government inclusion, important though that is, does 
not tell the whole story. In terms of concrete political impact, Denmark is at least as 
significant as Italy or Austria. Denmark is, therefore, a very good case study of the 
fourth phase – the Danish case can help us to understand the underlying conditions and 
the political and societal consequences of the legitimacy phase. 

The case should not be overstated. In many countries, extreme right parties are still far 
from government positions. Front National has been weakened, and is still not allowed 
into the centre-right cartels in the second round of parliamentary elections. In Belgium 
Vlaams Belang (formed in 2004 after Vlaams Blok had been forced to close, having 
been deemed to be racist by the Court of Cassation) is still subject to a cordon sani-
taire, an agreement among the other parties not to cooperate with Vlaams Belang.38 In 
Austria no extreme right party has been in government since early 2007. Elsewhere, 
extreme right parties have still not made it into parliament. In Germany, for example, 
the extreme right parties are far below the levels of support required for representation 
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in the Bundestag, while in countries such as Ireland, Spain and Portugal extreme right 
parties are minuscule.  

Still, it is no exaggeration that the political landscape has changed. In a number of 
countries the unthinkable has become reality, and it is not unreasonable to expect that, 
with time, the threshold for a similar development in a growing number of countries 
will gradually get lower. The fourth phase also has other characteristics. One has al-
ready been hinted – the right-leaning economic position of the third phase has been 
replaced by welfare chauvinism. This should not be over-interpreted – extreme right 
parties have not turned to fully-fledged socialism – but they have a much more posi-
tive, or at least less negative, view of the welfare system and the public sector they had 
during the second and third phases. Criticism of immigration remains a core ideologi-
cal feature, but is increasingly focused on criticism against Islam, and the alleged dan-
gers of “Islamisation” of European countries. Attacks on the political establishment 
continue to be a core part of the rhetoric, but is increasingly directed at the EU. 

The situation in the Nordic countries 

It has already been argued that Denmark is a key case in the fourth phase. Denmark 
was not the first country to enter this phase – the elevation of extreme right parties to 
political legitimacy happened earlier in Italy and Austria – and the Danish People’s 
Party has not, so far, reached government status. In terms of actual and tangible policy 
influence, however, it is difficult to find a more clear-cut case than the Danish one. 
Elsewhere in the Nordic countries the situation is less clear. In terms of electoral sup-
port, the Norwegian Progress Party is much stronger than the Danish People’s Party, 
reaching 22.9 per cent in the 2009 election to the Storting. The party also had a posi-
tion of some influence after the 2001 election, when its support was needed to form a 
centre-right minority coalition. According to the British newspaper The Guardian the 
Norwegian far right “got a slice of power[…][f]or the first time since the second world 
war”, thereby questionably implying a similarity to Vidkun Quisling’s Nasjonal Sam-
ling (National Assemblage), which formed a puppet government during the German 
occupation. The article went on to predict that the Progress Party would be able to ex-
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ert considerable influence on the government.39 This did not happen, however, at least 
not to the same extent as in Denmark. The position of the Progress Party was that it 
wanted to be in government, but this was vehemently opposed by the Prime Minister, 
the Christian Democrat Kjell Magne Bondevik. The party supported the government in 
the vote of investiture in 2001, but it declared that its continued support for the gov-
ernment was not unconditional, and there was no systematic subsequent co-
operation.40 The Progress Party did participate in a number of budget deals during the 
2001-2005 parliamentary term, but the cooperation was not continuous – in 2003 the 
government passed the budget with support from the Labour Party.41  

The relationship between Hagen and Bondevik was openly hostile, and a few months 
before the 2005 election Hagen declared that his party would no longer support a gov-
ernment with Bondevik as prime minister. Of the other non-socialist parties, only the 
Conservatives left an opening to inclusion of Hagen’s party in a possible government. 
The election, which resulted in a narrow centre-left majority, made the question aca-
demic.42 Four years later the situation was largely similar. The Conservatives were, in 
more explicit terms than four years earlier, open to government co-operation with the 
Progress Party, but the Christian Democratic and Liberal parties remained opposed.43 
Given that the Progress Party baseline position remains clear – it wants to be part of a 
“bourgeois” government – its support cannot be taken for granted as long as it is not 
accepted as a coalition partner by all the other non-socialist parties.  

Thus, despite the considerable electoral strength of the Progress Party, Norway has not 
quite entered the fourth phase. It does, however, only seem a matter of time before this 

 
 
 
39  “Far right to share power in Norway.” In: The Guardian, 18th October 2001. 
40  Valen, Henry: “The Storting Election in Norway, September 2001.” In: Electoral Studies 

22 (2003:1), 179–185. 
41  Aalberg, Toril: “Norway.” In: European Journal of Political Research 43 (2004:7–8), 

1099–1105. 
42  Aalberg, Toril and Tove Brekken: “Norway.” In: European Journal of Political Research 

45 (2006:7–8), 1221–1230; Valen, Henry and Hanne Marte Narud: “The Storting Election 
in Norway, September 2005.” In: Electoral Studies 26 (2007:1), 219–223; Sitter, Nick: 
“Norway’s Storting Election of 2005: Back to the Left?” In: West European Politics 20 
(2006:3), 573–580. 

43  “Jensen: Frp og Høyre kan få flertall.” In: Aftenposten, 10th May 2009; ”Slik vil Sponheim 
stoppe Jensen”. In: Aftenposten, 26th August 2009.  
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becomes the case. The Liberal and Christian People’s parties, which have continued to 
resist Progress Party inclusion in a centre-right government, were punished by the voters 
in the 2009 election, and are now so weakened that little remains of their veto power. 
Predictions are always difficult, but it is difficult to imagine how the Progress Party 
can be overlooked next time there is a centre-right majority in the Storting. At the 
same time it should also be noted that the classification of today’s Progress Party as 
extreme right is not entirely unequivocal. The party describes its own ideology as “lib-
eralist”, and has disowned the Sweden Democrats.44 Siv Jensen, who succeeded 
Hagen as party leader in 2006, has said in a radio interview that her party’s nearest 
equivalent in Denmark is the liberal Venstre; not the Danish People’s Party. When 
asked, however, Jensen also said that there were “parallels” with the Danish People’s 
Party in terms of immigration policy.45  

The situation in Finland has some parallels to that of Norway, although there are also 
important differences. The True Finns Party (Perussoumalaisset), which was formed in 
1995 out of the ashes of the bankrupt Rural Party, was completely insignificant for 
several years, but started to make progress in the 2000s. In the 2007 parliamentary 
election, the True Finns got 4.1 per cent and five seats in the Finnish national parlia-
ment, the Eduskunta, and in 2009 the party got 9.8 per cent in the election to the EU 
parliament. In 2010 the party has been above 12 per cent in some opinion polls. The 
recent surge in support largely associated with the popular leader Timo Soini, whose 
humour and comparatively mild-mannered populism comes across well on TV, at the 
same time as he commands some grudging respect in the established parties.46 Up to 
now the party, which combines a comparatively mild form of immigration scepticism 
with EU criticism and attacks on the political establishment, has been politically iso-
lated. The surge in support in recent years, however, could mean that the party be-
comes relevant in the government formation process after the election scheduled for 
April 2011. Soini has already made public statements with preferred ministerial posts 

 
 
 
44  “Svenske nasjonalister vil lære av FRP”. In: Aftenposten, 14th September 2009.  
45  Ekots lördagsintervju. Interview with Siv Jensen, broadcast on Sveriges Radio, 

30th December 2006. (http://www.sr.se/webbradio/?Type=broadcast&Id=393055&isBlock=1, 
9th August, 2010). 

46  “Sannfinländarna går förbi sfp”. In: Hufvudstadsbladet, 17th March 2008. 
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as well as coalition partners.47 It is too early to tell whether these ambitions will be 
realised in 2011, but this cannot be ruled out. Reasons include a) there is a historical 
precedent in that the fact that the predecessor Rural Party was involved in government 
coalitions in the 1980s; b) Soini does not suffer from the same amount of stigmatisa-
tion as many leaders of comparable parties; c) the party could end up with so many 
seats in the election that it will be difficult to bypass. 

In Sweden the fourth phase is further away than in Norway or Finland. The disappear-
ance of Ny Demokrati left a void that remained unoccupied for many years, until it was 
filled by the Sweden Democrats (Sverigedemokraterna). Formed in 1988, the party 
actually antedates Ny Demokrati, but it was an irrelevant fringe party for many years 
until it started to make gains in the 2000s. The eventual breakthrough came in the 2010 
with 5.7 per cent per cent of the vote, and 20 seats in the Riksdag. The 2010 result also 
meant that party holds the balance of power between the four-party centre-right Alli-
ance (consisting of the Moderate, Liberal, Centre and Christian Democratic parties), 
and the three-party opposition bloc (consisting of the Social Democrats, the Greens 
and the Left Party). The Alliance formed a majority government in 2006, and will con-
tinue in office after the 2010 election as the bigger of the two blocs, despite losing its 
outright majority. There was much discussion, before as well as after the election, 
about how the established parties should handle a situation where the Sweden Democ-
rats hold the balance of power between the two main blocs. At the time of writing, 
shortly after the election, it is too early to predict exactly what will happen in the 
forthcoming parliamentary term. It is, however, very unlikely that any kind of system-
atic co-operation involving the Sweden Democrats will take place in the foreseeable 
future. 

There are several reasons why the Sweden Democrats are further away from a position 
of legitimacy than its Danish, Finnish and Norwegian counterparts. The first is that the 
Sweden Democrats have a very burdensome history. Their origins can be traced back 
to a militant anti-immigration subculture, which included the Bevara Sverige Svenskt 
(Keep Sweden Swedish) network. The first “proper” leader of the Sweden Democrats, 
Anders Klarström, had previous involvement with the openly Nazi Nordiska Rikspar-
tiet, and the party’s first auditor Gustaf Ekström was a Waffen-SS veteran and had been 
 
 
 
47  “Soini tackar nej till SFP och De gröna.” In: Hufvudstadsbladet, 7th September 2010. 
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a member of the national socialist party Svensk Socialistisk Samling in the 1940s. Dur-
ing its first election campaign in 1988, a candidate for the Sweden Democrats was 
charged with a physical attack on a 14-year old immigrant. These are just a few exam-
ples.48 As a party, the Sweden Democrats were never Nazi or fascist, and the party of 
today is drastically de-radicalised compared to the early years. Nevertheless, such ori-
gins and early history would be a heavy burden to carry for any party in search of le-
gitimacy. 

Another reason is that it takes time to build up the experience and competence required 
to get political results in a national parliament, and the Sweden Democrats are proba-
bly not yet ready for direct involvement in central political decision-making. When the 
Danish People’s Party eventually were accepted as a co-operation partner, it was after 
a long learning process. Pia Kjærsgaard had been a parliamentarian for nearly 18 years 
before she was able to have a concrete political impact. The Sweden Democrats have 
built up some experience from local and regional councils, but the step into the na-
tional parliament will be a big one for the party. It also remains to be seen whether the 
Sweden Democrats will be able to avoid selecting candidates who will become an em-
barrassment to the party. As we have seen, the “oddball factor” was one of the reasons 
for the demise of Ny Demokrati. 

At least as importantly, there is not much to suggest that the established parties are 
ready for co-operation with the Sweden Democrats. Party leaders on the left as well as 
right have disowned the Sweden Democrats, and ruled out any kind of systematic co-
operation on the local as well as central political level. Thus, the most likely scenario 
seems to be that it will take one or several four-year terms of the Sweden Democrats in 
parliament before the fourth phase reaches Sweden. It has already reached Denmark, 
and the next Nordic country to follow suit appears to be Norway. 

From ostracism to acceptance 

The main argument in this article is that a fourth phase in the development of extreme 
right parties can be added to the three phases proposed by von Beyme. The key charac-

 
 
 
48  Larsson, Stieg and Mikael Ekman: Sverigedemokraterna. Den nationella rörelsen. Stock-

holm 2001, here: 117f; 125–128. 
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teristics of the fourth phase is increased legitimacy and political influence for the ex-
treme right. The significance of this development can hardly be overstated. A group of 
parties, which until the late 1990s were seen as pariahs, are increasingly able to take 
part in the decision-making process. Arguments, perspectives and policies that used to 
be regarded as unacceptable are becoming an accepted part of the political culture. 

This development, which is still only in its infancy, will have many potential conse-
quences; two of which will be touched on here. A first consequence is that public pol-
icy is likely to be affected. As the Danish example shows, influence from an extreme 
right party will lead to stricter policies on immigration, asylum etc. There may also be 
consequences for European integration. Besides immigration, the extreme right parties 
will push other parts of their agenda, which contains EU scepticism as one of its key 
components. EU scepticism also has the strategic advantage that it is not an extremist 
position per se. It is not extremist to oppose introduction of the euro, or the adoption of 
new EU treaties. This puts the extreme right parties into a favourable negotiating posi-
tion; they can demand concessions on EU-related issues, they can cite popular EU 
scepticism to support their demands – and they cannot easily be dismissed as extremist 
for doing so.  

Additionally, it is also possible that the increased legitimacy for the extreme right par-
ties will have consequences for the societal and political climate. As the development 
in Denmark suggests, a party with an immigration-critical agenda can, with persistence 
and strategic skill, make a significant impact on the political climate. It is difficult to 
back this up with systematic empirical data, but anecdotal evidence suggests that the 
debate about immigration is different in Denmark compared to, for example, 
neighbouring Sweden. Some statements used in the Danish debate, not only by Dansk 
Folkeparti, would cause an outrage in Sweden. Some would say that the Danish de-
velopment is deplorable; others would no doubt argue that it has made the Danish po-
litical debate more open and free. 

Leaving such normative discussions aside, the development in Denmark is indicative. 
Extreme right parties are no longer ostracised and irrelevant. They are increasingly 
accepted as “normal” political parties. From this position they will be able to exert 
considerable political influence, on concrete policy making as well as on the climate of 
political debate in general. Thus, the fourth phase will have implications well beyond 
the extreme right party family itself. 
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Mit dem Puppenwagen in die normative Weiblichkeit 

Lili Elbe und die journalistische Inszenierung  
von Transsexualität in Dänemark 

Sabine Meyer 

Zusammenfassung 

Als sich der dänische Maler Einar Wegener 1930 mehreren operativen Eingriffen un-
terzog, um nachfolgend als Lili Elvenes zu leben, war das öffentliche und mediale In-
teresse groß. Anfang 1931 veröffentlichten die dänischen Zeitungen Politiken und 
Ekstra Bladet eine Reihe wirkmächtiger Artikel, die so miteinander verknüpft waren, 
dass sie eine geschlossene Inszenierung darstellten. In deren Mittelpunkt stand – neben 
der Herausstellung der diskursiven Zuständigkeiten von Medizin und Recht – die Auf-
rechterhaltung einer heteronormativen Ordnung. Die daran gebundenen normierenden 
(Re-)Konstruktionsprozesse lassen sich mit Hilfe der Variablen sex, gender und desire 
deutlich herausarbeiten. Gleichzeitig werden damit Inszenierungsstrategien offenge-
legt, innerhalb derer eine Untersuchung der agency von Lili Elvenes die Einbindung 
des transsexuellen Subjekts in die dominanten Diskurse veranschaulicht. 

Summary 

When the Danish painter Einar Wegener underwent several operations in 1930 in order 
to subsequently live as Lili Elvenes, the case was of great interest for both the public 
and the media. In the beginning of 1931 the Danish newspapers Politiken and Ekstra 
Bladet published a series of efficacious interlinked articles that were staged as a self-
contained whole. Along with emphasizing the discursive competence of medicine and 
legislation this staging focused on the perpetuation of a heteronormative order. Em-
ploying the variables sex, gender and desire as well as their interconnections highlights 
the normalizing processes of (re-)construction tied to such a perpetuation. At the same 
time it discloses staging strategies, which enable an analysis of Lili Elvenes’ agency. 
By pursuing this notion of agency such an analysis demonstrates how the transsexual 
subject is embedded in dominant discourses. 

Sabine Meyer ist Doktorandin am Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin und forscht 
zur medialen Verhandlung von Trans* in Dänemark. Kontakt: sabine.meyer.1@gmail.com 
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Als Hugo um die 18 Jahre war, […] begann [er] an die Aktivitäten zurückzudenken, de-
nen er sich in seinem Leben gewidmet hatte. Es waren typische Mädchenbeschäftigun-
gen; Nähen, Kochen, Fürsorge. Langsam wurde Hugo die Wahrheit klar. Er war im 
Körper des falschen Geschlechts gelandet.1  

Mit dieser anschaulichen Rückblende illustrierte Information seinen Leserinnen und 
Lesern im Herbst 2009 das Vorleben der für das dänische Parlament kandidierenden 
Anette Egelund, die weniger wegen ihrer politischen Signifikanz denn aufgrund ihrer 
Transsexualität in den Fokus der Presse geraten war. Dementsprechend knapp gestaltet 
sich das politische Interesse des Artikels, der auf einem Interview basiert, das mit der 
Kandidatin in deren Wohnung geführt wurde, „wo Alt for damerne (Alles für die Da-
men) und Femina akkurat auf der Ablage platziert sind und Taschen und Make-up von 
den Regalbrettern im gigantischen Kleiderschrank im Schlafzimmer quellen.“2 Diese 
plakative Stereotypisierung wird im Text sowohl zur Legitimation von Egelunds 
Transsexualität als auch zur Konstruktion einer eindeutigen Weiblichkeit funktionali-
siert und dient somit der (Re-)Konstruktion einer heteronormativen Ordnung, die 
durch ein in diesem Falle transsexuelles Subjekt ins Wanken zu geraten droht.  

Solche (Re-)Konstruktionsstrategien sind nicht neu, sondern wurden in Bezug auf 
Transsexualität bereits Anfang des 20. Jahrhunderts in eine journalistische Praxis einge-
schrieben.3 Zentral bei diesem Einschreibungsprozess ist die zeitgenössische journalisti-
sche Auseinandersetzung mit dem „Fall Lili Elbe“ im Jahr 1931. Im Folgenden soll ge-
zeigt werden, dass durch die Berichterstattung zu besagtem Fall nicht nur diskursive 

 
 
 
1  „Da Hugo var omkring de 18 år [...] begyndte [han] at tænke tilbage på de aktiviteter, han 

havde foretaget sig i sit liv. Det var typisk pigesysler; syning, madlavning, omsorg. 
Sandheden gik langsomt op for Hugo. Han var havnet i det forkerte køns krop.“ Rugholt 
Carlsen, Signe: „Kandidaten, der skiftede køn“. In: Information, 15.10.2009, 8. 

2  „... hvor Alt for damerne of Femina er sirligt placeret på hylden, og tasker og makeup 
bugner fra reolen i det kæmpemæssige tøjskab i soveværelset.“ Ebd. 

3  Der Begriff Transsexualität bzw. Transsexualismus wurde – trotz einer längeren 
terminologischen Vorgeschichte – erst in den 1950ern von Harry Benjamin etabliert. Im 
Interesse einer stringenten Argumentation verwende ich Transsexualität dennoch zeitüber-
greifend und orientiere mich dabei an Susan Stryker, die den Begriff Transsexual folgen-
dermaßen definiert: „It typically refers to people who feel a strong desire to change their 
sexual morphology in order to live entirely as permanent, full-time members of the gender 
other than the one they were assigned to at birth.“ Stryker, Susan: Transgender History. 
Berkeley 2008, 18f. 
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Zuständigkeiten und Normierungsparameter4 – im Sinne der bei Judith Butler problema-
tisierten Verflechtung der Variablen sex, gender und desire5 – etabliert wurden, sondern 
auch ein Standard für die spätere Berichterstattung über Transsexualität gesetzt wurde.  

1. Inszenierte Maskerade: der sichere Raum der Kunst  

Als Anfang 1931 ein Teil der dänischen Presse über den ‚sagenhaften Geschlechtswech-
sel‘ des vormaligen Malers Einar Wegener berichtete, war dessen langjährige Affinität 
zur Geschlechtermaskerade in Kopenhagener Kreisen schon lange ein offenes Geheim-
nis. Bereits kurz nach der Eheschließung im Jahre 1904 hatte Wegener begonnen, als Lili 
seiner Frau Gerda für deren Bilder Modell zu stehen. Die Wegeners waren schon zu die-
ser Zeit anerkannte Künstler in Dänemark, galten jedoch als zunehmend extravagant, so 
dass sie sich 1912 dazu veranlasst fühlten, dem ihnen zu eng erscheinenden Kopenhagen 
den Rücken zu kehren, um sich in Paris niederzulassen. Diese neue Umgebung sollte 
gleichzeitig die künstlerische Entwicklung von Gerda Wegener fördern, deren insbeson-
dere erotische Zeichnungen in Dänemark bis dahin eher kritisch aufgenommen worden 
waren. Deutlich wird dies in einem lyrischen Abschiedsgruß von Ekstra Bladet. In einem 
an Gerda Wegener gerichteten Gedicht von Vigge Afrelius wurde sowohl die Frivolität 
ihrer Kunst als auch die künstlerisch motivierte Geschlechtermaskerade Einar Wegeners 
öffentlich karikiert: 

[...] Jolies Popo’s – petites Nichon’s 
kan ingen som Fru Gerda tegne –  
og ganske ligegyldigt hvor – 
for sligt ser ens ud allevegne! [...] 

Med Kunstens Store du i Slægt er, 
hvis vi kan tro, hvad Saga fortæller, 
som Michelangelo og Zahrtmann 
du bru’r kun mandelige Modeller! 

 
 
 
4  Ich orientiere mich in meinen Ausführungen an Michel Foucaults Diskurs-Begriff. Siehe 

u.a.: Foucault, Michel: Archäologie des Wissens. Frankfurt am Main 1981 und ders.: Die 
Ordnung des Diskurses. Frankfurt am Main 1991. 

5  Vgl. Butler, Judith: Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. New York 
1999, 2 ff. 
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Den Ting har saare mig bedrøvet 
og din er Skylden, skønne Tegner! 
Tænk! Jeg har glædet mig ved Former, 
Der rim’ligvis har tilhørt Ejnar! [...]6

Bereits anhand der ausgewählten Strophen wird deutlich, wie die Variablen sex, gender 
und desire im Text ineinander greifen. Der Autor unterstellt Gerda Wegener eine 
künstlerische Täuschung, die seinen eigenen heterosexuell begehrenden männlichen 
Blick auf einen als weiblich wahrgenommenen Körper vermeintlich unbewusst in ei-
nen homosexuellen Blick zu verkehren droht. Die Täuschung entsteht aus der ange-
nommenen Diskrepanz zwischen dem im Text als biologisch männlich figurierten 
Körper Einar Wegeners und dessen weiblicher Inszenierung durch Modell und Künst-
lerin. Der Gefahr, die der so ins Homoerotische verkehrte männliche Blick darstellen 
könnte, wird jedoch durch die Verdeutlichung des Inszenierungscharakters unmittelbar 
vorgebeugt. Die Kunst übernimmt hier einerseits die Verantwortung für die Verkeh-
rung des heteronormativen Blicks und legitimiert andererseits die Überschreitung der 
Geschlechtergrenzen, indem die Praxis der Geschlechtermaskerade mit dem Hinweis 
auf Michelangelo und Kristian Zahrtmann7 in eine künstlerische Tradition eingereiht 
wird. Kunst wird somit als Raum der Inszenierung figuriert, dessen Grenzen klar und 

 
 
 
6  „[…] Hübsche Hintern – kleine Busen kann niemand wie Frau Gerda zeichnen, und ganz 

gleichgültig wo – denn solches sieht gleich aus überall. […] Mit den Großen der Kunst 
bist du verwandt, [und] wenn wir glauben können, was die Sage erzählt, benutzt du wie 
Michelangelo und Zahrtmann nur männliche Modelle! Die Sache hat mich überaus be-
trübt, und dein ist die Schuld, schöne Zeichnerin! Man stelle sich vor! Ich hab an Formen 
mich erfreut, die wahrscheinlich Ejnar gehört haben! […]“ Afrelius, Vigge: „Ved en 
Bortrejse“. In: Ekstra Bladet, 04.03.1913, 2. 

7  Kristian Zahrtmann (1843–1917) war ein dänischer Maler, der sich unter anderem durch 
seine intensive künstlerische Beschäftigung mit Leonora Christina, Tochter des dänischen 
Königs Christian IV., und durch seine Engagement bei der Ausbildung dänischer Künstler 
hervortat. Ähnlich wie Michelangelo wurden auch ihm homoerotische Vorlieben nachge-
sagt. Hier könnte eine weitere Verbindung zu Gerda Wegener hergestellt werden, welche 
kurz vor dem Abschied von Kopenhagen mit einer lesbischen Affäre einen Skandal ausge-
löst hatte. 
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sicher gezogen sind und der dementsprechend keine unmittelbare Gefahr für eine hete-
ronormative gesellschaftliche Ordnung darstellt.8

Dieser klar abgegrenzte Raum der Inszenierung schützt jedoch nicht nur gesellschaftli-
che Konstruktionen, sondern verleiht dem in diesem Fall vermeintlich ‚nicht-
normativen‘ Subjekt durch seinen impliziten performativen Charakter eine spezielle 
Form von agency.9 Diese Wechselwirkung zwischen Schutz und agency wird auch in 
weiteren Pressebeiträgen über die Wegeners deutlich, in denen das Thema Geschlech-
termaskerade – teils zur Verärgerung dieser, teils durch deren eigene Initiative – wie-
derholt eine Rolle spielt. So berichtete Einar Wegener unter anderem bei einem Däne-
markaufenthalt im Jahr 1924 in einem Interview für København selbst über seine 
verführend wirkende Verkleidung als junges Mädchen während des Pariser Karnevals 
und bettete dies in einen Bericht über das Lebensgefühl der Pariser Bohème ein.10 Die 
an die Kunst angeschlossenen Rahmen der Bohème und des Karnevals schließen die 
Geschlechtermaskerade und das daran geknüpfte Begehren wiederholt in einem sicher 
abgegrenzten Raum der Inszenierung ein. Die daran geknüpfte Bewusstmachung des 

 
 
 
8  Ich beziehe mich mit meinem Inszenierungsbegriff auf Erika Fischer-Lichtes Ausführun-

gen im Zuge der Diskussion des performative turn, in denen sie ‚Inszenierung‘ als einen 
klar aus dem Begriffsinventar des Theaters entliehenen Terminus herausstellt, möchte da-
bei aber nicht nur eine theaterwissenschaftliche Kategorie als Ausgangpunkt ansetzen, 
sondern in diesem Zusammenhang die Kunst insgesamt ins Blickfeld rücken. Vgl. Fischer-
Lichte, Erika: „Vom ‚Text‘ zur ‚Performance‘. Der performative turn in der Kulturwissen-
schaften“. In: Kunstforum (2000:152), 61–64, hier: 62f.; vgl. dies.: „Performance, Insze-
nierung, Ritual: Zur Klärung kulturwissenschaftlicher Schlüsselbegriffe“. In: Martschukat, 
Jürgen und Steffen Patzold (Hgg.): Geschichtswissenschaft und ‚Performative Turn‘. Ritu-
al, Inszenierung und Performanz vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Köln 2003, 33–54. 

9  Auch in Bezug auf agency lehne ich meine Ausführungen an Fischer-Lichte an und möch-
te diese zunächst auf einen umfassenderen Kunstraum übertragen. Fischer-Lichte spricht 
dem Schauspieler in der Bühnensituation agency zu – eine agency, der jedoch sowohl 
durch kulturelle Einschreibungen als auch durch den theatralen Rahmen Grenzen gesetzt 
werden, so dass der Schauspieler als Akteur sowohl Ermächtigungs- als auch Entmächti-
gungsprozessen unterworfen ist. Vgl. Fischer-Lichte, Erika: „Verkörperung/Embodiment. 
Zum Wandel einer alten theaterwissenschaftlichen in eine neue kulturwissenschaftliche 
Kategorie“. In: Dies. u. a. (Hgg.): Verkörperung. Tübingen 2001, 11–25, hier: 18; vgl. 
dies.: „Was verkörpert der Körper des Schauspielers?“. In: Sybille Krämer (Hg.): Perfor-
mativität und Medialität. München 2004, 41–162, hier: 150. 

10  Vgl. Barfod, Thorkil: „Gerda og Einar Wegener fortæller om Paris“. In: København, 
08.03.1924, 5. 
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Inszenierungscharakters gibt Wegener den Raum für die Maskerade und garantiert 
gleichzeitig die Sicherheit der heteronormativen Ordnung. 

Lili – das ‚weibliche Alter Ego‘ Einar Wegeners – spielte auch außerhalb von künstle-
rischer Inszenierung und Maskerade eine integrale Rolle im Leben der Wegeners. Sie 
übernahm dabei eine sukzessiv größere Rolle, so dass Einar Wegener Ende der 1920er 
Jahre begann, nach Möglichkeiten zu suchen, sich von dieser ‚doppelten Existenz‘ zu 
befreien. Nach zahlreichen ergebnislosen Arztbesuchen in Paris unterzog er sich 
schließlich im Frühjahr und Sommer 1930 in Deutschland einer Reihe geschlechtsan-
gleichender operativer Eingriffe. In Berlin führte der Chirurg Erwin Gohrbandt zu-
nächst eine Kastration durch, nach der Wegener nun ausschließlich als Frau lebte. In 
der Dresdener Frauenklinik wurden vom Gynäkologen Kurt Warnekros zwei weitere 
Eingriffe vorgenommen.11 Nach einer längeren Erholungsphase kehrte Wegener im 
Herbst 1930 nach Dänemark zurück, wo sie ihren Namen in Lili Ilse Elvenes ändern 
ließ.12  

Bereits kurz nach Elvenes’ Rückkehr nach Dänemark begannen in Kopenhagen Gerüch-
te über das Verschwinden Einar Wegeners zu kursieren. Bei der Vernissage zu einer 
Ausstellung von Bildern Gerda und Einar Wegeners spitzte sich die Lage dermaßen zu, 
dass aufgrund der Gerüchte niemand mehr Wegeners Bilder kaufen wollte. Aus dieser 
Situation heraus schlug eine befreundete Journalistin Elvenes vor, die Sachlage in einem 
Zeitungsartikel richtig zu stellen.13 Diese Journalistin war die für Politiken schreibende 
Loulou Lassen. Am 26. Februar 1931 – einen Tag nach der Ausstellungseröffnung – er-
schien zunächst ein Bericht über die Vernissage, der auch darüber informierte, dass Ger-
da Wegener in diesem Rahmen das Ende von Einar Wegeners künstlerischem Schaffen 

 
 
 
11  Die deutsche Fassung von Fra Mand til Kvinde, eines biographisch angelegten Buchs über 

Lili Elbe, suggeriert, dass es sich bei diesen Operationen um eine Penisamputation sowie 
eine Implantation von Ovarien handelte. Vgl. Hoyer, Niels (Hg.): Ein Mensch wechselt 
sein Geschlecht. Eine Lebensbeichte. Dresden 1932, 248. 

12  Siehe Kirkebog 1881–1891 Vejle Sct Nicolai. Nørvang Vejle, 20. 
13  Vgl. Fra Mand til Kvinde. Lili Elbes Bekendelser. København 1931, 163f.; zwar handelt es 

sich bei Fra Mand til Kvinde um einen teilweise fiktionalisierten biographischen Text, 
doch lässt sich die Gültigkeit dieser spezifischen Angaben durch weitere Quellen verifizie-
ren. Vgl. u.a.: Rudolph Tegners Museum Dronningmølle, Archiv, Brief Nr. 5, Brief von 
Elna Tegner an Marie und Haagen, 22.02.1932.  
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angekündigt hätte.14 Bezeichnenderweise wurde der Artikel mit einem von Gerda We-
gener gemalten Porträt namens „Karneval“ illustriert, welches eine gewisse „Fru Lili“ 
zeigt. Man kann diesen Artikel als einen Übergang zu einer neuen Art von Berichterstat-
tung lesen: Das Verlassen der Kunst und somit des Raums der bewussten Inszenierung 
wird hier bereits angedeutet. Was passiert jedoch, wenn das in diesem Falle transsexuel-
le Subjekt aus dem sicher abgegrenzten Raum der Kunst heraustritt?  

2. Journalistische Inszenierungsstrategien 

Zwischen dem 28. Februar und dem 1. März 1931 wurden insgesamt drei Artikel veröf-
fentlicht, die sich mit dem Geschlechtswechsel des ehemaligen Malers Einar Wegener 
beschäftigen. Auffällig ist dabei, dass sich die Berichterstattung in nur zwei Zeitungen 
abspielte: Politiken und Ekstra Bladet. In diesem Zusammenhang muss darauf hinge-
wiesen werden, dass Ekstra Bladet, das ursprünglich als Beilage zu Politiken erschienen 
war und 1905 zu einer eigenständigen Publikation wurde, bis heute zum gleichen Ver-
lagshaus wie Politiken gehört. Es kann also davon ausgegangen werden, dass über Lou-
lou Lassen ein exklusiver Zugang zu Informationen und Quellen zum ‚Fall Lili Elbe‘ für 
das Verlagshaus Politiken etabliert wurde.  

Dieses ‚Exklusivrecht‘ ermöglichte eine Reihe von Artikeln, die sich der Thematik 
‚Transsexualität‘ aus vermeintlich verschiedenen Blickwinkeln nähern, sich durch ihre 
Verschränkungen miteinander jedoch in ein journalistisches Gesamtkonzept fügen. Die-
se Aufteilung der unterschiedlichen Gesichtspunkte in eigenständige Artikel macht die 
impliziten journalistischen Inszenierungsstrategien für eine Analyse besonders deutlich. 

2.1. Wer oder was spricht durch Lili Elbe? 

Am 28. Februar 1931 veröffentlichte Politiken Loulou Lassens Artikel „Ein Leben 
zwischen zwei Existenzen. Eine Vergangenheit als Mann und eine Zukunft als Frau. 
Lili Elbe erzählt über den Maler Einar Wegener und sich selbst.“15 Hier stellt sich zu-
 
 
 
14  Vgl. K.P.: „Gerda Wegeners Udstilling“. In: Politiken, 26.02.1931, 4. 
15  Fru Loulou: „Et Liv gennem to Tilværelser. En Fortid som Mand og en Fremtid som 

Kvinde. Lili Elbe fortæller om Maleren Einar Wegener og om sig selv“. In: Politiken, 
28.02.1931, 5–6, hier: 5. 
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nächst die Frage, warum es nicht Lili Elvenes ist, die erzählt, sondern Lili Elbe. Eine 
wichtige Rolle spielt in diesem Zusammenhang Loulou Lassen, die nicht nur Verfasse-
rin des Artikels war, sondern zu diesem Zeitpunkt ebenfalls Koautorin eines sich in 
Arbeit befindlichen Buchmanuskripts über Elvenes. Dieses Manuskript floss in das am 
Ende desselben Jahres erschienene Buch Fra Mand til Kvinde – Lili Elbes Bekendelser 
(Vom Mann zur Frau – Lili Elbes Bekenntnisse; Hervorhebung S.M.) ein. Dieser Text 
sowie seine Übersetzungen verantworten die Tatsache, das Elvenes bis heute haupt-
sächlich unter dem Namen Lili Elbe bekannt ist. Meine Hypothese ist es, dass Elbe ein 
für das Buch konstruierter Name war, der mit seinen vielfältigen Implikationen unter-
schiedliche Bedeutungsebenen in sich vereinte.16 So lässt sich die Assoziation mit dem 
Fluss Elbe sowohl mit dem ‚(Wieder-)Geburtsort‘ der Protagonistin verbinden, dient 
aber gleichzeitig auch der Untermalung einer wiederholt auftauchenden Brückenmeta-
phorik, die eng an den Fluss gebunden ist. Des Weiteren ist es auffällig, dass der Name 
Elbe ausschließlich im Zusammenhang mit dem Buch Verwendung findet.17  

Mit Loulou Lassen in einer Doppelfunktion als Koautorin des damaligen Manuskriptes 
und Verfasserin der Artikel in Politiken liegt der Gedanke nahe, dass der „Fall Lili El-
be“ nicht nur zum Zwecke einer Richtigstellung publik gemacht, sondern gleichzeitig 
bereits als einleitendes Marketing für ein späteres Buch funktionalisiert wurde. Die 
Suggestion, dass Lili Elbe ungefiltert für sich selber sprechen würde, wird in diesem 
Sinne analog sowohl im Artikel als auch in Fra Mand til Kvinde hergestellt. Wie ver-
hält es sich in Anbetracht dieser Vorzeichen mit der agency von Lili Elvenes? Befindet 
sich diese nicht bereits hinter der Maske einer vorkonstruierten Figur namens Lili Elbe 
und ist zusätzlich sowohl im Buch als auch in der journalistischen Berichterstattung in 
unterschiedliche Inszenierungszusammenhänge eingebunden, die eine jeweils neue 
Konfiguration ihrer agency sowie eine Beschränkung dieser mit sich bringen? 

 
 
 
16  Fra Mand til Kvinde arbeitet, abgesehen von Lili Elbe, ausschließlich mit Pseudonymen, 

von denen einige bereits im Januar 1931 feststanden. Es ist somit nicht abwegig, dass auch 
für Lili Elvenes ein Name konstruiert wurde, der sich in die Struktur des Textes einfügt. 
Vgl. Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, Samling NKS 2692.2°.I.2., Fra 
Mand til Kvinde, 5, sowie Brief von Lili Elbe an Poul Knudsen, 31.01.1931, 1. 

17  Jegliche andere Korrespondenz unterschrieb Elvenes mit ihrem registrierten Namen und 
die Berichterstattung nach ihrem Tod bezieht sich ebenfalls auf diesen. Lili Elbe taucht 
erst Ende November in den Rezensionen zu Fra Mand til Kvinde wieder auf. 
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2.1.1. Die Kunst als Transformationsraum 

Die Unterüberschriften des Artikels signalisieren mit „Eine Vergangenheit als Mann und 
eine Zukunft als Frau“18 einerseits eine klare Trennung zwischen männlichem Vorleben 
und weiblicher Zukunft, deuten mit „Lili Elbe erzählt über den Maler Einar Wegener und 
sich selbst“19 jedoch gleichzeitig auf eine Abgrenzung von der Kunst hin. Hier möchte ich 
den Gedanken des Heraustretens aus einem abgegrenzten Raum der Kunst wieder aufgrei-
fen, der in dem Artikel sehr plastisch dargestellt wird und für die Inszenierung speziell des 
‚Falles Lili Elbe‘ zentral ist.  

Das bereits den Bericht über die Ausstellung illustrierende Bild „Karneval“ findet sich 
auch in diesem Artikel wieder und wird von Loulou Lassen dazu genutzt, in den Beitrag 
einzuführen und auf die Person Lili Elbe hinzuleiten. Die vermeintlich reale Person wird 
damit aus dem Kunstwerk gehoben und nun auf einer neuen Ebene verhandelt. Dieses 
Heraustreten aus der Kunst wird in der Dramaturgie des als Interview gestalteten Beitra-
ges weiterverfolgt, dessen erster Zwischentitel „Einar Wegener malt nie mehr“20 bereits 
das künstlerische Vorleben Wegeners von dem der Interviewpartnerin Lili Elbe abgrenzt. 
Auf die Frage, warum das künstlerische Schaffen Wegeners beendet sei, entgegnet Elbe, 
es wäre ihre „Pflicht gegenüber seinem künstlerischen Nachruhm, die Wahrheit zu erzäh-
len.“21 Hiermit wird nicht nur ein Wahrheitsanspruch suggeriert, sondern auch Wegeners 
Existenz gleich zu Beginn des Artikels als beendet erklärt und explizit im Raum der Kunst 
verortet. Genau dort wird nachfolgend zudem die geschlechtliche Alterität verhandelt: 

Während seiner Kindheit konnte es ab und zu sein Bewusstsein streifen, dass er nicht 
ganz wie die anderen war, aber in seiner ersten Jugend wurden alle seine Gefühle von 
der Begeisterung für die Kunst des Altertums sowie die Literatur verschlungen. Er woll-
te Künstler sein und ging nach Kopenhagen und kam an die Akademie.22

 
 
 
18  Fru Loulou, wie Fußnote 15, hier: 5. 
19  „Lili Elbe fortæller om Maleren Einar Wegener og om sig selv.“ Ebd. 
20  „Einar Wegener maler aldrig mere“ Ebd. 
21  „Pligt over for hans Eftermæle at fortælle Sandheden.“ Ebd. 
22  „Under hans Opvækst kunde det af og til strejfe hans Bevidsthed, at han ikke var helt som 

de andre, men i hans første Ungdom opslugtes alle hans Følelser af Begejstring for 
Oldtidens Kunst og Litteratur. Han vilde være Kunstner, og han tog til København og kom 
in paa Akademiet.“ Ebd. 
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Dieser zunächst als Flucht erscheinende Eintritt in die Welt der Kunst ist gleichzeitig 
als Eintritt in einen Transformationsraum figuriert. Innerhalb dieses sicheren Raumes 
der Inszenierung können uneindeutige Geschlechterkonzepte gelebt werden, wie Ei-
nars bereits erwähnte Maskerade als weibliches Model für Gerda Wegeners Werke. 
Erst durch diese Maskerade, erklärt Lili Elbe im Interview, kommt Einar „zur richtigen 
Erkenntnis seines eigenen Selbst“23, und Lassen kommentiert dies mit dem Zwischen-
titel, „Durch die Kunst zur Erkenntnis der Wahrheit“24. Die so genannte Erkenntnis der 
Wahrheit und der damit verbundenen eindeutigen Geschlechtszugehörigkeit macht es 
Elbe nun möglich, als Frau aus dem Transformationsraum herauszutreten. Mit dem 
Ende der Existenz Einar Wegeners ist auch eine Abkehr von der Kunst notwendig, da 
Elbe auf keinen Fall hätte Wegeners Werk fortführen können, denn „er war so ausge-
prägt viril in seiner ganzen Malweise …“25. Journalistisch galt es im Gegenzug je-
doch, Lili Elbe jetzt so weiblich und wahrhaftig wie möglich darzustellen.   

2.1.2. Die Konstruktion einer eindeutigen Weiblichkeit 

Mit der Heraushebung von Lili Elbe aus dem Transformationsraum Kunst stellt sich 
dem Artikel die Aufgabe, die in der Kunst noch vertretbare Dissonanz zwischen sex 
und gender aufzulösen. Diese Auflösung funktioniert jedoch nur über neue Inszenie-
rungsstrategien. Wie Erika Fischer-Lichte dies bereits für theatrale Zusammenhänge 
konstatiert hat, lassen sich die Rahmenbedingungen der Kunst auf kulturelle Prozesse 
übertragen, werden hier aber ohne die explizite Sichtbarmachung ihres Inszenierungs-
charakters funktionalisiert.26 So folgt auch die als ‚Wahrheit‘ proklamierte eindeutige 
Weiblichkeit Lili Elbes einer erkennbaren Inszenierung. Schon in der Schilderung der 
 
 
 
23  „til den rette Erkendelsen [sic!] af sit eget Selv“ Ebd. 
24  „[g]ennem Kunsten til Sandhedens Erkendelse“ Ebd. 
25  „han var saa udpræget viril i hele sin Malemaade ...“ Ebd., 6. 
26  Während für Fischer-Lichte die Wahrnehmung des Inszenierungscharakters für Theaterin-

szenierungen „in der Regel die conditio sine qua non für ihre Wirkung“ darstellt, stellt sie 
heraus, dass „[d]iese Art der ästhetischen Wahrnehmung [...] keineswegs umstandslos auf 
Inszenierungen im sozialen Leben übertragen werden [kann]“. Hierbei ist nicht entschei-
dend, wie die Inszenierung wahrgenommen wird, sondern ob sie als Inszenierung wahrge-
nommen wird. Fischer-Lichte 2003, wie Fußnote 8. Vgl. zudem dies.: Theater als Modell 
für eine performative Kultur. Zum performative turn in der europäischen Kultur des 20. 
Jahrhunderts. Saarbrücken 2000 (= Universitätsreden; 46). 
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Interviewsituation wird Elbe – ähnlich wie die eingangs erwähnte Anette Egelund – 
plakativ weiblich stereotypisiert. „Frau Lili lehnt sich zurück in einen tiefen Sessel und 
legt ihre hochhackigen Schuhe auf einer Fußbank ab“27, bevor sie mit „einem träu-
menden Ausdruck in ihren großen, dunklen Augen“28 aus der Kindheit Einar Wegeners 
erzählt. 

Begonnen wird diese von Lassen mit „Der kleine Junge mit dem Puppenwagen“29 
überschriebene Erzählung mit der Geburt eines Kindes, „das von Pfarrer und Hebam-
me für einen Jungen erklärt und unter dem Namen Einar Wegener ins Kirchenregister 
eingetragen wurde“30. Die hier bereits implizierte Fehlbestimmung des Geschlechts 
bei der Geburt wird kontrastiert mit den Stimmen vieler anderer, „die dachten, dass er 
ein kleines Mädchen sei“31. Diese gespaltene Fremdwahrnehmung des Kindes spiegel-
te sich auch in Einars Selbstwahrnehmung wieder, denn er fühlte sich „wie ein Junge, 
wenn er mit seinen Brüdern spielte, aber sein größtes Vergnügen war es, den Puppen-
wagen seiner Schwester zu fahren“32. Das durch die klare Trennung von weiblich und 
männlich in der Zwischenüberschrift vermeintlich entstehende Paradox wird sowohl 
für die Selbst- als auch die Fremdwahrnehmung Einars zu Gunsten einer verkannten 
‚naturgegebenen‘ Weiblichkeit aufgelöst. 

Die Auflösung von Ambivalenz zu Gunsten von Eindeutigkeit wird im Text auch auf 
einer medizinischen Ebene angesetzt. Zunächst berichtet Elbe von der ersten Untersu-
chung bei Kurt Warnekros: „Er […] stellte fest, dass ich nicht – so wie man es aus mir 
machen wollte, ein Mann war, sondern in weit überwiegendem Grade eine Frau …“33 
Die somit behauptete Intersexualität34 mit stärkerer Ausprägung zum Weiblichen er-

 
 
 

 

27  Fru Loulou, wie Fußnote 15, hier: 5. 
28  „et drømmende Udtryk i hendes store mørke Øjne“ ebd. 
29  „Den lille Dreng med Dukkevognen“ Ebd. 
30  „som af Præst og Jordemoder blev erklæret for en Dreng og indskrevet i Kirkebogen 

under Navnet Einar Wegener“ Ebd. 
31  „som troede, at han var en lille Pige“ Ebd. 
32  „som en Dreng, naar han legede med sine Brødre, men hans bedste Fornøjelse var at køre 

med Søsterens Dukkevogn“ Ebd. 
33  „Han [...] fastslog, at jeg ikke – saaledes som man havde villet gøre mig til, var en Mand, 

men i langt overvejende Grad en Kvinde ...“ Ebd. 
34  Obwohl er im untersuchten Zeitraum nicht gebräuchlich war, benutze ich den Begriff In-

tersexualität, da mir die unterschiedlichen Ebenen auf denen für Elbe eine geschlechtliche 
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füllt hierbei zwei Aufgaben. Erstens suggeriert sie, dass Elbe von Geburt an physisch 
eher weiblich war und legitimiert im Zuge dessen zweitens die operativen Eingriffe 
von Warnekros.35 Diese zwei Komponenten erweisen sich nachfolgend als konstituie-
rend für Elbes eindeutige Weiblichkeit, wenn sie mitteilt, dass „die Wissenschaft und 
[ihre] eigentliche Natur siegten“36. Mit Elbes Kommunikation der völligen „Überein-
stimmung mit sich selbst“37 wird die Diskrepanz der Variablen sex und gender zu 
Gunsten einer eindeutigen Weiblichkeit aufgelöst. 

Zur Abrundung des Bildes berichtet Elbe von den Tätigkeiten, die ihr zurzeit die meis-
te Freude bereiteten – sie genieße es, „sich weiblichen Beschäftigungen hingeben zu 
können … [sie] liebt es zu nähen oder Lampenschirme zu machen …“38. Die Kon-
struktion von Elbes eindeutiger Geschlechtszugehörigkeit endet somit, wie sie begann 
– mit der stereotypen Herausstellung ihrer Weiblichkeit. Diese Weiblichkeit wird im 
Artikel auf verschiedenen ineinandergreifenden Ebenen hergestellt, beginnend mit der 
Markierung der Interviewsituation, über die Gegenüberstellung von Fremd- und 
Selbstwahrnehmung in der Kindheit bis zur Herausstellung der ‚eigentlichen Natur‘ 
durch Elbe und die autorisierende Instanz Kurt von Warnekros.39 Vervollständigt mit 
weiblich konnotierten Requisiten und Tätigkeiten setzt diese Inszenierung die Variab-
len sex und gender gleich und konstruiert für Elbe eine eindeutige Weiblichkeit. Was 
bleibt, ist die Problematik der Variablen desire.  

 
 
 

Ambivalenz hergestellt wird, damit am greifbarsten erscheinen. Auch zu Intersex bietet 
Susan Stryker eine gute Arbeitsdefinition an, die auf genitale, chromosomale, neurologi-
sche und anatomische Aspekte sowie Fragen der Reproduktion eingeht. Vgl. Stryker 2008, 
wie Fußnote 3, hier: 8f. Zur Begriffsgeschichte ,Vom Hermaphroditismus zur Intersexuali-
tät‘ siehe auch: Hirschauer, Stefan: Die soziale Konstruktion der Transsexualität. Frank-
furt am Main 1993. 

35  Zum Thema ‚Intersexualität als Legitimation für geschlechtsangleichende Operationen‘ 
siehe auch Weiß, Volker: … mit ärztlicher Hilfe zum richtigen Geschlecht? Zur Kritik der 
medizinische Konstruktion der Transsexualität. Hamburg 2009, 199 ff. 

36  „Videnskaben og [hendes] egentlige Natur sejrede.“ Fru Loulou, wie Fußnote 15, hier: 5. 
37  „Overensstemmelse med sig selv“ Ebd. 
38  „at kunne hengive [sig] til kvindelige Sysler ... [hun] elsker at sy og lave Lampeskærme 

...“ Ebd., 6. 
39  Eigentlich hieß er nur Warnekros, das von wurde im Artikel hinzugefügt. 
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2.1.3 Entsexualisierung als Sicherstellung der heteronormativen Ordnung 

Für das transsexuelle Subjekt scheint die Geschlechtsambivalenz automatisch die Ge-
fahr der Homosexualität zu implizieren. Nachdem der Artikel für Lili Elbe und somit 
auch für Einar Wegener bereits eine ‚naturgegebene Weiblichkeit‘ etabliert hat, birgt in 
diesem Falle die Ehe mit Gerda Wegener dieses problematische Potenzial. Die ver-
meintlich heterosexuelle Ehe zwischen der weiblichen Gerda Wegener und dem männ-
lichen Einar Wegener wird gewissermaßen in eine lesbische Beziehung verkehrt. Um 
dieser Gefahr vorzubeugen, wird die Beziehung der Wegeners in einem Absatz mit 
dem Zwischentitel „Freundschaft und Zusammenarbeit“40 entsexualisiert und als 
Freundschaft und Arbeitsgemeinschaft inszeniert: „Die Beziehung, die alle anderen als 
eine Ehe ansahen, war auf gegenseitiges Verständnis, unerschütterliche Freundschaft, 
innige Vertrautheit und Gemeinschaftsgefühl in der Arbeit gebaut.“41 Diese Entsexua-
lisierung der Beziehung der Wegeners impliziert, dass die Ehe nie vollzogen wurde 
und somit sämtliche Verdachtsmomente auf Homosexualität jeglicher Grundlage ent-
behrten. 

Dementsprechend musste die nun ebenfalls rechtlich nicht mehr haltbare Ehe gar nicht 
geschieden werden, da eine Ehe zwischen zwei Frauen in diesem Sinne nie hätte exis-
tieren können: „Die Ehe zwischen Einar und Gerda Wegener wurde per Urteil für un-
gültig erklärt – sie sind also nicht geschieden – sie waren nie verheiratet.“42 Mit dieser 
Art von Auslöschung der Vergangenheit können Gerda Wegener und Lili Elbe als 
„zwei wahre Freundinnen“43 ihre Beziehung aufrechterhalten, während Elbe ‚jung-
fräulich‘ in eine heteronormative Zukunft blicken kann.  

2.1.4. Welches Maß an agency macht wen ‚glücklich‘? 

Die erfolgreich (re-)konstruierenden Inszenierungsstrategien des Artikels werden unter 
dem Motto „Ein glücklicher Mensch“44 noch einmal zusammengefasst. Elbe konsta-
 
 
 
40  „Venskab og Samarbejde“ Ebd., 5. 
41  „Det Forhold, som alle andre ansaa for et Ægteskab, var bygget paa gensidig Forstaaelse, 

urokkeligt Venskab, inderlig Fortrolighed og Fællesfølelse i Arbejdet.“ ebd. 
42  „Ægteskabet mellem Einar og Gerda Wegener blev ved Dom erklæret for ugyldigt – de er 

altsaa ikke skilt – de har aldrig været gift.“ Ebd., 6. 
43  „to sande Veninder“ Ebd., 5. 
44  „Et lykkeligt Menneske“ Ebd. 
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tiert, dass sie glücklich sei und sich nun „völlig in Übereinstimmung mit sich selbst“45 
fühle. Die Gleichsetzung von Glück mit einer Kongruenz von sex und gender wirft 
jedoch die Frage auf, wer oder was hier eigentlich ‚glücklich‘ gemacht wird? 

Inszeniert wird dieses positive Gefühl für die Person Lili Elbe, die auf die einfache 
Frage „Sind sie jetzt glücklich?“46 klar mit „Ja, das bin ich … ich bin so glücklich“47 
antwortet. Mit dieser Inszenierungsstrategie schafft es der Text, zwei seiner Hauptan-
liegen noch einmal elegant zusammenzufügen. Die Wiederherstellung der heteronor-
mativen Ordnung wird von Elbe als positiv bestätigt und durch sie erst deutlich formu-
liert. Sie wird somit zum Sprachrohr dieser Ordnung, während sie aufgrund der 
Interviewsituation gleichzeitig als eigenständige Stimme erscheint. Hier möchte ich 
der Frage nach der agency von Lili Elvenes innerhalb einer solchen Berichterstattung 
genauer nachgehen und noch einmal an Fischer-Lichtes Ausführungen zur agency des 
Schauspielers anknüpfen, die sich gut applizieren lassen. So besteht im Politiken-
Artikel die agency von Elvenes darin, die Rolle von Lili Elbe zu übernehmen und sich 
durch diese innerhalb einer Interviewsituation zu äußern. Die Fragen während des In-
terviews, dessen Wiedergabe im Text sowie die Übernahme einer Rolle schaffen einen 
begrenzten Inszenierungsraum und begrenzen somit wiederum diese agency. 

Elbes Äußerungen werden jedoch nicht nur durch deren Funktionalisierung innerhalb 
von (Re-)Konstruktionsstrategien in ihrer Bedeutung beschnitten, sondern müssen 
ebenfalls über andere Instanzen gerechtfertigt werden. Während die geschlechtsambi-
valente Phase in den Transformationsraum der Kunst abgeschoben wird, muss die 
selbst erklärte Weiblichkeit medizinisch belegt und die erklärte Nicht-Homosexualität 
rechtlich abgesichert werden. Hiermit wird bereits die Zuschreibung diskursiver Zu-
ständigkeiten in Bezug auf Geschlecht, Identität, Körper und Sexualität angedeutet, die 
im nachfolgend zu behandelnden Beitrag in Ekstra Bladet explizit thematisiert wird.  

In Politiken wird besonders die übergeordnete Rolle der Medizin herausgestellt, der, 
verkörpert durch die Autorität Kurt von Warnekros’, das „große Wunder der Wissen-

 
 
 
45  „helt i Overensstemmelse med sig selv“ Ebd. 
46  „Er De nu lykkelig?“ Ebd. 
47  „Ja, det er jeg … jeg er saa lykkelig“ Ebd. 
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schaft“48 geglückt war. Daran knüpft sich auch das nationale wissenschaftliche Inte-
resse an, auf das Lassen am Ende des Artikels hinweist: 

Lili Elbe ist während ihres Aufenthaltes hier in der Stadt schon von einer Reihe däni-
scher Ärzte untersucht worden, sowohl Gynäkologen als auch anderen, und an einem 
unserer Institute wurde eine Reihe von Blutproben entnommen, um den Hormon-Inhalt 
des Blutes zu untersuchen. Rein wissenschaftlich gesehen ist ihr Fall somit von großem 
Interesse.49

Das dänische medizinische Interesse sowie eine bereits vorhandene Kompetenz auf 
diesem Feld werden am folgenden Tag in einem weiteren Artikel in Politiken aufge-
griffen. Lassen weist somit geschickt auf die anderen, das Bild komplettierenden Pres-
sebeiträge hin und appelliert im letzten Satz an das Mitgefühl und Interesse, aber ins-
besondere an die Neugier der Leserinnen und Leser, die mit einer späteren 
Buchveröffentlichung gestillt werden könnte: „Ihr ungewöhnliches Schicksal wird 
auch menschlich gesehen sowohl Interesse als auch Mitgefühl wecken, und man wird 
mit Spannung der weiteren Entwicklung Lili Elbes entgegensehen.“50  

Elbes vermeintlich originäre Stimme ist somit in eine komplexe Inszenierung einge-
bunden, die sie nicht nur, wie suggeriert, zum Sprachrohr von Lili Elvenes macht, son-
dern ebenfalls zum Sprachrohr für eine heteronormative Ordnung sowie die daran ge-
bundenen rechtlichen Bestimmungen und zum Verstärker für die Profilierung der 
Medizin auf dem Feld der Geschlechtsvereindeutigung sowie für die Verfolgung der an 
eine Verlagspolitik gebundenen ökonomischen Interessen.  

 
 
 
48  „Videnskabens store Mirakel“ Ebd. 
49  „Lili Elbe er under sit Ophold her i Byen blevet undersøgt af en Række danske Læger, 

baade Gynækologer og andre og paa et af vore Instituter er der blevet taget en Række 
Blodprøver for at undersøge Blodets Hormon-Indhold. Rent videnskabeligt set er hendes 
Tilfælde saaledes af megen Interesse.“ Ebd., 6. 

50  „Hendes usædvandlige Skæbne vil ogsaa menneskeligt set vække baade Interesse og 
Medfølelse, og man vil med Spænding imødese Lili Elbes videre Udvikling.“ Ebd. 
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2.2. Legitimation und Regulierung einer Sensation 

Der ebenfalls am 28. Februar 1931 in Ekstra Bladet erschienene Artikel „Der Mann, 
der eine Frau wurde“51 setzte weit deutlicher als der Politiken-Beitrag auf den sensati-
onellen Charakter der Geschichte. Im Zuge dessen wurde hier versucht, Fragen, die die 
dänische Gesellschaft vermeintlich bewegten, durch Interviews mit den jeweils zu-
ständigen medizinischen und rechtlichen Experten zu beleuchten. Bereits der Untertitel 
des Hauptartikels – „Professor von Warnekros erzählt. Lili Elbe entstand bei einem in 
den Annalen der Medizin einzigartigen Eingriff“52 – antizipiert eine explizite Verbin-
dung zwischen einzigartigen wissenschaftlichen Möglichkeiten und der Medizin, wäh-
rend ein ergänzender Anhangsbeitrag mit der Überschrift „Was die Rechtslage sagt. 
Wie man sich im Falle eines Geschlechtswechsels positioniert“53 einen entsprechenden 
juristischen Leitfaden zur Verfügung stellt. Mit der Herausstellung von Medizin und 
Recht als zuständige Instanzen werden somit auch durch die Berichterstattung diskur-
sive Kompetenzen zugewiesen und öffentlichkeitswirksam gefestigt.  

Die befragten Experten werden als herausragend auf ihrem jeweiligen Gebiet darge-
stellt. Damit verbunden ist die Untermauerung eines Autoritätsstatus, der diesen zwei 
weiteren vermeintlich originären Stimmen per se eine höhere Kompetenz zuweist, als 
der ihnen gegenüberstehenden, im Politiken-Artikel etablierten Stimme Lili Elbes. 

2.2.1 Geschlechtswechsel als medizinische Sensation 

Ekstra Bladet setzte mit der Platzierung des Artikels auf der ersten Seite, einer in gro-
ßen Lettern hervorstechenden Überschrift sowie einem Foto von Einar Wegener und 
vier Fotografien von Lili Elbe (Lili Elvenes) zunächst klar auf den sensationshei-
schenden Aspekt der Geschichte. Die Relevanz der Berichterstattung wird einleitend 
durch die Verwebung von öffentlicher Diskussion und Sensationalismus herausgestellt, 
wenn darauf hingewiesen wird, dass „[d]ie scheinbar ganz unglaubliche Geschichte 

 
 
 
51  „Manden, der blev Kvinde“ Dr. Rank: „Manden, der blev Kvinde. Professor von War-

nekros fortæller. Lili Elbe blev til ved et i Lægevidenskabens Annaler enestaaende 
Indgreb“. In: Ekstra Bladet. 28.02.1931, 1 u. 9, hier: 1. 

52  Ebd.  
53  „Hvad Juraen siger. Hvordan man stiller sig i Tilfælde af Kønsskifte“ Ebd., 9. 
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von Einar Wegeners physiologischer Verwandlung zur Frau nach einer Operation […] 
heute alle Gemüter beschäftigte.“54  

Um den vermeintlich dringlichen Fragen der Allgemeinheit nachzugehen, welche 
„vollkommen unverständig“55 vor dem Phänomen stehe und sich frage, ob es wirklich 
möglich sei, „dass so etwas stattfinden kann“56, lässt Ekstra Bladet Kurt von War-
nekros57 zu Wort kommen, der laut Beitrag „der einzige ist, der sich in dieser Sache 
mit Gewicht äußern kann“58. Durch diese Art von Kompetenzzuschreibung wird die 
im ersten Politiken-Artikel funktionalisierte Stimme Elbes heruntergestuft und die 
Medizin in den Mittelpunkt gerückt.  

Der nachfolgende Hauptteil des Artikels mit der Zwischenüberschrift „Professor v. 
Warnekos erzählt“59 basiert auf einem Telefoninterview und gibt abgesehen von zwei 
Zwischenfragen nur dem Arzt zugeschriebene Aussagen wieder. Warnekros schließt an 
den Sensationsgedanken des Titels an und bestätigt, dass „der Fall […] ganz einzigar-
tig und vermutlich ohne Entsprechung in den Annalen der Medizin“60 sei. In seinen 
Ausführungen stellt er insbesondere die Bedeutung seiner eigenen Leistung in den 
Mittelpunkt, indem er darauf hinweist, dass „[h]erausragende französische Ärzte […] 
ihr [Lili] keine Hilfe hatten leisten können“61, wohingegen er erkannt habe, „dass es 
mit einem operativen Eingriff möglich sein müsste, die arme Frau von ihren jahrelan-
gen Leiden zu befreien und sie dem Leben als neuen Menschen zurückzugeben“62. 
Hiermit wird der operative Eingriff als ‚Heilungsansatz‘ etabliert und Warnekros 

 
 
 
54  „[d]en tilsyneladende ganske utrolige Historie om Einar Wegeners fysiologiske 

Forvandling til Kvinde efter en Operation optog i Dag alle Sind.“ Ebd., 1 [Hervorhebung 
im Original]. 

55  „fuldkommen uforstaaende“ Ebd. 
56  „at noget saadant kan finde Sted?“ Ebd. 
57  Auch in Ekstra Bladet wurde fälschlicherweise ein ‚von‘ vor Warnekros’ Namen gesetzt. 
58  „er den eneste, der i denne Sag kan udtale sig med nogen Vægt“ Dr. Rank, wie Fußnote 

51, hier: 1. 
59  „Professor v. Warnekros fortæller“ Ebd. 
60  „Tilfældet [...] ganske enestaaende og vistnok uden Sidestykke i Lægevidenskabens 

Annaler“ Ebd. 
61  „Fremragende franske Læger [...] havde ikke kunnet yde hende nogen Hjælp“ Ebd. 
62  „at det ved et operativt Indgreb maatte være muligt at befri denne stakkels Kvinde for 

hendes aarelange Lidelser og give hende tilbage til Livet som et nyt Menneske.“ Ebd. 
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gleichzeitig als Pionier auf diesem Gebiet herausgestellt.63 Warnekros weist in diesem 
Zusammenhang ebenfalls darauf hin, „welches Risiko mit einem solchen Experiment 
verbunden war“64, da er „ganz ohne Präzedenzfall dieser Art“65 dastand, betont aber 
gleichzeitig, „dass die Chance größer als das Risiko war“66 und er stolz und froh sei, 
„sagen zu können, dass das Experiment über alle Erwartungen geglückt ist“67. War-
nekros reklamiert somit einen Erfolg für sich als Arzt und damit für die Medizin im 
Allgemeinen. Der Hinweis auf das Risiko der vorgenommenen Operation68 impliziert 
jedoch gleichzeitig einen Erklärungsbedarf in Bezug auf die Notwendigkeit. Hierbei 
ist auch die Medizin gezwungen, sich normierender Strategien zu bedienen. 

2.2.2 Die Legitimation eines Eingriffs in die ‚Ordnung der Natur‘ 

Eric Cassell, der sich mit den Zusammenhängen zwischen ‚Leiden‘ und Medizin aus-
einandersetzt, erklärt, dass die Daseinsberechtigung der Medizin über das Lindern von 
‚Leiden‘ hergestellt wird.69 ‚Leiden‘ fällt somit explizit in den Zuständigkeitsbereich 
der Medizin und auch Warnekros weist im Interview mit Ekstra Bladet darauf hin, 
dass er Elbe von „ihren jahrelangen Leiden“70 befreit habe und etabliert somit seine 
eigene Zuständigkeit für diesen Fall. Besagte ‚Leiden‘ Elbes werden für den Zeitraum 
vor der ersten Untersuchung durch Warnekros zunächst psychologisch figuriert: „Zu 
diesem Zeitpunkt waren ihre Depressionen schon so weit fortgeschritten, dass sie da-

 
 
 
63  Der vorausgehende Eingriff von Erwin Gohrbandt in Berlin sowie die Forschung an Mag-

nus Hirschfelds Institut für Sexualwissenschaften finden keinen Eingang in den Artikel. 
64  „hvilken Risiko der var forbundet med et saadant Eksperiment“ Dr. Rank, wie Fußnote 51, 

hier: 1. 
65  „ganske uden Fortilfælde af denne Art“ Ebd. 
66  „at Chancen var større end Risikoen“ Ebd. 
67  „at kunne sige, at Eksperimentet lykkedes over al Forventning“ Ebd. 
68  Im Artikel ist die Rede von nur einer Operation, obwohl Elvenes sich bis zu diesem Zeit-

punkt bereits drei Operationen unterzogen hatte, von denen zwei von Warnekros durchge-
führt worden waren. 

69  Vgl. Cassell, Eric. J.: The Nature of Suffering and the Goals of Medicine. Oxford 2004, 
61. 

70  „hendes aarelange Lidelser“ Dr. Rank, wie Fußnote 51, hier: 1. 
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mit drohte, sich das Leben zu nehmen, da sie sich im Dasein nicht zurecht finden 
konnte.“71

Die körperliche Dimension erschließt sich Warnekros im Rahmen einer Untersuchung: 
„Zu meiner Überraschung befand ich damals, dass, obwohl sie äußerlich ausgeprägt 
männliche Züge hatte, diese Züge nur von sekundärer Natur waren – in Wirklichkeit 
war ihre Anatomie die einer Frau.“72 Hier wird die bereits in Politiken von Lili Elbe 
selbst erklärte Intersexualität mit starker Ausprägung zum Weiblichen medizinisch 
bestätigt und als ‚Fehler der Natur‘ benannt, denn „[f]ür den Fachmann konnte nicht 
der geringste Zweifel daran bestehen, dass die Natur hier eine Frau hatte schaffen wol-
len, aber dass da durch den einen oder anderen unglückseligen Umstand Unordnung 
ins Werk gekommen war.“73 Intersexualität wird somit als ein ‚Fehler der Natur‘ figu-
riert, der Leiden auslöst und mit Hilfe der Medizin zu Gunsten des ‚wirklichen‘, in 
diesem Falle weiblichen Geschlechts zu korrigieren sei. Die entsprechenden medizini-
schen Korrekturen74 wurden, wie er es selbst erklärt, von Warnekros vorgenommen: 
„Es gelang mir, die Züge der männlichen Natur zu entfernen, die es bei dieser un-
glücklichen Frau gab, und ihr an deren Stelle gewisse elementare weibliche Organe 
einzupflanzen, die ihr fehlten.“75 So wurde Elbe unmittelbar nach diesen Eingriffen 
laut Warnekros „eine vollständig normale Frau“76 und hatte, „während das Leben ihr 
zuvor ein Leiden war, […] bereits ihre Sinnesruhe und ihr Seelengleichgewicht wieder 

 
 
 
71  „hun var paa dette Tidspunkt saa langt ude i Depressionen, at hun truede med at berøve sig 

Livet, fordi hun ikke kunde finde sig til rette i Tilværelsen.“ Ebd. 
72  „Jeg fandt da til min Overraskelse, at skønt hun i det Ydre havde udpræget mandlige Træk, 

var disse Træk kun af sekundær Natur – i Virkeligheden var hendes Anatomi en Kvindes.“ 
Ebd. [Hervorhebung im Original]. 

73  „Der kunde ikke for Fagmanden være mindste Tvivl om, at Naturen her havde villet skabe 
en Kvinde, men at der ved et eller andet ulyksaligt Tilfælde var kommet Kludder i 
Værket.” Ebd. 

74  Nähere Informationen zu Ausmaß und Art der operativen Eingriffe werden im Artikel 
nicht aufgeschlüsselt. 

75  „det lykkedes mig at fjerne de Træk af mandlig Natur, der fandtes hos den ulykkelige 
Kvinde, og i Stedet indpode hende visse elementære kvindelige Organer, som hun 
manglede.“ Dr. Rank, wie Fußnote 51, hier: 1. 

76  „en fuldt normal Kvinde“ Ebd., 9.  
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gefunden“77. Der Eingriff hatte somit nicht nur einen körperlich normalisierenden Er-
folg, der geschlechtliche Eindeutigkeit und somit die Übereinstimmung von sex und 
gender wiederherstellte, sondern diente gleichzeitig im Sinne der berechtigenden Auf-
gabe der Medizin der Linderung von Elbes eingangs psychologisch figuriertem ‚Lei-
den‘. Die Legitimation des Eingriffes ist somit gegeben und wird mit einer rhetori-
schen Frage Warnekros’ abschließend nochmals explizit unterstrichen: „Und wenn es 
sich so verhält, muss man da nicht sagen, dass dieser eigenmächtige Eingriff in die 
Ordnung der Natur – oder, wenn Sie wollen, Unordnung – voll verantwortbar gewesen 
ist?“78

Ähnlich wie im Politiken-Beitrag wird auch in Ekstra Bladet auf die dritte Komponen-
te – desire – eingegangen. Diese wird zunächst in einer Überleitung zum juristischen 
Anhangsartikel funktionalisiert. Warnekros wird gefragt, ob Lili Elbe „sich auch mit 
einem Mann verheiraten könne, so es sie dazu drängt“79 – ein Frage, die er eindeutig 
bejaht, aber mit dem Hinweis versieht, dass der implizit an heterosexuelles Begehren 
gebundene Anspruch der Reproduktion nicht erfüllt werden könne und Elbe somit nie 
Kinder würde gebären können: „Das ist die einzige Schwierigkeit, die die Medizin 
nicht zu überwinden vermag – ansonsten ist nichts unmöglich!“80 Die Medizin wird 
somit abschließend als (fast) allmächtig inszeniert. Warnekros wird im journalistischen 
Inszenierungsrahmen zwar wesentlich mehr Kompetenz zugeschrieben als Elbe, den-
noch ist auch er – ebenso wie die Medizin allgemein – mit beschränkter agency aus-
gestattet. Die Inszenierung der medizinischen Äußerung wirkt somit einerseits normie-
rend, ist aber andererseits auch den Normierungen unterworfen, die bereits im 
Politiken-Artikel für Lili Elbes Aussagen greifen. 

 
 
 
77  „mens Livet tidligere var hende en Lidelse, [...] allerede fundet sin Sindsro og 

Sjælsligevægt igen.“ Ebd. 
78  „og naar Forholdene ligger saaledes, maa man da ikke sige, at dette egenmægtige Indgreb 

i Naturens Orden – eller, om De vil, Uorden – har været fuldt forsvarligt?“ Ebd. 
79  „vil kunne gifte sig med en Mand, hvis hun føler Trang dertil“ Ebd. 
80  „det er den eneste Vanskelighed, som Lægevidenskaben ikke formaar at overvinde – ellers 

er intet umuligt!“ Ebd. 
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2.2.3. Ein juristisch reguliertes Begehren und eine juristisch regulierte Identität 

Im Anhangsartikel „Was die Rechtslage sagt“81 wird ein „herausragender Jurist“82 aus 
Kopenhagen zu den rechtlichen Aspekten im Falle eines Geschlechtswechsels befragt. 
Dieser merkt zunächst an, dass es „im dänischen Recht für diesen Umstand keine Be-
stimmung gibt“83. Nachfolgend wird in dem allgemein gehaltenen und nicht explizit 
auf Elbe ausgerichteten Teiltext der Fokus umgehend auf das Eherecht gerichtet. Auf-
bauend auf eine Aufzählung von möglichen Gründen für eine Eheannullierung oder 
Scheidung – von Impotenz bis Verwandtschaft der Ehepartner – wird vom Experten 
festgehalten, dass es keine ausdrücklichen Bestimmungen im Falle eines Geschlechts-
wechsels gebe, dies jedoch auch nicht notwendig sei:  

Es wäre unrichtig, die Scheidungsregeln des Gesetzes anzuwenden – und die einzig 
richtige Lösung wäre, die Ehe einfach als nicht existent zu betrachten, da es ja die ge-
setzliche Voraussetzung ist, dass Ehen nur zwischen Personen unterschiedlichen Ge-
schlechts eingegangen werden.84  

Es wird deutlich, dass das zentrale rechtliche Anliegen die Sicherstellung der heterose-
xuellen Ehe darstellt. Somit wird jegliche andere Form von ehelicher Gemeinschaft als 
nicht existent und dementsprechend als rechtlich irrelevant erachtet. Die Expertenaus-
sage bestätigt folglich das Vorgehen in Bezug auf die für nichtig erklärte Ehe der We-
geners, die in Politiken über deren Nichtvollzug hergeleitet wurde. Ein Gerichtsbe-
schluss sei demnach nicht notwendig und würde nur eine zusätzliche rechtliche 
Bestätigung darstellen, da „die Voraussetzung dafür, dass überhaupt die Rede von einer 
Ehe sein könnte, fehlt.“85 Wie schon bei Politiken, wird auch in Ekstra Bladet darauf 
hingewiesen, dass einer Eheschließung nach einem Geschlechtswechsel, das heißt 
nach dem Erlangen der Übereinstimmung von sex und gender, nichts im Wege steht, 
denn im Zuge des Geschlechtswechsels wird ebenfalls ein rechtmäßiges heterosexuel-

 
 
 
81  „Hvad Juraen siger“ Ebd. 
82  „fremragende Jurist“ Ebd.; der Name wird im Artikel nicht aufgeschlüsselt. 
83  „findes ikke nogen Bestemmelse i dansk Ret om dette Forhold“ Ebd. 
84  „Det vil være urigtigt at bringe Lovens Skilsmisseregler i Anvendelse – og den eneste 

rigtige Løsning vil være simpelthen at betragte Ægteskabet som ikke eksisterende, idet det 
jo er Lovens Forudsætning, at Ægteskaber indgaas mellem Personer af forskelligt Køn.“ 
Ebd. 

85  „Forudsætningen for, at der overhovedet kunde være Tale om et Ægteskab, mangler.“ Ebd. 
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les Begehren sichergestellt und somit die heteronormative Harmonie von sex, gender 
und desire für den jeweiligen Fall (re-)konstruiert. 

Der juristische orientiere Teilartikel weist ebenfalls auf geschichtlich relevante Fälle-
von Geschlechtsstatuswechseln hin86, auf Grundlage derer ein knappes forensisches 
Regelwerk vorgestellt wird:  

Oft hat es sich als schwierig herausgestellt zu bestimmen, ob ein Kind ein Junge oder 
ein Mädchen ist. In solch einem Fall wäre die Vorgangsweise, dass man sich an die Ge-
richtsärztekammer wendet, und wenn diese eine eindeutige Antwort geben kann, ist die 
Sache doch erledigt. Wenn es Zweifel am Geschlecht gibt, wartet man bis die/der 
Betreffende zwanzig Jahre alt ist – dann kann es in der Regel mit Sicherheit gesagt wer-
den.87  

Somit wird die Bestimmung des Geschlechts in den Zuständigkeitsbereich von Medi-
zin und Recht eingeschrieben, und sobald diese Instanzen eine eindeutige Entschei-
dung getroffen haben, können weitere Schritte beim Ministerium beantragt werden, 
„und die/der Betreffende bekommt danach die kgl. Bewilligung, dass er oder sie als 
Angehöriger des anderen Geschlechts angesehen wird. Gleichzeitig bekommt die/der 
Betroffene einen neuen Namen entsprechend seinem/ihrem richtigen Geschlecht.“88  

Laut Text ist das juristische Hauptanliegen – neben der Sicherstellung der Ehe als hete-
rosexueller Instanz – somit die Zuweisung und Dokumentation eines ‚wahren‘, eindeu-
tigen Geschlechts, welches im Falle einer Uneindeutigkeit in Zusammenarbeit mit der 
Medizin determiniert werden kann. Die vermeintliche Zuständigkeit beider Instanzen 
wird hier noch einmal besonders deutlich gemacht. Gleichzeitig wird mit dem Hinweis 

 
 
 
86  Zum einen wird über eine Johanne Katrine Nielsdatter berichtet, deren Status 1820 von 

weiblich zu männlich geändert wurde, zum anderen von der Leiterin eines Kinderheims, 
bei der die Lage ähnlich dargestellt wird. Bei Letzterer dürfte e sich um Vilhelmine Møller 
handeln, die 1893 des Mordes angeklagt wurde und im Zuge dessen medizinisch unter-
sucht und für hermaphroditisch erklärt wurde und nachfolgend als Mann lebte.  

87  „Ofte har det vist sig meget vanskeligt at bestemme, om et Barn er Dreng eller Pige. I saa 
Fald vil Fremgangsmaaden være den, at man henvender sig til Retslægeraadet, og hvis 
dette kan afgive et bestemt Svar, er Sagen jo afgjort. Hvis der er Tvivl om Kønnet, venter 
man til Vedkommende er en Snes Aar gammel – saa kan det som Regel siges med 
Sikkerhed.“ Dr. Rank, wie Fußnote 51, hier: 9. 

88  „og den paagældende faar derefter kgl. Bevilling paa, at han eller hun anses for tilhørende 
det andet Køn. Samtidig faar Vedkommende et nyt Navn, svarende til sit rette Køn.“ Ebd. 
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auf historische, dänische Fälle darauf hingedeutet, dass die Thematik nicht neu ist und 
es auch in Dänemark bereits eine diesbezügliche Auseinandersetzung gegeben hat. 
Dieser Aspekt wird am folgenden Tag in einem dritten Artikel in Politiken aufgegrif-
fen. 

2.3. Die wissenschaftliche Perspektive in Dänemark 

Als letzter Artikel erschien am 1. März 1931 in Politiken der ebenfalls von Loulou 
Lassen verfasste Beitrag „Geschlechtsausprägung und ihre Schwingungen“89. Bei die-
sem Artikel handelt es sich, wie es der Untertitel „Prof. Knud Sand äußert sich zu ab-
normen Geschlechtszuständen bei Menschen“90 bereits suggeriert, wieder um ein Ex-
perteninterview. Befragt wird der dänische Sexualbiologe Knud Sand, der sich schon 
seit mehreren Jahren mit Forschung zu Geschlechtsumwandlungen und Geschlechts-
hormonen beschäftigt und in diesem Zusammenhang insbesondere mit Hühnern expe-
rimentiert hatte. Sand sollte nun den Politiken-LeserInnen erklären, „ob solche Um-
stände gewöhnlich sind und wie die Aussichten sind, den Menschen zu helfen, die in 
geschlechtlicher Hinsicht vom Normalen abweichen“91.  

Einleitend wird von Lassen, wenn auch ohne Namen, auf den Fall eines bekannten 
Künstlers hingewiesen. Es ist eindeutig, dass es sich dabei um die Geschichte von Lili 
Elbe handelt, da Knud Sand ebenfalls kurz Bezug auf die Berichterstattung vom Vor-
tag nimmt. Er tut dies jedoch nur, um darauf aufmerksam zu machen, dass er „aus ver-
schiedenen Gründen nicht wünscht, [sich] über gerade den betreffenden Fall zu äu-
ßern“92. Sand drückt des Weiteren eine Distanz zur Presse aus und begründet seine 
Entscheidung, sich jetzt doch öffentlich zu äußern, damit, dass er in den letzten Jahren 
den Eindruck gehabt habe, „dass die Leute empfänglicher für ein richtiges Verständnis 
dieser Probleme geworden sind, als es noch vor sechzehn–siebzehn Jahren der Fall 
 
 
 
89  „Kønskarakter og dens Svingninger“ Fru Loulou: „Kønskarakter og dens Svingninger. 

Prof. Knud Sand udtaler sig om abnorme Kønstilstande hos Mennesker.“ In: Politiken, 
01.03.1931, 5–6, hier: 5. 

90  „Prof. Knud Sand udtaler sig om abnorme Kønstilstande hos Mennesker“ Ebd. 
91  „om saadanne Forhold er almindelige, og hvorledes Udsigterne er til at hjælpe de 

Mennesker, der i kønslig Henseende afviger fra det normale.“ Ebd. 
92  „af forskellige Grunde ikke ønsker at udtale [sig] om selve det omhandlede Tilfælde.“ 

Ebd. 
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war, als [er] [s]eine Arbeiten auf dem Feld begann“93. Lassen und Sand haben somit 
bereits einleitend die Kernpunkte des nachfolgenden Interviews abgesteckt, welches 
nun näher auf einen dänischen Kontext eingeht. 

2.3.1. Wo beginnt und endet Normalität? 

Bereits einleitend wird suggeriert, dass geschlechtliche ‚Abnormalitäten‘ kein Einzel-
fall sind – ein Gedanke der Sands Forschung als relevant bestätigt und von ihm aufge-
griffen wird, wenn er darauf hinweist, dass „abnorme Geschlechtsausprägungen bei 
Menschen in Wirklichkeit weitaus häufiger sind, als die Leute glauben“94. Dabei unter-
scheidet Sand zwischen psychischen Abnormitäten, zu denen er Homosexualität und 
Bisexualität zählt, und körperlichen Abnormitäten. Körper, Identität und Sexualität 
werden somit unter den gleichen Vorzeichen verhandelt. Er trifft zunächst die progres-
siv erscheinende Aussage, dass „vielleicht nur ganz wenige von uns als absolute Män-
ner oder Frauen charakterisiert werden können“95, und deutet an, dass sich die Ge-
schlechtsausprägungen unterschiedlicher Menschen auf unterschiedlichen Punkten 
eines Kontinuums zwischen absolut männlich und absolut weiblich befänden. Gleich-
zeitig widerspricht er dieser fließenden Geschlechtlichkeit jedoch, indem er von ab-
normen Geschlechtsausprägungen spricht, wobei, so erklärt er, „die abnormsten Fälle 
die so genannten Hermaphroditischen“96 seien. Damit verortet er Normalität implizit 
an den jeweiligen Enden des Kontinuums und den zentralen Punkt als die vermeintlich 
abnormste Form von Geschlechtlichkeit. Als Hauptproblematik in Bezug auf ‚Her-
maphroditismus‘ bezeichnet Sand die fehlerhafte Geschlechtsbestimmung nach der 
Geburt und stellt somit einen Bezug zu den in Ekstra Bladet verhandelten historischen 
Fällen sowie insbesondere Lili Elbes Kindheitserinnerungen im ersten Politiken-

 
 
 
93  „i de senere Aar har jeg dog Indtryk af, at Folk er blevet mere lydhøre for en rigtig 

Forstaaelse af disse Problemer, end Tilfældet var blot for en seksten–sytten Aar siden, da 
[han] begyndte [s]ine Arbejder paa dette Felt.“ Ebd. 

94  „Abnorme Kønstilstande hos Mennesker er i Virkeligheden langt hyppigere, end Folk 
tror.“ Ebd. 

95  „maaske kun ganske faa af os kan karakteriseres som absolut Mænd eller Kvinder“ Ebd. 
[Hervorhebung im Original]. 

96  „de mest abnorme Tilfælde, de saakaldte hermafroditiske“ ebd. [Hervorhebung im 
Original]. 
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Beitrag her. So wird Intersexualität auch im letzten Artikel als Gegenpunkt zu einer 
heteronormativen Vorstellungswelt gesetzt, welcher gleichzeitig als legitimierende 
Grundlage für die Zuständigkeitseinschreibungen in einen medizinischen Diskurs 
dient. So formuliert Sand ganz klar: „Alles in allem gehören die geschlechtlich Ab-
normen zu den unglücklichsten unter den Menschen und es liegt für die Medizin eine 
große Aufgabe darin, Ihnen zu helfen.“97

2.3.2 Zwischen Schutz und Entmündigung  

Die schon zu Beginn des Interviews angedeutete kritische Einstellung Sands gegen-
über der Presse und insbesondere der Tatsache, dass Elbe selber an die Öffentlichkeit 
gegangen ist, „vermeintlich um Ruhe in der Sache zu schaffen“98, deutet bereits an, 
welche Sprechposition sich Sand für das transsexuelle Subjekt vorstellt. Seine Hoff-
nung, dass die Sache „damit hoffentlich ad acta gelegt“99 sei, suggeriert bereits, dass er 
die Aufgabe der ‚Betroffenen‘ nicht darin sieht, sich zu den Sachverhalten zu äußern. 
Mit der Abgrenzung vom Fall Elbe verfolgt Sand jedoch auch einen weiteren Zweck. 
Obwohl er die Zuständigkeit der Medizin hervorhebt, distanziert er sich gleichzeitig 
von den Eingriffen, die Warnekros vorgenommen hatte:  

Sowohl aus dem Ausland als auch von hier zuhause kennt man schon Fälle, bei denen 
man durch operative und andere Behandlungen den sexuell Abnormen hat helfen kön-
nen, und durch unsere fortdauernde Forschung – u. a. über die näheren Beziehungen 
zwischen den Sexualhormonen – gibt es die berechtigte Hoffnung, noch weiter voran-
zukommen, wenngleich man nicht wagt, allzu viel Vertrauen in die sensationellen Mel-
dungen, die gelegentlich über Wunderkuren auf diesem und anderen Gebieten auftau-
chen, zu setzen.“100  

 
 
 
97  „Alt i alt hører de kønsligt Abnorme til de ulykkeligste blandt Mennesker, og der ligger en 

stor Opgave for Lægevidenskaben i at hjælpe dem.“ Ebd. [Hervorhebung im Original]. 
98  „formentlig for at faa Ro om Sagen“ Ebd. 
99  „dermed forhaabentlig skrinlagt“ Ebd. 
100  „Baade fra Udlandet og herhjemme fra kender man da ogsaa Tilfælde hvor man gennem 

operative og andre Behandlinger har kunnet hjælpe de seksuelt abnorme, og gennem vor 
fortsatte Forskning – bl. a. over Seksualhormonernes nærmere Forhold – er der berettiget 
Haab om at naa yderligere frem, selv om man ikke tør fæste for megen Lid til de 
sensationelle Meddelelser, der fra Tid til anden fremkommer om Vidunderkure paa dette 
som paa andre Omraader.“ Ebd. 
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Sand legt damit den medizinischen Fokus für Dänemark auf sein eigenes Arbeitsfeld – 
die Hormonforschung.101 Er versäumt es auch nicht, die juristische Komponente mit 
einzubeziehen, und darauf hinzuweisen, dass im Zuge der Verbesserung der Lage über 
die letzten Jahrzehnte ein wachsendes Verständnis dafür entstanden sei, dass es sich 
um „angeborene Abnormalitäten“102 handele, „was sich auch in der Gesetzgebung und 
den Bestimmungen zur sozialen Stellung dieser Menschen bemerkbar macht und hier-
durch in einer Erleichterung ihrer Umstände, aber auch die Biologie und die Medizin 
haben in der letzten Generation viele der dazu gehörenden Probleme freigelegt.“103 
Die implizierte Zusammenarbeit zwischen Medizin und Recht begründet sich dabei 
jedoch nicht nur aus einem reinen Hilfsethos, sondern auch über den Hinweis auf se-
xuelle Straftaten, da „ein Teil von diesen Menschen in Konflikt mit dem zivilen und 
strafrechtlichen Gesetz kommen“104. Die Kastrationsgesetzgebung von 1929105 wird 
zwar nicht explizit erwähnt, von Sand jedoch neben der Funktion als Hilfe für die ‚Be-
troffene‘ als regulierend figuriert. Diese Regulation wird ebenfalls in einen medizini-
schen ‚Hilfe‘-Diskurs eingeschrieben, der das ‚Lindern von Leiden‘ somit über eine 
individuell körperliche Ebene hinaushebt.  

Medizinische Hilfe wird dementsprechend auch hier zu einem Instrument der Norma-
lisierung, während Sand eine weitere Figur im journalistischen Inszenierungsraum ist. 
Trotz seiner ebenfalls eingeschränkten agency regulieren und beschränken seine Aus-
sagen die agency vom transsexuellen Subjekt und somit von Lili Elvenes. In einem 
vermeintlich ‚Hilfe‘-Appell äußert er zum Ende des Interviews, „dass das, was diese 
unglücklich gestellten Menschen vor allem brauchen, Verständnis und Ruhe vor neu-
gierigem und sensationellem Gerede ist, ob es nun von Mann zu Mann oder öffentlich 
 
 
 
101  Bei Christine Jorgensen, die sich Anfang der 1950er in Dänemark geschlechtsangleichen-

den Eingriffen unterzogen hatte, spiele gerade die hormonelle Behandlung eine überge-
ordnete Rolle. 

102  „medfødte Abnormaliteter“ Fru Loulou, wie Fußnote 89, hier: 5. 
103  „hvilket ogsaa giver sig Udslag i Lovgivning og Bestemmelser over for disse Menneskers 

sociale Stilling og derigennem i en Lettelse af deres Kaar, men ogsaa Biologien og 
Lægevidenskaben har i den sidste Menneskealder klarlagt mange af de herhen hørende 
Problemer“ Ebd. 

104  „En Del af disse Mennesker kommer i Konflikt med de civile eller strafferetslige Love, 
det er dog de færreste.“ Ebd. 

105  Es handelt sich bei diesem Gesetz um eine Regulierung der „freiwilligen“ Kastration bei 
Sexualstraftätern, welche diese von ihrem gesetzeswidrigen Begehren befreien sollte. 
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ist“106. Damit fordert er jedoch auch das Verstummen von in diesem Fall transsexuel-
len Stimmen und beschränkt sowohl die Zuständigkeiten als auch die Redekompetenz 
auf medizinische sowie rechtliche Instanzen. 

3. Transsexualität: Eine ‚erfolgreiche‘ Inszenierung? 

Normalisierungsstrategien, die sich an ein ‚harmonisches‘ Verhältnis von sex, gender 
und desire anlehnen, sowie die Herausstellung von Medizin und Recht als Verhand-
lungsräume für die daran geknüpften Normalisierungsprozesse stellen sich als die 
zentralen Faktoren der journalistischen Inszenierung von Transsexualität heraus. Die 
besondere Art der aufgeteilten Berichterstattung schlüsselt die Funktionsweise der In-
szenierungen anhand der verschiedenen Beiträge sehr genau auf und macht somit be-
sonders sichtbar, inwieweit verschiedene Sprechpositionen instrumentalisiert und in 
einem Gesamtbild zusammengeführt werden. Auffällig ist dabei, dass die journalisti-
sche Instanz in den Hintergrund zu treten scheint, aber die verschiedenen Stimmen 
dennoch sehr genau orchestriert. Der am 28. Februar 1931 in Politiken erschienene 
Beitrag lässt Lili Elbe sprechen, während Ekstra Bladet am gleichen Tag sowohl War-
nekros sowie einen juristischen Experten zu Wort kommen lässt. Am 1. März 1931 
wird schließlich Knud Sand interviewt, der den Fall in einen dänischen Kontext ein-
ordnet. In dieser Art von Berichterstattung werden zunächst mit dem Anschein der ori-
ginären transsexuellen Stimme eine normierende Inszenierung in Bezug auf Ge-
schlecht, Körper, Identität und Sexualität vorgenommen, während gleichzeitig 
gezieltes Marketing betrieben wird – sowohl für kommerzielle Zwecke als auch für 
diskursive Zuständigkeitsbereiche. Die diskursiven Zuständigkeiten werden beim Me-
dizinischen und Juristischen verortet. Nachfolgend wird der dänische Referenzpunkt 
herausgearbeitet und das Thema für einen nationalen Kontext zugänglich gemacht.  

Die Kombination dieser Artikel setzt einen Standard für die Elemente, die in der Fol-
gezeit Eingang in die Berichterstattung über Transsexualität finden. So wurde über 
zwanzig Jahre später, als Christine Jorgensen im Dezember 1952 weltweit die Schlag-

 
 
 
106  „at det, som disse ulykkeligt stillede Mennesker frem for alt trænger til, er Forstaaelse og 

Fred for al nyfigen og sensationel Omtale, der være sig Mand og Mand imellem eller 
offentligt.“ Fru Loulou, wie Fußnote 89, hier: 5. 
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zeilen bestimmte, ihr Fall insbesondere in der dänischen Presse nach genau demselben 
Muster verhandelt wie der ‚Fall Lili Elbe‘. Überschriften wie „Manden, der blev kvin-
de“107 wurden recycelt, und ein typischer Artikel bestand aus einem Interview mit 
Christine Jorgensen, medizinischen und rechtlichen Expertenstimmen und den dem-
entsprechenden thematischen Aufklärungen sowie der Verhandlung der Relevanz der 
Thematik in Dänemark.108 Jedoch nicht nur formell, sondern auch inhaltlich und stra-
tegisch lehnte sich die Berichterstattung an das Muster an, das Politiken und Ekstra 
Bladet 1931 etabliert hatten: Stereotype Weiblichkeitsvorstellungen wurden hervorge-
hoben, während Jorgensens Weiblichkeit aus einer ins Feminine ausschlagenden Inter-
sexualität inszeniert wurde. Die Akteure übernehmen exakt die gleichen Rollen wie 
1931 und bestätigen somit das erfolgreich tradierte journalistische Inszenierungskon-
zept, in dessen Mittelpunkt die unbedingte Aufrechterhaltung einer heteronormativen 
Ordnung steht.  

Doch nicht nur für eine journalistische Konstruktion von Transsexualität war der ‚Fall 
Lili Elbe‘ von Bedeutung. Sandy Stone zeigt in ihrem für die Transgender Studies 
wegweisenden Posttranssexual Manifesto von 1987, welches sich zu großen Teil mit 
Man into Woman109 auseinandersetzt – der englischen Version des 1931 in Dänemark 
erschienenen Buchs Fra Man til Kvinde. Lili Elbes Bekendelser (Vom Mann zur Frau. 
Lili Elbes Bekenntnisse) –, auf, inwieweit sich die in den 1930er Jahren am transsexu-
ellen Subjekt Lili Elbe etablierten Normierungsprozesse sowie das Deutungsvorrecht 
insbesondere eines medizinischen Diskurses in die Inszenierungen vieler transsexuel-
ler biographischer Schriften eingeschrieben haben.110 Somit tragen diese Schriften bis 
in die Gegenwart zu einer Tradierung der in den besprochenen Artikeln etablierten 

 
 
 
107  o.A.: „Manden, der blev kvinde“. In: Ekstra Bladet. 02.12.1952, 1. 
108  Vgl. u.a. Thyra: „Manden der blev kvinde: ‚Jeg er lykkelig over mit nye køn‘. Samtale 

med den unge fotograf, der ligger paa Rigshospitalet.“ In: Information. 01.12.1952, 1 u. 8; 
und Naur, Robert: „Juridisk kan man ikke skifte køn. Tidligere gaves kongelig bevilling til 
hermafroditer – I dag findes ingen regler“. In: Information. 03.12.1952, 1 u. 8. 

109  Hoyer, Niels (Hg.): Man into Woman. An Authentic Record of a Change of Sex. New York 
1933. 

110  Vgl. Stone, Sandy: „The Empire Strikes Back. A Posttranssexual Manifesto“. In: Stryker, 
Susan und Stephen Whittle (Hg.): The Transgender Studies Reader. New York 2006, 221–
235. Stone bezieht sich hier hauptsächlich auf biographische Schriften von und zu Mann-
zu-Frau-Transsexuellen. 
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Normierungen bei. Ähnliche Verlaufsmuster lassen sich für andere massenmediale Be-
reiche nachvollziehen. Der populäre Transsexualitätsdiskurs wird bis heute von nahezu 
denselben Parametern bestimmt. Während die diskursive Deutungshoheit von Medizin 
und Recht mittlerweile gesetzlich festgeschrieben ist und weiterhin medial konsolidiert 
wird, bedient sich die gegenwärtige mediale Inszenierung transsexueller Subjekte noch 
immer in großem Maße der vor fast achtzig Jahren etablierten Strategien, wie der ein-
gangs erwähnte Beitrag über Anette Egelund illustriert.111 Auch wenn die Inszenierun-
gen ‚moderner‘ werden, beziehen sie sich – wenn auch unbewusst – noch immer auf 
die Veröffentlichungen aus dem Jahr 1931. Die geschlechtliche Symbolik von Lili El-
bes Puppenwagen wird also im übertragenen Sinne bis heute als Requisite weiterge-
reicht. 

 

 
 
 
111  Zu unterschiedlichen aktuellen medialen Inszenierung von Transgender siehe auch: Stry-

ker/Whittle 2006, wie Fußnote 110. 
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Eine im Raum verankerte Wissenschaft? 

Aspekte einer Geschichte der „Abteilung Germanenkunde  
und Skandinavistik“ der Reichsuniversität Straßburg 

Thomas Mohnike 

Zusammenfassung 

Die nationalsozialistische „Reichsuniversität Straßburg“ (1941–1944) hatte u. a. die 
Aufgabe, eine „im Raum verankerte Wissenschaft“ zu betreiben. Dies bedeutete für 
die Geisteswissenschaften im Allgemeinen und die Abteilung für Germanenkunde und 
Skandinavistik im Besonderen, die Germanisierung des Elsass historisch zu legitimie-
ren und zu fördern. Der vorliegende Artikel geht der Frage nach, inwiefern sich diese 
Aufgabenstellung in der Geschichte der Abteilung widerspiegelt. Er analysiert dazu 
zunächst ihre personellen und institutionellen Strukturen; ein besonderer Schwerpunkt 
ist dabei die Bibliothek als wichtiger historischer Zeuge. Danach wird das Verhältnis 
der Skandinavisten der Reichsuniversität im Kontext zeitgenössischer Germanenideo-
logien skizziert, um abschließend der Frage nach dem Nachleben der etablierten Struk-
turen in der gegenwärtigen Bibliothek nachzugehen. 

Summary 

The assignment of the “Reichsuniversität Straßburg” (1941–1944), founded by the 
National Socialists following its annexation of Alsace, was inter alia to conduct a “sci-
ence anchored in space”. For humanities in general and the “department of Germanic 
and Scandinavian studies” in particular that meant to historically justify and to pro-
mote the germanization of Alsace. This article asks how this task is reflected in the 
history of the department. First its personal and institutional structures are analyzed; 
special focus is put on the book collection as an important historical testimony. Then, 
the article outlines the position of the representatives of Scandinavian studies in the 
context of contemporary Germanic ideologies. Finally, the question about the afterlife 
of the collection in the post-war period will be sketched out. 

Dr. Thomas Mohnike ist Maître de conférences für Skandinavistik und Direktor des Département 
d’Etudes scandinaves an der Université de Strasbourg. Kontakt: tmohnike@unistra.fr 
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I. 

Als 1941 die nationalsozialistische „Reichsuniversität Straßburg“ eröffnet wurde, war 
dies aus ideologischer Sicht keine Universitätsgründung wie jede andere. Nach dem 
„Beginn des Großdeutschen Freiheitskrieges“1, wie Karl Baedeker den nationalsozia-
listischen Angriffskrieg im Zweiten Weltkrieg in seinem Reisehandbuch Das Elsass 
euphemistisch beschrieb, finde – so hieß es hier und öfter – das Elsass vorgeblich in 
seine natürlichen Grenzen zurück, es kehre nach Jahren der Fremdherrschaft heim in 
sein wahres Reich. Der Freiburger Geograph Friedrich Metz sekundierte dieser An-
sicht in seinem Beitrag für den Reiseführer: „Die ganze Tragik des Elsaß ist in der 
Grenzlage eines Landes beschlossen, das in Wahrheit ein deutsches Kernland und 
Herzland darstellt.“2 Dieser Krieg nämlich, so wollte es 1942 auch eine Propaganda-
Ausstellung in Straßburg den Elsässern vermitteln, sei nur der Schlusspunkt von „2000 
Jahre[n] deutsche[m] Kampf am Oberrhein“3 mit Römern, Kelten und Franzosen um 
ein ursprünglich deutsches Land. Der Annektionspropaganda der Nationalsozialisten 
zufolge lag die Rechtmäßigkeit der Besetzung des Elsass also in seinem ursprünglich 
germanisch-deutschen Charakter begründet, den es zu befreien galt. 

So überrascht es nicht, dass die Pläne für die nationalsozialistische Reichsuniversität 
dahin gingen, die Hochschule „zu einer im Raum verankerten Reichsuniversität zu 
machen, die den westlerischen Geist zu überwinden und den Reichsgedanken zu stär-
ken hatte“4. Für die Etablierung dieses zugleich geographischen und historisch tiefen 
Raumes sollte in ideologischer Hinsicht das Großseminar für Frühgeschichte und Al-
tertumskunde der Philosophischen Fakultät eine zentrale politisch-ideologische Aufga-

 
 
 
1  Baedeker, Karl: Das Elsass. Strassburg und die Vogesen. Reisehandbuch. Leipzig 1942, 

XXVII.
2  Metz, Friedrich: „Landschaft, Siedlung und Volkstum.“ In: Baedeker 1942, wie Fußnote 1, 

XXI.
3  Schmid, Adolf u. Alfred Rapp: Das Elsass, Herzland und Schildmauer des Reiches. 2000 

Jahre deutscher Kampf am Oberrhein. Straßburg [1942?]; Schnitzler, Bernadette: „Une 
exposition archéologique en 1942 à Strasbourg – 2000 Jahre Kämpfe am Oberrhein.“ In: 
Cahiers alsaciens d'archéologie d'art et d'histoire (1990:33), 216–228.

4  Heydrich an Himmler, 10. April 1942, zitiert nach Kettenacker, Lothar: „Ernst Ahnrich 
und die Reichsuniversität Straßburg.“ In: Baechler, Christian, François Igersheim u. Pierre 
Racine (Hgg.): Les Reichsuniversitäten de Strasbourg et de Poznan et les résistances uni-
versitaires. 1941–1944. Strasbourg 2005, 81–96, hier 89.
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be übernehmen: Die unter diesem Dach vereinten Wissenschaften sollten u. a. den ur-
sprünglich germanischen Charakter der Region beweisen und somit die Legitimität der 
Besetzung des Elsass als „Heimholung“ in den „natürlichen“ Raum Deutschlands wis-
senschaftlich begründen. Hier war es wiederum die Abteilung „Germanenkunde und 
Skandinavistik“, die im Verbund mit Archäologie, Indogermanistik und Volkskunde 
wohl in besonderer Weise definieren sollte, was das Germanische und damit auch das 
Deutsche sei5, woher es komme und wie es von Kelten, Franzosen und anderen Völ-
kern abzugrenzen sei. 

Doch die Verbindung von universitärer Germanenkunde mit den historisch-
geographischen Räumen Elsass und Nordeuropa datiert nicht erst aus dem „Dritten 
Reich“. Beide Regionen wurden in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem 
„Germanischen“ spätestens seit der Mitte des 18. Jahrhunderts miteinander verknüpft.6 
Die ältesten umfangreicheren Quellen zur so genannten germanischen Religion sind, 
wie bekannt, die beiden isländischen Eddas und stammen mithin aus dem skandinavi-
schen Mittelalter. Die ältesten ausführlicheren Nachrichten von vorgeblich germani-
schen Völkern7 aber – Cäsars De bello gallico und Tacitus’ Germania – betreffen Be-
wohner des Oberrheins. Es war bis weit über die Mitte des 20. Jahrhunderts hinaus 
eine allgemein und europaweit anerkannte These, dass man eine ethnische und kultu-
relle Kontinuität zwischen den Germanen Cäsars und den isländischen Bauern des 
Mittelalters behaupten und somit aus beiden das Wesen des Germanischen konstruie-
ren könne. Straßburger Germanistik-Professoren wie Rudolf Henning, der an der deut-
schen Kaiser-Wilhelms-Universität (1872–1918/9) lehrte, gingen deshalb mit ihren 

 
 
 
5  Zur kritischen Diskussion der (unzulässigen) Gleichung Deutsch = Germanisch vgl. Beck, 

Heinrich (Hg.): Zur Geschichte der Gleichung „germanisch-deutsch“. Sprache und Na-
men, Geschichte und Institutionen. Berlin/New York 2004.

6  Ein wichtiger Text für die Verbindung der nordeuropäisch-„gothischen“ und der mitteleu-
ropäisch-„germanischen“ Tradition und Region im gesamteuropäischen Kontext ist hier 
Mallet, Paul-Henri: Histoire de Dannemarc. Copenhague 1755–65.

7  Jene Völker, die wohl den Namen Germanii o. ä. trugen, haben nach heutiger Ansicht 
wohl nie eine germanische Sprache (als Primärsprache) gesprochen. Vgl. Wenskus, Rein-
hard: „Über die Möglichkeit eines allgemeinen interdisziplinären Germanenbegriffs.“ In: 
Beck, Heinrich (Hg.): Germanenprobleme in heutiger Sicht. Berlin 1986, 1–21; Zeitler, 
Wolfgang Maria: „Zum Germanenbegriff Caesars: Der Germanenexkurs im sechsten Buch 
von Caesars Bellum Gallicum.“ In: Ebd., 41–52.
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Studenten in das archäologische Museum in Straßburg und lasen zudem isländische 
Sagas, um in beiden kulturelle Reflexe des Germanischen zu finden.  

Von gewissem Vorteil war dabei, dass die Zahl der historischen Dokumente, die die 
eigenständige und einheitliche Geschichte der Germanen hätten bezeugen können, ge-
ring ist, da die in Frage kommenden Gruppen und Gesellschaften über lange Zeiten 
schriftlos waren und viele Quellen zudem im Mittelalter zerstört wurden. Die histori-
schen Daten ließen der Imagination mithin weiten Raum. Weder war die Kontinuitäts-
theorie von der kulturellen Einheit römerzeitlicher Oberrheingermanen und mittelalter-
licher Isländer also eine Erfindung der Nationalsozialisten anlässlich der De-facto-
Annexion des Elsass und der Gründung der nationalsozialistischen „Reichsuniversität 
Straßburg“ (1914–1944), noch waren die Nationalsozialisten die einzigen, die dieses 
Ideologem verfochten. 

Ein wichtiges Werkzeug für dieses wissenschaftlich-ideologische Projekt war die Bib-
liothek, die für die Abteilung der Reichsuniversität eingerichtet wurde. Sie befindet 
sich heute zum größten Teil im Besitz des Département d’Etudes scandinaves der Uni-
versité de Strasbourg, in dessen Bibliothek sie eingegangen ist. Sie enthält u. a. zahl-
reiche skandinavistische Rara wie Ole Worms Danicorum monumentorum libri sex 
(1643) und Paul-Henri Mallets Introduction à l’histoire du Danemarch in dänischer 
Übersetzung (1756) sowie seltene, im weitesten Sinne germanenkundliche Werken wie 
einen Band des Leibnizschülers und Historikers Johann Georg von Eckhart (1664–
1730), der neben verschiedenen Versionen der Lex salica und der Lex Ribuaria so ge-
nannte „Formulae Antiquae Alsaticae“, einen Essay zur Herkunft der Franken von 
Gottfried Wilhelm Leibniz selbst sowie emendationes zu einer Ausgabe von Otfrid von 
Weißenburgs Evangelienbuch enthält.8 Diese Werke werden im Augenblick digitali-
siert.9 Zudem finden sich in diesen Büchern nicht nur die Stempel und Inventarnum-
mern der Epoche, sondern auch zahlreiche Einschreibungen und Marginalien von un-
terschiedlicher Hand – zumeist in deutscher Sprache. Die Bücher wurden zum größten 
Teil, wenn auch nicht ausschließlich, zur Zeit der „Reichsuniversität“ angeschafft, um 
 
 
 
8  Worm, Ole: Danicorum monumentorum libri sex. Kopenhagen 1643; Mallet, Paul-Henri: 

Indledning udi Danmarks riges historie. Kopenhagen 1756; Eckhart, Johann Georg von: 
Leges Francorum salicae et ripuariorum. Frankfurt u. Leipzig 1720.

9  http://num-scd-ulp.u-strasbg.fr:8080/view/subjects/scandinavie_pays_nordiques.html, 
10. Januar 2011.

66 NORDEUROPAforum 20 (2010:1–2) 



Eine im Raum verankerte Wissenschaft? 

– so ist zu vermuten – einer germanenkundlichen Wissenschaft im oben skizzierten 
Sinne zu dienen. 

Die komplexe deutsch-französische Geschichte der Skandinavistik in Straßburg im 
Allgemeinen und die der „Germanenkunde und Skandinavistik“ im Speziellen ist noch 
nicht aufgearbeitet, und die vorliegenden Überlegungen stellen nur einen ersten Ver-
such da, zentrale Aspekte dieser Geschichte zu identifizieren und in Dialog zu bringen. 
Im Folgenden möchte ich deshalb zunächst die institutionellen und personellen Struk-
turen der Abteilung Germanenkunde und Skandinavistik der „Reichsuniversität Straß-
burg“ (1941–1944) skizzieren und dabei insbesondere nach Spuren suchen, die zur 
Klärung der Erwerbsgeschichte und des Konzepts der Bibliothek beitragen. Dabei 
wird deutlich, dass ein großer Teil der Marginalien und Annotationen in den Büchern 
nicht von den Mitarbeitern der Abteilung stammt, sondern von dem 1940 verstorbenen 
Berliner Professor für Nordische Philologie Gustav Neckel, der offenbar Vorbesitzer 
eines Teils der Bibliothek war. In einem zweiten Schritt soll das Verhältnis der skandi-
navistischen Germanenkundler der „Reichsuniversität“ im Kontext des Faches wäh-
rend des „Dritten Reiches“ skizziert werden, um abschließend einigen Aspekten der 
Frage nach dem Nachleben der etablierten Strukturen in der gegenwärtigen Bibliothek 
nachzugehen. 

II. 

Die Erforschung der „Germanenkunde und Skandinavistik“ war, wie oben angedeutet, 
die Aufgabe einer Abteilung im Großseminar für Frühgeschichte und Altertumskunde 
der Philosophischen Fakultät. Soweit ich die Akten bisher auswerten konnte, waren für 
die Abteilung eine Assistentenstelle, eine Diätendozentur und ein Ordinariat vorgese-
hen. Nur die ersten beiden wurden besetzt, die Assistenz mit Waltraud Hunke (1915–
2004) und die Diätendozentur mit Siegfried Gutenbrunner (1906–1984). Gutenbrun-
ners Dozentur wurde nach kurzer Zeit in eine außerordentliche Professur umgewan-
delt. Für den Lehrstuhl aber war mit dem Münchner Professor Otto Höfler (1901–
1987) ein dem SS-Forschungsverbund Ahnenerbe nahestehender und im Fach profi-
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lierter, ambitionierter Protagonist der Germanenforschung vorgesehen.10 Sein Ansehen 
war, wie bekannt, auch nach dem Krieg lange Zeit ungebrochen. So schrieb etwa Win-
der McConnel noch 1978 in seiner Rezension der Festschrift zu Höflers 75. Ge-
burtstag: 

In einer sich über ein halbes Jahrhundert erstreckenden regen Forschungstätigkeit hat 
Otto Höfler Wesentliches nicht nur in der Germanistik, sondern auch auf den Gebieten 
der deutschen Volkskunde, der germanischen Mythologie und Altertumskunde, sowie 
auch der germanischen Sprachwissenschaft geleistet. Sein 1934 erschienenes Werk: 
Kultische Geheimbünde der Germanen, sowie auch die 1973 zu Wien herausgegebene  
Studie: Verwandlungskulte, Volkssagen und Mythen zählen zu den unentbehrlichen 
Standardwerken zum Thema: europäische geheime Männerbünde. Es wäre zu hoffen, 
daß seinem 1952 erschienenen opus: Germanisches Sakralkönigtum Band I: Der Ru-
nenstein von Rök, ein zweiter Teil noch folgt.11

Otto Höfler lehnte den Ruf an die „Reichsuniversität“ nach längeren Verhandlungen 
ab. Nichtsdestotrotz hatte er wohl aber die meisten der Bücheranschaffungen angeord-
net; wie im Folgenden deutlich werden wird, trug Höfler im Hintergrund offenbar auch 
nach seiner Absage maßgeblich zur Strukturierung der Arbeit in Straßburg bei. 

Im September 1941 fuhr Höfler nach Kopenhagen und Oslo, um für die Bibliothek in 
Straßburg wissenschaftliche Literatur zu erwerben. Dazu waren ihm von der „Reichs-
universität Straßburg“ 130.000 Norwegische Kronen (= 70.000 RM) zugesichert wor-
den, die er jedoch aus Devisenmangel nicht im vollen Umfang verwenden konnte. In 
den Akten haben sich Höflers Klagen über einen allzu leeren Buchmarkt erhalten.12 
Noch 1942 schrieb er an Himmler, dass Bücheranschaffungen für die Universitäten 

 
 
 
10  Vgl. etwa Bundesarchiv Berlin NS 21 Ahnenerbe / 345,51, Schreiben von J. O. Plassmann 

an Wolfram Sievers vom 30. Oktober 1941. Zu Höfler gibt es inzwischen eine umfangrei-
che, wenn auch nicht abgeschlossene Forschungsdiskussion. Vgl. grundlegend Zernack, 
Julia: „Kontinuität als Problem der Wissenschaftsgeschichte. Otto Höfler und das Münch-
ner Institut für Nordische Philologie und Germanische Altertumskunde.“ In: Böldl, Klaus 
u. Miriam Kauko (Hgg.): Kontinuität in der Kritik. Zum 50jährigen Bestehen des Mün-
chener Nordistikinstituts. Historische und aktuelle Perspektiven der Skandinavistik. Frei-
burg im Breisgau 2005, 47–72.

11  McConnel, Winder: „[Rezension] Helmut Birkhan, Hrsg. Festgabe für Otto Höfler zum 
75. Geburtstag.“ In: MLN 93 (1978:3), 510–512, hier: 510.

12  Vgl. Simon, Gerd: Chronologie Nordistik. Schwerpunkt Otto Höfler. http://homepages.uni-
tuebingen.de/gerd.simon/nordistikchr.pdf, 10. Februar 2011, 48 ff.

68 NORDEUROPAforum 20 (2010:1–2) 

http://homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/nordistikchr.pdf
http://homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/nordistikchr.pdf


Eine im Raum verankerte Wissenschaft? 

insbesondere Münchens und Straßburgs, „obwohl ich eine Berufung dorthin nicht an-
nehmen konnte“, kriegsnotwendig seien.13 Die Frage der Devisenbeschaffung war erst 
im April 1943 geklärt.14

Die besondere Stellung, die Höfler Straßburg neben München, seiner eigenen Univer-
sität15, zuschrieb, erklärt sich nicht nur aus der eingangs skizzierten Sonderstellung der 
„Reichsuniversität“ im Elsass. In einem Brief an den „Reichsführer SS und Reichs-
kommissar für die Festigung des deutschen Volkstums“, Himmler also, beschreibt 
Höfler die Aufgabe der Universität folgendermaßen: Sie „will und soll seine Ausei-
nandersetzung mit dem Westen auf eine gesamtgermanische Basis stellen. Das wird 
der unvermeidlichen Klärung mit Paris einen weiteren Atem schenken“16. 

Diese Wertschätzung erklärt sich wohl auch aus dem Umstand, dass er die Straßburger 
Abteilung möglicherweise als eine Art Filiale seines eigenen Münchner Instituts sah – 
schließlich stammen beide Straßburger Mitarbeiter aus Höflers engstem Umfeld. Sieg-
fried Gutenbrunner, der Inhaber der außerordentlichen Professur, stammte wie Höfler 
aus der Wiener Schule der Ritualisten um den Volkskundler und NSDAP-
Sympathisanten Rudolf Much (1862–1936).17 Gutenbrunner wurde anscheinend schon 
früh Mitglied der illegalen österreichischen NSDAP; auch verstand er seine Wissen-
schaft politisch.18 So warf er bereits 1928/29 seinem Kollegen Sigmund Feist vor, dass 
es sich bei dessen Arbeiten um eine „Irreführung des Auslandsdeutschtums“ handele – 

 
 
 
13  Bundesarchiv NS 21/86; sowie Simon, wie Fußnote 11, 51.
14  Bundesarchiv ZM 1582/4, Brief Ernst Turowski (Reichssicherheitshauptamt) an Otto 

Höfler vom 3. April 1943. 
15  Zu den Umständen von Höflers Berufung nach München auf Wunsch des Ahnenerbes und 

der SS, insbesondere von Walter Wüst, vgl. Zernack 2005, wie Fußnote 10.
16  Bundesarchiv DS/G121, Brief vom 24. April 1942.
17  „Schon während seines Studiums zeigte M. Interesse an den großdeutschen Bestrebungen 

Georg v. Schönerers […]. M.s. deutschnationale Sympathien lassen sich an Hand von Se-
natsprotokollen und Dokumenten aus den Jahren 1928/29 belegen, als er nicht nur für die 
Abhaltung der sog. Reichsgründungsfeier eintrat, sondern auch den Ehrenschutz für den 
‚3. Vaterländischen Festabend‘ übernahm. Schon in den 20er Jahren war M. Mitglied der 
seit 1919 bestehenden geheimbundartigen ‚Deutschen Gemeinschaft‘ [...].“ Simek, Ru-
dolf: „Much, Rudolf.“ In: Neue Deutsche Biographie. 250f., hier 250.

18  Vgl. etwa Ranzmaier, Irene: Germanistik an der Universität Wien zur Zeit des Nationalso-
zialismus. Karrieren, Konflikte und die Wissenschaft. Wien 2005.
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und meinte mit diesem Begriff sicherlich insbesondere die Elsässer.19 Feist hatte den 
römischen Germanenbegriff kritisch beleuchtet und dabei suggeriert, dass die Germa-
nen im Rheingebiet möglicherweise Kelten gewesen seien.20 Einige Jahre nach dem 
Krieg wurde Gutenbrunner im Jahr 1951 zunächst Dozent in Kiel, 1955 dann außeror-
dentlicher und 1959 schließlich ordentlicher Professor für „Älteste Germanische Philo-
logie, insbesondere Nordische Philologie“ in Freiburg und somit Begründer des dorti-
gen Lehrstuhls.21

Die Straßburger Assistentin Waltraud Hunke wiederum war eine Schülerin und Mitar-
beiterin von Höfler, die er 1943 bis 1944 mehrfach als seine persönliche Assistentin an 
das Deutsche Wissenschaftliche Institut in Kopenhagen beurlauben ließ.22 Wie ihre 
Schwester Sigrid23 war Waltraud Hunke zudem zeitweise Stipendiatin des Ahnenerbes, 
wurde bis zum Ende des Krieges durch das Ahnenerbe unterstützt24 und auch offiziell 
als „Mitarbeiterin der Forschungsstätte für Germanenkunde“25 in Detmold geführt. 
Dorthin – und nicht etwa an die Universität Tübingen, die als Zufluchtsort für die 

 
 
 
19  Gutenbrunner, Siegfried: „Die rheinischen Germanen im Altertum.“ In: Theutonista. Zeit-

schrift für Deutsche Dialektforschung und Sprachgeschichte 4 (1927/8:5), 277–286, hier 
285.

20  Vgl. zu dieser Auseinandersetzung etwa See, Klaus von u. Julia Zernack: Germanistik und 
Politik in der Zeit des Nationalsozialismus. Zwei Fallstudien: Hermann Schneider und 
Gustav Neckel. Heidelberg 2004, 125–127.

21  Behschnitt, Wolfgang, Angelika Nix u. Thomas Mohnike: Kurzer Abriss der Geschichte 
der Skandinavistik in Freiburg. http://www.skandinavistik.uni-freiburg.de/institut/ insti-
tutsgeschichte, 27. Oktober 2010.

22  Vgl. etwa die Aktenvorgänge im Bundesarchiv R 4901/15121; hier scheint Gutenbrunner 
als Sprachrohr Höflers zu fungieren, wenn er ihm dabei hilft, Hunke in Straßburg für Ko-
penhagen beurlauben zu lassen. Vgl. auch Hausmann, Frank-Rutger: „Auch im Krieg 
schweigen die Musen nicht“. Die „Deutschen Wissenschaftlichen Institute“ im Zweiten 
Weltkrieg. Göttingen 2001, 183–210.

23  Sigrid Hunke promovierte bei Ludwig Ferdinand Clauß und war nach dem Krieg maßgeb-
lich in der Deutschen Unitarier Religionsgemeinschaft engagiert. Vgl. grundlegend 
Junginger, Horst: „Sigrid Hunke: Europe’s New Religion and its Old Stereotypes.“ In: 
Puschner, Uwe u. Hubert Cancik (Hgg.): Antisemitismus, Paganismus, Völkische Religion 
= Anti-Semitism, Paganism, Voelkish Religion. München 2004, 151–162.

24  Vgl. Bundesarchiv Berlin NS 21/51 (Ahnenerbe), A/23/h47, Brief von Waltraud Hunke an 
Sievers vom 27. November 1944.

25  Vgl. Bundesarchiv Berlin NS 21/51 (Ahnenerbe), A/23/h47, Vermerk durch Sievers vom 
19. Dezember 1941, und A/23/h47, Vermerk durch Müller vom 19. Mai 1942.
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„Reichsuniversität“ bestimmt worden war26 – wendete sie sich später primär, als Straß-
burg am 22./23. November 1944 durch die Alliierten befreit wurde.27 Nach dem Krieg 
wurde Hunke Buchhändlerin in Kiel.  

Sowohl Höfler als auch Gutenbrunner und Hunke waren eng mit der SS bzw. dem Ah-
nenerbe verbunden, auch wenn Höfler wohl nie offiziell Mitglied wurde. Die Bücher 
der Bibliothek wurden anscheinend von Hunke geordnet28 und möglicherweise von ihr 
und Gutenbrunner für eigene Forschungen verwendet; allerdings war Hunke mehrmals 
für längere Zeit in Kopenhagen und Gutenbrunner mehrfach an der Front. Man hatte 
umfangreiche Bücherbestände erworben, diese aber nur zum Teil geordnet und er-
schlossen. Noch im Juni 2008 befanden sich ungeöffnete und nicht inventarisierte 
Bündel mit Sonderdrucken in der Bibliothek, die allem Anschein nach in den 1940er 
Jahren gekauft und seitdem nicht geöffnet worden waren.  

Auf den ersten Blick erstaunen deshalb die regen deutschsprachigen Benutzungsspu-
ren, die sich in zahlreichen Büchern finden und die sich durch die kursorische Benut-
zung durch Gutenbrunner und Hunke kaum erklären lassen. Es handelt sich dabei of-
fenbar um die Anstreichungen des Berliner Professors für Nordische Philologie, 
Gustav Neckel (1878–1940), der selbst wohl nie in Straßburg war. Es ist wahrschein-
lich, dass Hunke, Höfler und Gutenbrunner die Privatbibliothek aus dem Nachlass des 
1940 verstorbenen Gelehrten gekauft haben. Dafür spricht, dass zahlreiche Bände mit 
Neckels wikingischem Exlibris versehen sind. Zudem finden sich mehrfach Selbst-
verweise, die ihn eindeutig identifizieren, einige Manuskripte sowie ausgiebig anno-
tierte Bücher, die ihm persönlich gewidmet wurden und insbesondere für die Analyse 
seiner Beziehungen zu außeruniversitären, oft völkischen Kreisen interessant sind. 

Neckel war einer der führenden Altnordisten zu Beginn des 20. Jahrhunderts – so hatte 
er etwa die bis heute vorbildliche und maßgebliche Ausgabe der so genannten Lieder-

 
 
 
26  Vgl. etwa Lerchenmüller, Joachim: „Das Ende der Reichsuniversität Straßburg in Tübin-

gen.“ In: Wischnath, Johannes Michael (Hg.): Bausteine zur Tübinger Universitätsge-
schichte. Bd. 10. Tübingen 2005, 115–174.

27  Vgl. Bundesarchiv Berlin NS 21/51 (Ahnenerbe), A/23/h47, Brief von Waltraud Hunke an 
Sievers aus Detmold, Hermannstr. 12, vom 27. November 1944.

28  Laut brieflicher Auskunft von Prof. Edith Marold, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 
an den Verfasser vom 11. Juni 2008. Edith Marold hat Waltraud Hunke in der Nachkriegs-
zeit nach eigenen Worten „persönlich gut gekannt“.
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Edda herausgegeben. Zugleich war er aber auch bereits Ende der 1920er Jahre einer 
der prominenten universitären Befürworter des Nationalsozialismus und – wie die er-
wähnten Bücher in der Bibliothek, aber auch die einschlägigen Studien von Julia Zer-
nack zeigen – eng mit den völkisch-nationalen Milieus liiert, die u. a. in verschiedenen 
Varianten eine Regermanisierung der Religion anstrebten. So trug Neckel auf dem 
1. Nordischen Thing des Kaffee-Hag-Gründers und Erbauers der Bremer Böttcherstra-
ße, Ludwig Roselius, vor, war lange Zeit Unterstützer des „Atlantologen“ und Mitbe-
gründers des Ahnenerbes, Herman Wirth, von dessen Buch Die heilige Urschrift der 
Menschheit29 sich Druckfahnen aus dem Besitz Neckels im Département d’Etudes 
scandinaves befinden, und unterstützte längere Zeit die germanengläubigen Projekte 
Bernhard Kummers, seines langjährigen Assistenten in Berlin.30 Neckels Arbeiten 
werden noch heute in neuheidnischen, esoterischen und rechtsradikalen Kreisen gele-
sen und gedruckt.31 Kummer32, von dessen Dissertation zu Midgards Untergang 
(1928)33 ein ausführlich von Neckel kommentiertes Exemplar in der Straßburger Bib-
liothek existiert, war im Nationalsozialismus im Umkreis des Amtes Rosenberg enga-
giert, jener Einrichtung zur Germanisierung Deutschlands, die nicht zu selten als An-
tagonist zur SS und deren Ahnenerbe innerhalb des nationalsozialistischen Staates 
fungierte. 

 
 
 
29  Wirth, Herrmann: Die heilige Urschrift der Menschheit. Symbolgeschichtliche Untersu-

chungen diesseits und jenseits des Nordatlantik. Leipzig 1931.
30  Die Zusammenarbeit mit Kummer dauerte allerdings aus privaten Gründen nur bis Ende 

1934 an. Vgl. von See/Zernack 2004, wie Fußnote 20; die Fallstudie zu Neckel stammt 
von Julia Zernack.

31  Ebd., 127 ff.
32  „Nun gehören die schriftlichen Spuren, die Neckels Verbindung mit Kummer hinterlassen 

hat, alle in die Sphäre dieser weltanschaulich-politischen Germanenkunde. Dies veranlass-
te Heusler zu der Vermutung, Neckel habe sich ‚Bernhard Kummer, den bedenklichen My-
thologen, gezüchtet als Helfer im nationalistischen Werk‘.“ Ebd. 138. Allerdings brach 
diese Zusammenarbeit 1935 wahrscheinlich aus privaten Gründen plötzlich ab, zugleich 
beginnt der Konflikt mit Höfler und seinen „Widerdeutschen“ „terroristischen Geheim-
bünde[n]“; ebd., 139 ff.

33  Kummer, Bernhard: Midgards Untergang. Germanischer Kult und Glaube in den letzten 
heidnischen Jahrhunderten. Leipzig 1927.
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III. 

In der Straßburger Abteilung für Germanenkunde und Skandinavistik und ihrer Biblio-
thek spiegeln sich zwei zentrale Formen der wissenschaftlichen NS-
Germanenideologie der Zeit. Es handelt sich dabei z. T. auch um die Auseinanderset-
zungen zweier mit der Pflege dieser Ideologie betrauten NS-Institutionen, dem Amt 
Rosenberg und dem Ahnenerbe. Eberhard von Löw zu Steinfurt, Mitarbeiter des 
Reichssicherheitshauptamts III B (Volkstum), beschreibt das Verhältnis der beiden Gruppen so: 

Die eine Seite ist stark im Stabe Rosenberg verankert. Ihr Wortführer ist Bernhard 
Kummer, daneben stehen mehr oder weniger in seiner Richtung Reinerth und die Na-
turwissenschaftler, H.F.K Günther und Astel.[ ]34  Die Richtung wird gestützt im R.u.S.-
Hauptamt, insbesondere durch Dr. Reischle. In Kiel hat sie ihre derzeitige Stütze in 
Prof. Mandel. Auf der anderen Seite stehen neben Höfler, Plassmann vom Ahnenerbe, 
der nach hiesigen Informationen früher mit Werner Haverbeck zusammengearbeitet ha-
ben soll, Jankuhn und wahrscheinlich Thoss vom Bauernkontor der Nordischen Gesell-
schaft, Stab RFSS.35

Die Auseinandersetzung hatte natürlich auch Karrieregründe – es ging darum, wer 
welche Professur besetzen und wer welchen politisch-ideologischen Einfluss ausüben 
konnte. Zugrunde lag jedoch auch die Frage, wie man sich „den Germanen“ vorzustel-
len habe, wie Löw, anscheinend in Rückgriff auf Informationen Höflers,36 betont: 

 
 
 
34  Vgl. zu dieser Richtung auch Lutzhöft, Hans-Jürgen: Der nordische Gedanke in Deutsch-

land 1920–1940. Stuttgart 1971.
35  Bundesarchiv Berlin, ZM 1582 A 4 Bl. 42–46, Aktennotiz Löw zu Steinfurth, 25. Novem-

ber 1937. Leicht zugänglich auf der Homepage von Gerd Simon: „Eberhard von Löw zu 
Steinfurt. Zur Frage der Erkenntnis des nordischen Wesens und nordischer Religiosität“, 
http://homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/nordloew.pdf, 17 Januar 2011, 1.

36  Der vorherige Paragraph beschreibt die politische Relevanz der geschilderten Auseinandersetzung 
und Höfler als Informanten. „Da die wissenschaftlichen Auseinandersetzungen dieser beiden Grup-
pen hiesigen Erachtens von starker politischer Bedeutung sind, und zwar innenpolitisch für die Ges-
taltung des neuen deutschen Geschichtsbildes und des Geschichtsbewußtseins, darüber hinaus aber 
auch für die Konkretisierung einer religiösen Haltung die in der Lage ist, die Herrschaft des Christen-
tums und der Kirchen zu überwinden, und außenpolitisch insbesondere für die kulturelle Zusam-
menarbeit und das Verständnis der skandinavischen und der angelsächsischen Länder, ist von einem 
SD-Mitarbeiter Gelegenheit genommen worden, anläßlich einer privaten Unterredung mit Höfler, 
die Dinge anzuschneiden, um einige Klarheit über seine Stellung zu bekommen.“ Ebd., 2.
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Nach Höflers Meinung stehen sich heute die Ansichten in folgender Weise gegenüber: 
Die Kummer-Reinerth-Günthersche Richtung sieht den nordischen Menschen als einen 
bäuerlichen Menschen, dessen Lebenshaltung erschöpfend bestimmt wird durch die 
Aufgaben der Erhaltung der Sippe und der Schaffung der Nahrung und eines bequemen 
Lebensstandards. Die Götter sind dazu da, die Erhaltung der Sippe zu überwachen und 
eine fruchtbare Ernte zu garantieren. Als besonders bezeichnend führt Höfler einen Aus-
spruch an, den Reinerth ihm gegenüber getan habe, indem er als höchstes Lob für den 
Wert der Germanen zu rühmen wußte, daß sie so gemütliche Wohnungen gehabt hätten 
[…].37

Nach Löw und Höfler sieht die konkurrierende Schule den Germanen als autonomen, 
selbstgenügsamen Bauern, dessen wichtigste Götter jene der Fruchtbarkeit sind. Löw 
bezieht sich hier besonders auch auf die hohe Wertschätzung der altisländischen Saga-
Literatur durch diese Schule, die u. a. ein Bild der protostaatlichen Gesellschaft Islands 
als Gesellschaft autarker Bauern beschreibt. Der ironische Ton der Passage vermittelt 
deutlich die Intention, die gegnerische Seite lächerlich zu machen, indem sie deren 
Germanenbild als problematisch für die Ideologie der Nationalsozialisten darstellt. 
Noch deutlicher wird dies, wenn Löw ex negativo die Position Höflers und seiner 
Schule darstellt: 

Dagegen lehne diese Richtung [d.h. Kummer-Reinerth-Günther] das Vorhandensein al-
ler Kräfte im Germanentum ab, die nicht unmittelbar rationalistisch als dem obenbe-
zeichneten Trieb dienend erklärt werden könnten. So lehne sie insbesondere jede Be-
schäftigung mit dem Tode, jeden Totenkult und jede Anerkennung des Furchtbaren in 
der Natur als ungermanisch ab. Sie gehe sogar so weit, zu behaupten, daß der Drang zur 
Staatsbildung, als einer Bildung von über den engeren Sippenverbänden hinausgehen-
den Gemeinschaften, die das ganze Volk umfaßten, nicht ursprünglich germanisch, son-
dern erst von den Römern anerzogen sei. Deshalb werde auch der diesen Staatsbildun-
gen und der Verteidigung des Volkes dienende Hang zur Bildung von kriegerischen 
Verbänden der jungen Mannschaft eines Volkes als nicht ursprünglich germanisch abge-
tan.38

Nach Höflers Theorie wohnte den Germanen – wie allen anderen Indogermanen, als 
deren „Urheimat“ man den Norden wahrscheinlich zu machen suchte – ein Drang zur 
Staatenbildung inne, wie er insbesondere in seiner Habilitationsschrift zu den so ge-
 
 
 
37  Ebd.
38  Ebd. 
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nannten Kultischen Geheimbünden der Germanen (1934) ausdrücklich betont hatte. In 
den wehrhaften Bünden junger Männer fand – laut Höfler – die „eigenste Begabung 
der nordischen Rasse, ihre staatenbildende Kraft, […] ihre Stätte und hat sie zu reichs-
ter Entfaltung getrieben. Sie sind zu Mächten emporgewachsen, die Tragkraft und 
Stoßkraft besaßen und kämpfend, gestaltend und herrschend in die Weltgeschichte 
eingegangen sind.“39 In seinem Plenarvortrag über Das germanische Kontinuitätsprob-
lem vor dem Deutschen Historikertag 1937 in Erfurt betonte Höfler, auch hier in im-
pliziter Ablehnung der Thesen Kummers und Neckels: 

Weit ist die Meinung verbreitet, der ursprüngliche Zustand der Germanen sei ein loses 
Nebeneinander einzelner Familien gewesen, etwa vom Typus, wie ihn die Isländersagas 
schildern. Umfassendere politische Verbände hingegen, die erst die welthistorische Rol-
le des Germanentums ermöglicht haben, seien etwas Fremdes, wohl gar vom römischen 
Imperium übernommenes. Nun sehen wir zwar allüberall gerade die nordrassigen Völ-
ker zur großpolitischen Wirkung kommen, zum Aufbau weltgeschichtlicher Reiche. Ih-
nen allen – Indern, Persern, Kelten, Griechen, Römern – hat man die Gabe eigenständi-
ger Reichsgründungen und großpolitischer Organisation, die über ein Konglomerat loser 
Einzelfamilien hinausgeht, niemals abgesprochen – nur den Germanen. Sie allein sollen 
erst durch fremden, südlichen Einfluß zu großpolitischem Aufbau erzogen worden 
sein.40

Diese These sei, so Höfler, natürlich absurd, und gerade über eine Untersuchung der 
„kultischen Bindungen ihrer Gemeinschaftsformen“ könne man „ganz unmittelbar die 
Eigenständigkeit“ der „politischen Gliederungsformen“ der Germanen nachweisen. 
Diese kultischen Gemeinschaftsformen, die er bis in die Gegenwart tradiert sah, garan-
tieren eine völkische Kontinuität, da sie eine enge „Bindung“ mit den Toten etablier-
ten, die die „verehrten Toten, mit dem Geist der Lebenden eins werden lässt“41. In ei-
ner anderen Schrift wurde Höfler bezüglich der staatenbildenden Kraft der Germanen 
noch deutlicher: „Auf den Schöpfungen der politischen Gestaltungskraft gerade jener 
frühgermanischen Zeit beruht bis heute das politische System Europas.“42 Noch dazu 
seien die Germanen – im Gegensatz zu Kelten, Griechen und Indern – wegen der pos-
tulierten vierfachen Kontinuität „der Rasse, der Sprache, des Raums und des Staates“ 
 
 
 
39  Höfler, Otto: Kultische Geheimbünde der Germanen. Frankfurt am Main 1934, 357.
40  Ders.: Das germanische Kontinuitätsproblem. Hamburg [1937], 29.
41  Ebd., 28.
42  Höfler, Otto: Die politische Leistung der Völkerwanderungszeit. Neumünster 1939, 3.
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sogar reinrassig, da sie sich nicht oder nur wenig vermischt hätten.43 Ihre staatenbil-
dende Kraft trete demnach noch stärker hervor und deshalb, so sollte der Hörer wohl 
schließen, sei den Deutschen als Nachfolgern der Germanen eine besondere Führungs-
rolle in der künftigen Geschichte sicher. 

Die Neckel-Kummersche Schule, wenn man sie trotz privater Divergenzen so nennen 
darf, sprach den Germanen diese Führungsrolle keineswegs ab, im Gegenteil. Auch sie 
unterstützte die These von der nordischen Urheimat der Indogermanen und die sich 
daraus ableitende Platzierung der Germanen an der Spitze einer imaginierten Hierar-
chie der Völker sowie die These von der anthropologischen Überlegenheit der Nord-
menschen. So schrieb Neckel schon 1929 in seinem Buch Germanen und Kelten. His-
torisch-linguistisch-rassenkundliche Forschungen und Gedanken zur Geisteskrisis:  

Das gleich sieghafte Auftreten der Kelten und Germanen ist natürlich kein Zufall. Es 
beruht darauf, daß beide ursprünglich ein Volk waren. Die älteren Abzweigungen aus 
diesem indogermanischen Nordvolk haben sich nicht weniger glänzend und erfolgreich 
in der Fremde durchgesetzt. Römer, Griechen und Arier sind die eindrucksvollsten Bei-
spiele. [Der eigentliche Grund für ihre Überlegenheit ist aber der] anthropologische: die 
Ankömmlinge aus Norden waren kriegerisch, d.h. körperlich und willensmäßig, die 
Stärkeren.44

Wie Höfler betonten auch Neckel und Kummer die besondere Reinheit der Germanen; 
diejenige der Kelten sei verloren gegangen, da sie aus einer Mischung des kelto-
germanischen Urvolks mit eingewanderten „afrikanischen“ Stämmen entstanden sei-
en.45

Der Unterschied zwischen beiden germanophilen Lagern ist also nicht in den großen 
Linien zu suchen, sondern in der – allerdings im politisch-ideologischen Kontext signi-
fikanten – Frage, wie eine germanische Gemeinschaft vorzustellen sei. Betonte Höfler 
die Bedeutung außerfamiliärer (Männer-)Bünde, so sahen Neckel und Kummer in der 
bäuerlichen Sippe den Kern germanischer Gemeinschaft. Die generelle Zustimmung 
Neckels zu den Thesen Kummers lässt sich aus seinen handschriftlichen Annotationen 
in Kummers Buch Midgards Untergang ablesen. Auf dem Schmutztitel stehen bei-
 
 
 
43  Ebd., 11–12.
44  Neckel, Gustav: Germanen und Kelten. Historisch-linguistisch-rassenkundliche For-

schungen und Gedanken zur Geisteskrisis. Heidelberg 1929, 61–62.
45  Vgl. von See/Zernack 2004, wie Fußnote 20, 127.
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spielsweise mehrere lobende Bemerkungen wie „Gute blicke [...], Gut die polemik 
gegen die typen ‚Böhmer[‘] und ‚Ida Blum‘. Weite belesenheit. Gutes wort p. 80 über 
heiden u[nd] chris[ten]“, auch wenn Neckel im Text immer wieder mit Bleistift Fehler 
insbesondere im Altnordischen korrigiert hat.46

Für Höfler war der Krieger- und Sehergott Odin-Wotan der zentrale Gott, für Kummer 
und Neckel hingegen Thor, jener „allbeliebte[], typisch-germanische[] Bauerngott“47, 
die „typisch germanische Persönlichkeit“48. Für Kummer war Thor der alte germani-
sche Gott, Odin-Wotan aber der Gott der „stärker vom Ausland beeinflußte[n] Krie-
geraristokratie“49. Odin „ist der Gott der entwurzelten Wikinger, unendlich weit ent-
fernt von dem ‚fultrúi‘ des unbeeinflussten germanischen Bauern. Diesem 
Schicksalsgott, der unheimlich emporwuchs aus dem Zusammenprall von Süd und 
Nord, erlag der altgermanische Geist und Glaube.“50 Aus Kummers Sicht war Odin-
Wotan nicht nur weniger ursprünglich als der Bauerngott Thor, sondern zudem auch 
aus Propagandagründen problematisch: 

Nur deshalb aber fallen alle Vergleiche der germanischen mit anderen Religionen, vor 
allem der christlichen, so peinlich ungünstig für die erstere aus, weil diese germanische 
Religion verfochten wird mit der untauglichen Waffe der Edda-Mythen und der Götter-
fürst Odin, der treulos-verschlagene, greisenhaft-lüsterne, blind waltende Gott des Zau-
bers und der Toten, als immer neu betonter Gipfelpunkt germanisch-heidnischer Gottes-
erkenntnis durchaus ungeeignet ist, für sich und das, was unter ihm steht, […] Achtung 
zu erzwingen.51

Diese Auffassung von Odin-Wotan läuft jener der Höfler-Schule unmittelbar entgegen, 
oder genauer: Sie wird einige Jahre später ihren Protest provozieren.  

Ein weiteres zentrales Moment der Germanenauffassung Kummers ist die Rolle der 
Frau. Für Kummer war sie in der alten germanischen Gesellschaft selbständig und ge-
ehrt und fand ihren Platz, wie der Mann, in der Familie: „Eine Lockerung der sehr 

 
 
 
46  Das Buch wurde anscheinend für die Bibliothek neu eingebunden und dazu am Rand be-

schnitten – dabei gingen Notizen Neckels offenbar verloren.
47  Kummer 1927, wie Fußnote 33, 17.
48  Ebd., 16.
49  Ebd.
50  Ebd., 172.
51  Ebd, 2.
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strengen nordischen Sitten, eine Herabsetzung der Frau bis zum Verlust ihrer freien 
Persönlichkeit ist erst die Folge der Kulturmischung und der Bekehrung.”52 Diese 
Wertschätzung der Frau war für den männerbündischen Höfler zumindest nebensäch-
lich. 

Die Unterschiede der Germanenbilder schlagen sich auch in der Wahl der Quellen nie-
der. Während für Kummer – wie Höfler richtig bemerkte – die isländischen Sagas von 
ausschlaggebender Bedeutung waren, zeigte Höfler – laut einer Bemerkung Kummers 
– geradezu eine „Ablehnung des isländisch-altnordischen Maßstabs“.53 Für Höfler wa-
ren stattdessen die außerskandinavischen Quellen wichtiger. In ihnen sah er, auch 
wenn sie seltener gestreut sind, wichtige Zeugnisse für die tatkräftigen Germanen, die 
nicht im Norden verharrten, sondern vielmehr staatenbildend in die Geschichte eingrif-
fen. Für ihn waren Tacitus und Cäsar sowie die Varus-Schlacht wichtige Autoren bzw. 
Ereignisse, die die Bedeutung des germanischen Altertums bezeugten. Die Varus-
Schlacht sah Höfler im Übrigen im Drachenkampf der Nibelungensage tradiert.54 
Selbst verstand er sich auch weniger als Altnordist bzw. Skandinavist, sondern viel-
mehr als Erforscher des germanischen Altertums und mithin als Germanist.55 Verglei-
chen wir die Bilder, die die beiden Germanenkundler verbreiteten, so ist unmittelbar 
einsichtig, dass die männerbündischen Staatenbildner Höflers im Kontext des Krieges 
und insbesondere der SS sehr viel besser zu gebrauchen waren als die tendenziell frei-
heitsliebenden und friedlichen Germanenbauern Kummers.  

Neckel und Kummer waren zudem offenbar sehr viel stärker mit den völkischen Mi-
lieus verbunden als Höfler. Dies zeigt sich etwa in Druckfahnen, Sonderdrucken und 
verschiedenen Büchern mit mehr oder weniger ausführlichen Lesekommentaren von 
Neckels Hand, die sich in der Straßburger Bibliothek befinden. So sind hier unkom-
mentierte Druckfahnen von Herman Wirths Die heilige Urschrift der Menschheit vor-
 
 
 
52  Ebd., 163. 
53  Kummer, Bernhard: „Die Lage des Altnordischen Faches an den deutschen Universitäten.“ 

In: von See/Zernack 2004, wie Fußnote 20, 204–208, hier 206. Nach einer Denkschrift 
Kummers, adressiert an den NSDAP-Gauleiter und Reichsstatthalter Fritz Sauckel vom 
9. Januar 1938, heute im Thüringischen Hauptstaatsarchiv in Weimar (ThHStAW, Der 
Reichsstatthalter in Thüringen Nr. 372, Bl. 47-51r.) 

54  Höfler, Otto: Siegfried, Arminius und die Symbolik. Mit einem historischen Anhang über 
die Varusschlacht. Heidelberg 1961.

55  Zernack 2005, wie Fußnote 10, passim.
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handen, ein Büchlein wie Kurt Renck-Reicherts Runenfibel (Heilbronn 1935), das Ne-
ckel auf dem Buchdeckel als „Wertlos. Als Dokument“ bezeichnet, aber auch Arbeiten 
Maria Grunewalds, die Neckel offenbar besonders gründlich studiert hat. Nach ihrer 
Dissertation in der Kunstgeschichte publizierte Grunewald eine Reihe von Arbeiten, 
die wohl im Umkreis der von Bruno Tanzmann begründeten Deutschen Bauernhoch-
schulbewegung, von Kummers Zeitschrift Nordische Stimmen und des Allgemeinen 
Deutschen Sprachvereins zu verorten sind, und die in verschiedenen Variationen die 
„Urquellen“ des Deutschen und Germanischen gegen den Mann aus Palästina und das 
Romanische wieder erschließen wollen. Zur Verinnerlichung empfahl Grunewald den 
Deutschen die altnordische Literatur und insbesondere die Edda. Einschlägige Schrif-
ten sind Edda-Weisheit (1927/1936), Edda und Christentum (1929), Valkyria und Pal-
las Athene (1932), Fichtes deutscher Glaube (1927), Mythos Friedrich Nietzsche 
(1931), Deutscher Glaube (1924) etc.56

Das Interesse ihres „lieben Freundes Gustav Neckel“, wie sie ihn in der handschriftli-
chen Widmung in dem Buch Edda-Weisheit nennt, galt nach Ausweis seiner Anstrei-
chungen und Anmerkungen insbesondere der bildungspolitischen Rolle, die Grune-
wald der Universitätslehre bei der Wiedererweckung des germanischen Wesens 
zusprach. So strich er deutlich an: „In unserer Zeit haben wir die Kraftmittelpunkte in 
den Hochschulen; von hier aus allein kann der Kampf gegen Feinde ausgefochten 
werden. Solange Fremdrassige diese Stätten in unserem Lande beherrschen und len-
ken, nützt uns kein Militarismus und auch nicht einmal ein echtes Volksheer. Denn es 
kommt darauf an, welcher Geist das Heer beseelt.“57  

Neckels Exemplar befindet sich heute nicht in der Institutsbibliothek der Skandinavis-
tik, sondern in der philosophischen Bibliothek, der Bibliothèque du Portique. Dorthin 
ist es über das „Seminar für Philosophie und Europäische Weltanschauungsgeschichte 
der Reichsuniversität Straßburg“ gelangt. Es ist anzunehmen, dass das Buch von Wal-
traud Hunke, die für die skandinavistische Bibliothek vor Ort zuständig war, weiterge-
leitet wurde, da es nicht im engeren Sinne „germanenkundlich“ ist. 
 
 
 
56  Grunewald, Maria: Fichtes deutscher Glaube. Berlin 1927; dies.: Deutscher Glaube. Ber-

ka 1924; dies.: Edda und Christentum. Berlin 1929; dies.: Mythos Friedrich Nietzsche, 
Leipzig 1931; dies.: Valkyria und Pallas Athene. Berlin 1932; dies.: Edda-Weisheit. Berlin 
1936.

57  Grunewald 1927, wie Fußnote 56, 75.
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Neben dem Interesse am Bildungsaspekt sind es wohl aber auch und vor allem ästheti-
sche Momente, die Neckel bei der Grunewald-Lektüre ansprachen: In seinem Exemp-
lar von Edda-Weisheit, das vermutlich von Hunke der skandinavistischen Bibliothek 
zugeordnet wurde, strich er mehrfach lyrizistische Passagen an und versah sie mit dem 
Kommentar „Schön“. So etwa gleich zu Beginn, wenn Grunewald den Weltenbaum 
beschreibt:  

Heilig war unsern Vätern die Natur. Göttlich ist das All mit seinen ungezählten im un-
ausdenkbaren Raum unsterblich rasenden Feuern und Festen. Wir verehren das Unge-
heure. Nächtlich wenden wir den Blick zu glühenden Lichtern im tiefen Blau. Sie be-
wegen sich. Eins aber steht fest: Eine hohe Achse unsichtbar gestellt. Sie ist der Stamm 
des ewigen Baumes  in dessen Geäst die Gestirne funkeln. Dort wohnen die Götter: im 
Glanzwald im Lichtgezweig.58

Ästhetische Bezugspunkte waren dabei wohl Rilke und George, auf die Grunewald 
sich im Vorübergehen gern bezieht. George steht dabei für die Kraft des Deutschen, 
dem Fremden die eigene Form zu geben, es sich grundsätzlich anzueignen und zu ü-
berbieten.59

IV. 

Wie bei meinem kursorischen Durchgang durch die beiden germanenideologischen 
Ideen deutlich geworden ist, wären beide Ansätze für das eingangs geschilderte Pro-
jekt, die Wissenschaft in einer Weise zu instrumentalisieren, die den konkreten histo-
risch-sozialen Raum des Elsass umwerten würde, ähnlich dienlich gewesen: Auf der 
einen Seite die kämpferische Ideologie um Höfler, die den Gestaltungswillen und den 
staatsbildenden Charakter der Germanen betonte und dabei implizit die Elsässer als 
Nachfahren jener Germanen einbezog, die sich im Grenzgebiet zu Rom und gegen 
Rom behauptet hatten und dies nun erneut tun sollten60; auf der anderen Seite die ge-
gen das südlich-katholische – und in einer an Fichte orientierten, gegen das Französi-

 
 
 
58  Grunewald 1936, wie Fußnote 56, 21.
59  Ebd., 100.
60  In diesem Sinne ist wohl Höflers oben zitierte Äußerung zu verstehen, die „Auseinander-

setzung mit dem Westen auf eine gesamtgermanische Basis“ zu stellen. 
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sche61 – gerichtete Ideologie von Neckel und Kummer, die die Autonomie und Selb-
ständigkeit des Bauern betonte. Beide Schulen waren sich einig in ihrem Widerstand 
gegen Sigmund Feists Versuch, die Grenze zwischen Germanen und Kelten zur Zeit 
der Römer zu verwischen.62

Es wäre ein faszinierendes Projekt, der Frage nachzugehen, wie sich zum einen diese 
beiden ideologischen Ansätze in den Strukturen der Bibliothek spiegeln, vielleicht rei-
ben; zum anderen aber auch, wie sich diese Ansätze in der Konzeption der Bibliothek 
und der Abteilung auf ihren konkreten historisch-sozialen Raum beziehen. Die Beant-
wortung dieser Fragen ist alles andere als einfach, da die Abteilung trotz allem nur et-
wa drei Jahre arbeitete (und auch dies nur, wie oben angedeutet, mit Unterbrechungen) 
und deshalb ihr Profil nur bedingt entwickeln konnte. Zudem ist die Quellenlage zur 
spezifischen Geschichte der Bibliothek und ihrem Nachkriegsschicksal schwierig. 

Die Bibliothek als wichtigster lokaler Zeuge befindet sich in einer bemerkenswerten 
Unordnung.63 Diese Unordnung erklärt sich zum Teil aus verschiedenen Umzügen 
nach Kriegsende, hat zum Teil aber auch andere Ursachen. Eine dieser Ursachen mag 
in der nach dem Krieg erfolgten Neugestaltung der Skandinavistik als Neuphilologie 
liegen, mit der die Relevanz der altskandinavistischen und altertumskundlichen Bücher 
für den Arbeitsalltag abnahm. Wichtiger jedoch war vermutlich die schwierige Frage, 
wie man mit einer Bibliothek umgehen sollte, die teilweise äußerst wertvolle Bücher 
enthielt, die aber zugleich eindeutig mit politisch problematischen Absichten einge-
richtet worden war.  

Die Reaktionen der Fachvertreter nach dem Krieg waren ambivalent: Auf der einen 
Seite fanden sich, wie schon erwähnt, noch 2008 Bündel mit Sonderdrucken und Zeit-
schriften vor, die wohl seit den 1940er Jahren ungeöffnet geblieben waren, was auf 

 
 
 
61  Neben Neckels Interesse an Grunewalds Fichtebuch vgl. hierzu insbesondere sein Ab-

schlusskapitel „Berlin 1807/8 – Paris 1915/6“ in Neckel 1929, wie Fußnote 43.
62  Neckel zitiert etwa in seiner Broschüre Germanen und Kelten zustimmend den Höfler- 

und Gutenbrunnerlehrer Much und dessen Schule; ebd., 7.
63  Es gab natürlich verschiedene Versuche, die Missstände zu beheben, so sind am Institute 

etwa Zeugnisse von Versuchen Guy Vogelweiths und Sophie Grimals überliefert, die Bib-
liothek neu zu ordnen und zu katalogisieren. Diese Versuche waren anscheinend aus fi-
nanziellen Gründen nicht erfolgreich. Im Oktober 2010 hat ein neues Projekt begonnen, 
die Bibliothek zu systematisieren und elektronisch zu erfassen.
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eine Art Verdrängung des Problems hinzuweisen scheint.64 Die skandinavistische Bib-
liothek war dabei kein Einzelfall. So lagern seit Ende des Krieges in den Kellern der 
Universität Bücher, die u. a. aus der Entnazifizierung elsässischer Bibliotheken stam-
men. Dieser Bestand, der unter dem Namen LIGESEP (Livres germanophones de la 
période 1920–1945 exclus du prêt) fungiert, wird ebenfalls erst seit kurzem aufgear-
beitet.65

Auf der anderen Seite aber ist der alte Zettelkatalog mit mehr als 7.500 verzeichneten 
Titeln noch immer vorhanden und wurde anscheinend noch lange nach dem Krieg wei-
terbenutzt und -geführt.  Zudem konnte ich in den Archivalien des Département eine 
Beschreibung der Systematik der Bibliothek aus den Händen des ersten Professors für 
Skandinavistik an der Université de Strasbourg nach dem Krieg, Elie Poulenard, fin-
den.66 Sie entstand als Antwort auf eine Anfrage der Bibliothèque Nationale, die den 
Bibliotheksbestand in Frankreich Ende der 1960er Jahre erfassen wollte; sie bezieht 
sich mithin auf den Zustand der Institutsbibliothek zu diesem Zeitpunkt. Dennoch bie-
tet sie ein Bild der zur Zeit der „Reichsuniversität“ etablierten Systematik, die allem 
Anschein nach unverändert weiterbenutzt worden war. Man setzte also – vermutlich 
aus pragmatischen Gründen – die in der nationalsozialistischen Epoche begonnene 
Arbeit an der Bibliothek fort – und dies insbesondere im Hinblick auf ihre Systematik, 
die Ordnung des Wissens. 

Ohne den Auftraggebern der Bibliothèque Nationale Rechenschaft über den Hinter-
grund der Systematik und die Zweisprachigkeit seiner Liste zu geben, beschreibt Pou-
lenard die Bibliothekssystematik folgendermaßen: 

TA (ou LA) Textes Anciens (Alte Texte. Edda usw.) 
PHIL Philologie (1 Grammaire, 2 Phonétique, 3 Sémantique, 4 Géneralités, 5 Syntaxe) 
RUN (Runologie) 
Vm (Volksmärchen) Chansons populaires [sic] 

 
 
 
64  Mangelnde Sprachkompetenz wird nicht der Grund gewesen sein; in vielen Büchern be-

finden sich auch französische Benutzungsspuren. Deutsch war für die meisten französi-
schen Skandinavisten, insbesondere im Elsass, eine wichtige Arbeitssprache. 

65  Vgl. die Projektbeschreibung durch Maurer, Catherine: La Reichsuniversität de Strasbourg 
(1941–1944/45). http://ea3400.unistra.fr/index.php?id=4213, 12. November 2010.

66  Vgl. die Skizze von Boyer, Régis: „Les études scandinaves en France.“ In: Scandinavica. 
An International Journal of Scandinavian Studies. 4 (1965:1), 127–144, hier: 141.
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Vk (Volkskunde) Vs (Volksage [sic]) Vsp (Volkssprichwort) Dictons populaires 
Vb Volksbrauch 
Kst (Kunstgeschichte) Histoire de l'Art 
LN Littérature classique et contemporaines scandinaves 
BG Biographes et bibliographie 
Wb (Wörterbücher) Dictionnaires 
Ak Archeologie [sic] (Altertumskunde) 
LK Géographie (Landeskunde) 
RK (Rassenkunde) 
GN (Neuere Geschichte) Histoire contemporaines 
GV (Vorgeschichte) Histoire ancienne 
GQ (Geschichte Quellen) Histoire. Sources 
GA (Geschichte Altertum) Antiquité 
GM (Geschichte Mittelalter) Moyen Age 
KG (Kelten und Germanen) Celtes et Germains 
Rel Religion 
Sml (Sammlungen) Collections67

Interessant an dieser Systematik sind natürlich die Schwierigkeiten, die Poulenard an 
mancher Stelle bei der Übersetzung bestimmter Begriffe hatte – so etwa bei „Landes-
kunde“ und „Altertumskunde“, deren französische Äquivalente „Géographie“ und 
„Archéologie“ vom Bedeutungsumfang her nicht deckungsgleich sind, oder wenn er 
etwa auf eine Übersetzung des Begriffes „Rassenkunde“ verzichtet. Bemerkenswert ist 
zudem, dass auch noch in den 1960er Jahren deutliche Schwerpunkte auf mittelalterli-
chen und insbesonder vorgeschichtlichen Themen sowie auf solchen, die nicht im en-
geren Sinne philologisch sind, liegen – wie Religion, Kunstgeschichte, Geschichte, 
Volkskunde etc. Von den mehr als 7.500 erfassten Titeln sind nur etwa 1.800 neuphilo-
logischen Inhalts. Nach Ausweis der Bibliothek war der Schwerpunkt des Faches 
demnach eine Germanenkunde im breiten, auch außerphilologischen Sinne. Dass 
„Kelten und Germanen“ ein eigenes Sachgebiet bilden, illustriert das Gewicht dieser 
Frage für die nationalsozialistische Germanenkunde – und insbesondere ihre Relevanz 

 
 
 
67  Diese Darstellung unternahm er als Antwort auf eine „Enquête entreprise par la Bibliothè-

que nationale“ im Kontext des „Répertoire des bibliothèques d’étude et organismes de do-
cumentation“ aus den Jahren 1967/68. Archives du Département d’Etudes Scandinaves der 
Université de Strasbourg.
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im Elsass. Schließlich war die Frage nach dem Verhältnis von Kelten und Germanen, 
wie oben angedeutet, aus ideologischer Sicht entscheidend für die Frage nach der „na-
türlichen“ Zugehörigkeit des Elsass. 

In den 1990er Jahren wurden größere Teile der Bibliothek und dabei insbesondere Tei-
le der altskandinavistischen Sammlung an die Bibliothèque nationale et universitaire 
de Strasbourg (BNU) abgegeben68, darunter die Arbeiten von Höfler und Teile der Ne-
ckel-Bibliothek, so etwa Neckels Exemplar von Sigmund Feists oben im Vorübergehen 
erwähnten Germanen und Kelten in der antiken Überlieferung69. Diese Bücher sind 
allerdings schwer zu identifizieren. Zum einen ist allem Anschein nach das Inventar 
aus der Zeit der „Reichsuniversität“ verloren gegangen; und auch die gegenwärtige 
Bibliothek ist nur zum Teil inventarisiert. Die abgegebenen Bücher sind deshalb auch 
nicht ausgetragen, und im Inventar der BNU sind sie nicht als fester Block verzeich-
net. Eine systematische Erfassung der einzelnen Schichten der Bibliothek, von denen 
die Neckel-Sammlung wahrscheinlich die historisch interessanteste ist, im Sinne einer 
Art „Bibliotheksarchäologie“ stellt sich deshalb als ausgesprochen aufwändig dar und 
ist im Augenblick nicht zu leisten. 

Zurzeit wird die Bibliothek zu einer modernen skandinavistischen Bibliothek umge-
baut. Die Spuren der germanenkundlich-skandinavistischen Bibliothek der „Reichs-
universität Straßburg“ werden dabei wohl, um im Bild der Archäologie zu bleiben, auf 
Grund der neuen Ausrichtung noch stärker verschüttet werden. Zahlreiche Bücher, die 
zur Etablierung einer Germanenkunde im oben skizzierten Ansatz dienen sollten, ge-
hören heute nicht mehr in den Bestand einer Skandinavistik im engeren Sinne und 
müssen deshalb eine neue Heimat finden: So stehen in der Bibliothek 25 Bände der 
Reihe „Die Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit“, einer Sammlung „kontinental-
germanischer“ Historiker des Mittelalters nach der Ausgabe der Monumenta Germani-
ae Historica. Ein weiteres Beispiel ist der eingangs erwähnte Band des Leibnizschülers 
und Historikers Johann Georg von Eckhart (1664–1730), der neben verschiedenen 
Versionen der Lex salica und Lex Ribuaria so genannte „Formulae Antiquae Alsati-
cae“, einen Essay von Gottfried Wilhelm Leibniz selbst zur Herkunft der Franken und 
sowie emendationes zu einer Ausgabe des Evangelienbuches von Otfrid von Weißen-

 
 
 
68  Mündliche Information durch Michel Cadars, dem langjährigen Assistenten des Instituts.
69  Feist, Sigmund: Germanen und Kelten in der antiken Überlieferung. Halle (Saale) 1927.
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burg enthält. Sowohl die erwähnte Reihe zu den Geschichtsschreibern als auch das 
letztgenannte Buch entbehren jeder unmittelbaren Referenz auf Skandinavien. 

Mit der Bestandsumgestaltung wird somit zugleich ein Teil der Vorgeschichte der 
Straßburger Skandinavistik physisch ausgegliedert. Betroffen sind aus systematischen 
Gründen gerade jene „kontinentalgermanischen“ Bestände, die im Mittelpunkt des 
Interesses der Höfler-Schule standen. Die historische Schichtung wird sich später denn 
wohl hauptsächlich über die Schichten von Besitzstempeln erschließen, die zahlreiche 
Bücher prägen und jene Fragen provozieren, die im Hintergrund auch dieses Artikels 
standen; deren Beantwortung ist wohl auf Grund nicht ausreichender Quellen nicht 
endgültig zu leisten. Trotz allem bildete die nationalsozialistische „Reichsuniversität 
Straßburg“ denn doch eine glücklicherweise nur recht kurze Episode in der Geschichte 
des Elsass. 
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The Vikings are coming! 

A modern Icelandic self-image in the light of the economic crisis 

Ann-Sofie Nielsen Gremaud 

Summary 

This article analyzes the connection between the economic crisis in Iceland in 2008 and 
the role of Viking imagery in the collective self-image of Iceland. This connection is in-
formed by Iceland’s status as a Danish dependency for centuries – a condition that deeply 
affected the development of Icelandic self-perception and its cultural life. In recent years, 
the Viking has appeared as an image of central cultural significance in Iceland’s interna-
tional relations with both Denmark and Great Britain in recent years. This article explores 
the connection between the sensational rise and fall of the so-called útrásarvíkingar (ex-
pansion Vikings), or Icelandic businessmen, and the effect of Iceland being a former de-
pendency of Denmark on the general function of the Viking image in Iceland’s collective 
identity. Thus, a postcolonial approach sheds light on how imagological representations 
of Vikings have affected modern Icelandic identity conceptualizations. 

Zusammenfassung 

Dieser Artikel untersucht die Verbindung zwischen dem finanziellen Kollaps Islands 
im Jahr 2008 und der Rolle von Wikingerimages für das als kollektive Selbstbild der 
Isländer. Dieser Konnex ist damit verbunden, dass Island jahrhundertelang dänischer 
Herrschaft unterworfen war – eine Bedingung, die Kultur und Selbstbild der Bevölk-
erung maßgeblich geprägt hat. Seit einigen Jahren erscheinen Wikingerimages als zen-
trale kulturelle Referenz innerhalb der Beziehungen Islands zu Dänemark und 
Großbritannien. Die Verbindung zwischen dem sensationellen Auf- und Abstieg der als 
útrásarvíkingar (Expansionswikinger) bezeichneten isländischen Geschäftsleute und 
der allgemeinen Funktion von Wikingerimages in der kollektiven – durch die his-
torische Zugehörigkeit zu Dänemark geprägten – Identität Islands soll hier analysiert 
werden. Ein postkolonialer Zugang hilft aufzuzeigen, auf welche Weise imagologische 
Vorstellungen von Wikingern moderne isländische Identitätskonzepte beeinflussen. 

Ann-Sofie Nielsen Gremaud is a PhD student at the University of Copenhagen, affiliated to the Institu-
te of Arts and Cultural Studies. In her research she focuses on issues of collective identity, the impor-
tance of site-specificity and images of landscape in Icelandic culture.Contact: gremaud@hum.ku.dk 
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Introduction: Developments of significance in Viking symbolism 

The Icelander Leifur “the Lucky” Eiríksson, who lived around 1000 AD, allegedly 
sailed to America 500 years before Christopher Columbus. He is now a symbol of the 
expansionism and adventurism associated with Viking culture. Iceland’s international 
airport is named after him and his statue stands in a central square in Iceland’s capital 
city, Reykjavík. There, it serves as one of many references to the Viking Age that in-
clude it in Iceland’s cultural heritage. This statue is a part of what archaeologist and 
egyptologist Jan Assmann describes in his book Religion and Cultural Memory as the 
continued interaction of symbols and memory: the statue serves as a “lieu de mé-
moire”1. According to Assmann, memory is tied to such symbols or “lieux de mé-
moire” that become points of reference in the collective and connective levels of 
memory. Thus, it draws upon what he calls “connective semantics”2, which are formed 
and negotiated by the Icelandic collective through discourse, images and other media 
as a means of constituting and sustaining that collective. The symbolic value of Ice-
landic Viking images and the country’s geographical and political position are 
attributes that connect centrally to the postcolonial features of modern conceptualiza-
tions of Icelandic self-image. Furthermore, Assmann refers to French structuralist 
Claude Lévi-Strauss’ division of societies into hot and cold types, determined by their 
relationship with the past. According to this terminology, Iceland is a “hot society”, 
where history is an internalized generator that helps to contextualize the future through 
historically based cultural memory.3

The developments in Iceland’s relationships with its neighbouring countries, mainly 
Greenland, Great Britain, Denmark and Norway, have been crucial factors that lead to 
Iceland’s current political and cultural condition. In the first half of the period preced-
ing foreign rule in Iceland, c. 874–1262, the Viking culture of expansion and coloniza-
tion influenced a region stretching from North America over Greenland to Scandinavia 
and the British Isles. This era is generally divided into three principal periods: The first 

 
 
 
1  Cf. Assmann, Jan: Religion and Cultural Memory: Ten Studies. Stanford 2006, 8. The term 

is inspired by the vast work Les lieux de mémoire (1984–92) edited by the French historian 
Pierre Nora.

2  Assmann 2006, as footnote 1, 11.
3  Cf. ibid.
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period is the Settlement Period, Landnámsöld, referring to the first permanent Scandi-
navian colonization of the country. The second period, the Viking Age, refers primarily 
to cultural structures and is considered to end around 1050. The third period, the Ice-
landic Commonwealth, refers to the Free State from 930 until 1262. The Viking is a 
symbolic reference to mainly the first two periods, and has maintained its symbolic 
value as a significant cultural power factor in the entire North Atlantic region to this 
day. However, in Iceland, Viking symbolism has unique allusions and connotations, 
some of which I will unfold here.4  

The focus of this article is the Viking as a central but changeable element in modern 
collective Icelandic self-image. In my approach to the question of the role of Viking 
symbolism in recent socio-cultural developments relating to the economical crisis in 
Iceland, I combine theoretical perspectives from the fields of imagology, sociology, 
ethnology, postcolonial theory and nationalism studies. This interdisciplinary approach 
is also used to shed light on the role of the Viking as a national symbol or stereotype in 
the context of Iceland’s relationship with Denmark, interpreting national identity for-
mation as a relational process influenced by international power negotiations.  

National identity – symbolism and memory 

In the field of the conceptualization of national stereotypes, two aspects are decisive: 
relationships and images. First, when essentialist theories of national identity are dis-
carded, the formation of national stereotypes, both of one’s own nation and of the na-
tions of others, can be investigated as a relational process. In the case of Iceland, this is 
to say that the country’s feuds and political negotiations with its neighbours have in-
fluenced the significance and connotations of the Viking image. Second, conceptions 
of identity are built with the support of symbolic representations of characteristics of 
the collective. These self-images help generate ideas of coherence within the collective 
(nation state, country or region) as well as boundaries in relational spheres that define 
who “the others” are. Jan Assmann underlines that memory has a collective basis, even 

 
 
 
4  This article is based on a research paper titled “The postcolonial North: Iceland’s modern 

self-image: From Danish dependency to the resurrection of the Vikings” presented at the 
conference Performing Colonial Modernity, The University of Edinburgh, May 2010.
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though a collective obviously does not have a memory. The collective basis of memory 
is not only social, but also cultural.5 Thus, the image of the Viking becomes a signifier 
of exchange between cultural memory and contextual reactivations. 

Viking symbolism is related to a type of memory Assmann defines as “semantic mem-
ory”6, which is connected to learning and determined by meaning and references defined 
by a social context. He contrasts the views of Freud and Nietzsche on such a matrix of 
cultural contexts as being assimilative and limiting with his own emphasis on the indi-
vidual’s wish to belong.7 From a basis in theory relating to cultural memory, the Viking 
image, as a cultural emblem, becomes a component in the process of the reciprocal con-
stitution of the situated individual and the cultural collective of the Icelandic nation: 
“Both the collective and the individual turn to the archive of cultural traditions, the arse-
nal of symbolic forms, the ‘imaginary’ of myths and images, of ‘the great stories’, sagas 
and legends, scenes and constellations that live or can be reactivated in the treasure stores 
of a people.”8  In Iceland, references to the Viking appear as myths, images, sagas, 
legends etc., which makes the Viking a prevalent emblem of collective identification. 

In the context of Iceland’s concrete political history, Viking imagery refers to a time of 
political autonomy. Iceland gained complete independence from the kingdom of Den-
mark in 1944, after it already had been recognized as a sovereign state in a personal 
union with the king of Denmark in 1918. The “de facto”9 postcolonial elements in cur-
rent Icelandic society have their roots in the country’s subordination to the Norwegian 
king in 1262 – 400 years after its founding – and then to the Danish king in 1380. Es-
pecially importantly, it has its roots in the nationalistic movements of the 19th and 20th 
centuries10 as well as in interpretations of the country’s changing relationships with 

 
 
 
5  Cf. Assmann 2006, as footnote 1, 8.
6  Ibid., 2.
7  Cf. ibid., 6.
8  Ibid., 7.
9  I characterize the time after 1944 as “de facto” postcolonial, because Iceland never had 

status as a Danish colony.
10  The field of Icelandic nationalism has been studied widely. Amongst the central works is 

Hálfdanarson, Guðmundur and Ólafur Rastrick: “Culture and the Constitution of the Ice-
landic in the 19th and 20th Centuries”. In: Ausma Cimdiņa and Jonathan Osmond (eds.): 
Power and Culture. Hegemony, Interaction and Dissent. Pisa 2006, 101–117, in which 
references to further central scholarly works can be found.
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neighbouring countries. Thus, the term “de facto” postcolonial refers to the attitudes to 
and repercussions of Iceland’s former condition, which can be seen in Iceland after 
1944. In his article “Icelandic Anomalies”11, Johann P. Arnason points out that Ice-
land’s position in a Denmark-centric realm since the 14th century has been determina-
tive because Iceland’s position was of such a marginal character.12 Viking imagery 
therefore refers to a period of cultural and political autonomy – a reference which has 
had different implications depending on the context in which it has been evoked. The 
Danish anthropologist Kirsten Hastrup states that the impact of the Viking Age has 
been primarily qualitative, rather than quantitative.13 Hastrup’s article generally sup-
ports an emphasis on the symbolic value of Viking culture founded on the descriptions 
of the Landnámsöld in Ari fróði Þorgilsson’s Íslendingabók dated to c. 1120.14

When discussing the field of mental, verbal and visual imagery used in the context of 
formations of self-images, it is productive to employ an imagological approach, which 
combines research of formations of national stereotypes and a broadness of the under-
standing of the image. Art historian and picture theorist W. J. T. Mitchell’s view on 
different types of images as being interconnected in a family-like structure15 is a point 
of departure in imagological studies.16 Mitchell divides images into five main catego-
ries: graphical, optical, perceptual, mental and verbal. 17  As literary scholar Joep 
Leerssen expresses in an article on the interrelations between images: “They are 
tropes, commonplaces, obtain familiarity by dint of repetition and mutual resemblance; 
and in each case this means that whenever we encounter an individual instance of a 

 
 
 
11  Arnason, Johann P: “Icelandic Anomalies” Thesis Eleven. 2004 77 103–120. . In:  ( : ), 
12  Cf. ibid., 112.
13  Hastrup, Kirsten: “Icelandic topography and the sense of identity”. In: Michael Jones and 

Kenneth R. Olwig (eds.): Nordic Landscapes. Region and Belonging on the Northern 
Edge of Europe. Minneapolis/London 2008. 53–76, here: 55.

14  Cf. ibid.
15  Mitchell, W. H. T. “What Is an Image?” New Literary History. 15 1984 3 503–537, 

here: 505
:  In:   ( : ), 

.
16  Cf. Beller, Manfred: “Perception, image, ideology”. In: Idem and Joep Leersen (eds.): Imagology. 

The cultural construction and literary representation of national characters. A critical survey. 
(= Studia Imagologica; 13) Amsterdam 2007, 3–16; Ísleifsson, Sumarliði: “On images”. 2007, 
http://www.inor.is/index.php?m=N&id=M_SUMARLGR1&type=&author=&category=&cid=SU
MARGR4, 28.01.2011.

17  Mitchell 1984, as footnote 15, 505.
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national characterization, the primary reference is not to empirical reality but to an 
intertext, a sounding-board, of other related textual instances.”18 Imagology’s inherent 
interdisciplinarity and the broadness of its empirical focus make it a fruitful method 
for approaching the complex field of national self-images or stereotypes. Jan Assmann 
outlines Derrida’s notion of what can be described as a synthesis of cultural memory 
and an imagological field, identified as an archive, “a form of memory that constitutes 
the present and makes the future possible through the medium of symbols that are lin-
guistic and extralinguistic, discursive and nondiscursive, and that are permeated by the 
political structures of power and domination.”19

Inherent in the study of the dynamics of national stereotypes, such as the Viking 
stereotype, are the auto-image and hetero-image levels of imagery. The first is a self-
image and the latter is an image created by “the other”.20 Both auto- and hetero-images 
and their different manifestations overlap and affect one another in the process of mod-
ern Icelandic identity formation. Within this process, communication and reciprocal 
negotiation of national stereotypes, carried out by verbal, graphical and mental mani-
festations, play a significant role. This is reflected in the marketing term “nation 
branding”. As historian and branding specialist Wally Olins writes in On Brand: “All 
countries communicate all the time. […] Collectively, all these millions of messages 
represent an idea of what the nation as a whole is up to, what it feels, what it wants, 
what it believes in.”21 In this case both pictures and official statements may serve as 
such messages and I propose that both kinds of messages are, to an extent, affected by 
Iceland’s former status as a dependency. These messages, created by agents within the 
nation, interact with images of the nation formed in other countries. Anthropologist 
Kristín Loftsdóttir comments on this process as follows: “Briefly put one can say that 
the Icelandic nation is highly concerned with mirroring itself in the image drawn of it 

 
 
 
18  Leerssen, Joep: “Imagology: History and Method”. In: Beller and Leerssen, as footnote 

16, 17–32, here: 26.
19  Assmann 2006, as footnote 1, 27.
20  Cf. Leerssen, Joep: “Images – information – national identity and national stereotype”. 

2003, http://cf.hum.uva.nl/images/info/leers.html, 28.01.2011.
21  Olins, Wally: On Brand. London 2003, 169.

92 NORDEUROPAforum 20 (2010:1–2) 

http://cf.hum.uva.nl/images/info/leers.html


The Vikings are coming! 

in other countries.”22 She points to the tendency of the image that Iceland projects out-
wards to consist of a repetition of positive elements of identification, which are stereo-
types of what the country/collective desires to be. Thus, nation branding exceeds the 
will to sell certain products.23 Loftsdóttir has been amongst the scholars addressing the 
economic crisis from different theoretical angles. In a recent article investigating is-
sues of regional, national and global identity, she emphasizes the elements of shame 
connected to the country’s newfound unpopularity.24 This, I propose, is connected to 
an involuntary change in the balance between auto-image and hetero-image. 

Icelandic cultural heritage as a coveted resource 

The Viking as a signifier of Icelandic – and metonymically Old Norse – identity has 
been central in negotiations with Denmark over Iceland’s political status. Sociologist 
Anthony D. Smith points to two main forms of nationalism: the civic-territorial form 
versus the ethnic-genealogical one.25 These forms are also reflected in different kinds 
of nation building. When looking at the disagreements between Denmark and Iceland 
during the 19th and 20th centuries, the schism between the civic-territorial and the eth-
nic-genealogical nation appears to be central. The two countries were bound together 
by the framework of the territorial nation, but the valuation of ethnicity as the basis of 
communities increased in this period, which resulted in great changes in Iceland’s po-
litical and cultural status. 

During the period of Danish rule, balance of power was practically stable until the late 
19th century. In this period, Danish cultural life was influenced by the devastating wars 
with Prussia and Austria in 1848–50 and 1864. In accordance with sociologist Anthony 
Giddens’ thesis about the growth of nationalism in times of transition or danger26, cul-
tural roots came to play an increased role in Denmark in this period. A popular phrase 
 
 
 
22  “Í stuttu máli má segja að íslenska þjóðin sé mjög upptekin af því að spegla sig í þeirri 

ímynd sem brugðin upp af henni í öðrum löndum.” Loftsdóttir, Kristín: “Útrás Íslendinga 
og hnattvæðing hins þjóðlega”. In: Ritið. (2007:1), 159–177, here: 175.

23  Cf. ibid., 161.
24  Idem: “The loss of innocence. Icelandic financial crisis and colonial past”. In: Anthropo-

logy Today. 26 (2010:6), 9–13.
25  Smith, Anthony D.: National Identity. London 1991, 123.
26  Cf. Giddens, Anthony: The nation-state and violence. Cambridge 1985.
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in the post-war period was: “For every loss there is indemnity, what is lost externally 
has to be gained internally.” 27  The country had suffered geographical defeat and 
sought rearmament through a vertical focus on cultural roots and heritage. Dominant 
figures in Danish cultural life, such as the writers N. F. S. Grundtvig (1783–1872) and 
Adam Gottlob Oehlenschläger (1779–1850), politician Orla Lehmann (1810–1870) as 
well as the head of the Royal Academy of Art, Niels Laurits Høyen (1798–1870), ex-
pressed views that connected praise of the Old Norse heritage with the need for cul-
tural rearmament.28 In a speech given in 1863, Høyen stated: “At the same time as we 
can rejoice over seeing our artists engaging in our mother country [fødeland] and its 
life, and as we can see that it is in fact possible to illustrate Nordic life – at the same 
time we have magnificent testimonies of the noble material we have in our own leg-
ends, even though we do not want to go further than to Saxo.”29 In an earlier speech 
from 1844, Høyen emphasized the direct lineage from ancient Nordic deities and he-
roes to the contemporary rural population in Denmark. 

Iceland was associated with this much-treasured Nordic cultural heritage and thus its 
general status and recognition improved, even though its struggle for autonomy was to 
last well into the 20th century. A statement from politician Orla Lehmann in 1832 em-
phasized Iceland’s cultural value to Denmark: “But as though frozen between the dis-
tant icy mountains, where the storms of time never reached, it [ancient life] stayed in 
almost unaltered purity in Iceland, so that we can see there a living antiquity, a talking 
image of the life of the past – that is why the Icelandic people must be dear to any 

 
 
 
27  “For hvert et Tab der kan Erstatning findes, hvad udad tabes, det maa indad vindes.” Al-

legedly originally written by the poet H. P. Holst (1811–1893).
28  Cf. e. g.: Grundtvig, N. F. S: “Den Danske, Tydske og den Franske Sag”. In: Idem: Nik. 

Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte Skrifter. Edited by Holger Begtrup. Vol. IX. København 
1909 [1848], 110–120; idem: “Budstikke i Høinorden”. In: Idem: Nik. Fred. Sev. Grundt-
vigs udvalgte Skrifter. Edited by Holger Begtrup. Vol. X. København 1909 [1864], 518–
531; Høyen, N. L.: “Om Betingelserne for en skandinavisk Nationalkunsts Udvikling”. In: 
Idem: Skrifter. Edited by J. L. Ussing. København 1971 [1844], 351–368; Adam Oeh-
lenschläger’s poem “Island”. In: Oehlenschläger, Adam: Oehlenschlägers Samlede Digte i 
5 Bind. Vol II. Kjöbenhavn 1853 [1805], 102; Lehmann, Orla: “[review] Om de danske 
Provindstalstænder med specielt hensyn paa Island af B. Einarsson. Cand. jur. Kjøbh. 
1832. Hos Reitzel. 8. VI. 40 Sider.” In: Maanedskrift for Litteratur. (1832:7), 523–537. 

29  From a speech given by N. L. Høyen to the Students’ Society, 1863. Available at 
http://nomos-dk.dk/skraep/hoeyen.htm, 28.01.2011.
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Scandinavian”30. This example supports the view that Iceland’s recognition had its 
roots in an association with stagnation, ingenuousness and naturalness, which leaves a 
place for the external projections that fit in the Danish cultural sphere of the time.  

The focus of Iceland’s neighbouring countries on the Icelandic language and the saga 
literature as a precious heritage has been characterized by historian Sumarliði 
Ísleifsson as being the result of a Northern European need for “[…] a counterpart to 
Herodotus and Homer”31. Elsewhere, Ísleifsson points to the utopian construction of 
Iceland as a “Nordic Hellas”32. An example for the contrast of Nordic versus Roman 
and Greek Antiquity can be seen in Adam Oehlenschläger’s poem “Island” from 1805, 
in which the Danish-Icelandic artist Bertel Thorvaldsen (1770–1844) merges with pa-
gan God Þór from Viking culture. In this way the Viking, as a cultural image in current 
Iceland, refers to a similar archive to what Iceland as such has represented to Den-
mark: a strong cultural and ethnic foundation, and a potent status in the geographical 
region. Jan Assmann proposes that in the case of late Egyptian cultures, rites of cul-
tural remembering were reactions to external threats of cultural dissolution.33 This can 
function as an analogy to the context of Iceland’s political condition around the begin-
ning of the 20th century. Arguments for Icelandic autonomy had been proposed by phi-
lologist Jón Sigurðsson as early as 184834, and by 1904, Iceland had a legislative gov-
ernment led by Heimastjórnarflokkurinn, the Home Rule Party. Photos from the 
official visit of King Frederik VIII in 1907 show a procession led by men clad in Vi-
king garments. The next year, in 1908, the Independence Party (Sjálfstæðisflokkurinn) 
was constituted. In the context of 1907, dressing as Vikings can be seen as a meto-
nymical invocation of the country’s cultural potency and nationalism. 
 
 
 
30  “Men ligesom indefrosset mellem hine fjerne Iisfjelde, hvorhen Tidens Storme ei Naaede, 

veligeholdt det sig i næsten uforandret Reenhed paa Island, saa at vi i det see en levende 
Oldtid, et Talende Billede af Fortidens Liv – Derfor maa det islandske Folk være hver 
Skandinaver kjært [...].” Lehmann 1832, as footnote 28, 524f.

31  Isleifsson, Sumarliði: “Iceland”. In: Beller and Leerssen 2007, as footnote 16, 177–179.
32  Idem: Icelandic National images in the 19th and 20th Centuries. 

http://www.inor.is/index.php?m=N&id=M_SUMARLGR1&type=&author=&category
=&cid=SUMARGR1, 28.01.2011.

33  Cf. Assmann 2006, as footnote 1.
34  Cf. Sigurðsson, Jón: “Hugvekja til Íslendinga”. [“Awakening to Icelanders’ minds”] In: Ny 

Félagsrít. (1848:8), 1–24. Available at http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=135236&lang=da, 
28.01.2011.
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A shift in national and political symbolism 

In recent years, Viking references have had a strong presence in Icelandic media and 
business in the guise of the so-called útrásarvíkingar (expansion Vikings). These new 
Vikings were celebrated but controversial figures well into the first decade of the new 
millennium. As businessmen they acted on a scene of a relatively newfound economic 
optimism at a time when Iceland was taking part in increased exchange with the 
globalized world. 35  However, the daring investments, extravagant life styles and 
doubtful liquidity of the útrásarvíkingar later linked them to the national economic 
collapse in the autumn of 2008. I propose that the position obtained by the 
útrásarvíkingar in Icelandic society previous to the economic crisis has roots in the 
earlier political relations with the country’s powerful neighbours. Iceland’s “de facto” 
postcolonial condition can, in Assmann’s terms, be said to function as an implicit 
bonding memory that affects the cultural collective through later periods.36 In Ass-
mann’s texts, where he proposes that it is emotions that give meaning to memories, a 
connection appears between the country’s political development and a collective 
memory.37 The emotions connected with struggling for and obtaining national auton-
omy in Iceland can, for example, be seen expressed in the annual celebration of the 
Independence Day on June 17th as well as in contemporary art by, among others, Björk 
Guðmundsdóttir38 and Ragnar Kjartansson39. I argue that in Iceland, where consider-
able periods of the past are characterized by external dominance and a struggle for na-
tional sovereignty, emotions connected to these memories influence discussions of 
both the past and the future. For this reason, I consider the initial positive reception 
and connotations of the útrásarvíkingar to be a phenomenon that relates to Iceland’s 
particular form of postcolonial condition. 

A related aspect in the connection between the economic meltdown in Iceland in 2008 
and the conception of the Viking in collective Icelandic self-perception is the potent 

 
 
 
35  Cf. Loftsdóttir 2007, as footnote 22, 164f.
36  Cf. Assmann 2006, as footnote 1, 21f.
37  Cf. ibid., 3.
38  Cf. Björk’s song “Declare Independence” on the album Volta from 2007.
39  Cf. Ragnar Kjartansson’s video artwork Colonization from 2003, showing a Danish mer-

chant beating up an Icelandic peasant.
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cultural value of what Anthony D. Smith calls “the cult of golden ages” 40. The concept 
of the Icelandic “Golden Age” generally refers to the period of the Commonwealth 
(930–1262 AD). The period is primarily associated with the writing of saga literature, 
a decentralised Commonwealth, the system of the Alþingi, and the North Atlantic dis-
coveries and settlements of Leifur heppni Eiríksson. Since it has been generally inter-
preted as a cultural high point, both because of the autonomous status and the level of 
literature produced in the country, it has status as a point of reference in modern iden-
tity formation. 

When talking about Iceland’s past in the context of examining the Viking as an impor-
tant cultural marker, the term ‘colonial’ has at least two meanings: The first meaning 
refers to the original Norse settlement as the foundation for creating common myths of 
ancestry41, and the second meaning refers to Iceland’s later period under Danish rule, 
which has had similarities with a colonial struggle for independence. When looking at 
imagological constructions of a “Golden Age” it is significant how, in the 19th century, 
symbols of the Commonwealth period overpowered those of the Viking or Landnám 
period. In particular, the Þingvellir cliff was a strongly charged motif in the period of 
negotiations with Denmark for independence. In the 19th and 20th centuries, voices in 
the Icelandic liberation movement argued that the parliament (Alþingið) should be re-
established on the cliff, where it had been founded in 930 AD. The poet Jónas Hall-
grímsson (1807–1845) expresses this view in the poem “Ísland” (1835) in the journal 
Fjölnir’s first volume.42 With reference to the political acts of the Alþingi, as well as 
figures from the sagas, the geographical site and its features are used to underline the 
cultural values of the Commonwealth period as the traditional “Golden Age”. This is 
an ode to the motherland as well as an expression of the political view that the Alþingi 
should return to Þingvellir in a manner that reflects the Romanticism of the period. 

The Þingvellir motif was still potent towards the middle of the 20th century. The politi-
cal context of pre-autonomous nation building enabled an actualization of the myth of 
ancestry and a change in the symbols with which the country wished to be identified. 

 
 
 
40  Smith 1991, as footnote 25, 67.
41  Cf. ibid., 14.
42  Cf. Hallgrímsson, Jónas: “Ísland”. In: Fjölnir. Árs-rit handa Íslendíngum. (1835:1), 21f. 

Available at http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=135071&lang=da, 31.01.2011.
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The new 500-krónur notes decorated with a picture of Þingvellir and put into circula-
tion in February 1944 – immediately before Iceland gained autonomy – are examples 
of what Wally Olins calls the re-branding of a nation.43 Here, the reference to Þing-
vellir, a symbol of the Icelandic parliamentary tradition, the Alþing (and metonymi-
cally autonomy) together with a portrait of the leading figure in the independence 
movement, Jón Sigurðsson (1811–1879), constituted a synthesis of the “Golden Age” 
and contemporary nationalism. Implicit in this visual re-branding the Danish dominion 
of Iceland is replaced with the old Icelandic Commonwealth. 

I propose that, in light of the actions and rhetoric of the last decade, focus has shifted 
within the framework of national identity. Thus, the signifié of the “Golden Age” now 
includes connotations of Viking culture from the first half of the autonomous period: 
expansion, colonization, strength, bravery, innovation, etc. I propose that, taken in this 
light, the shift in connotations within the trope of the “Golden Age” is not only a gen-
erator in the process of forming national identity in Iceland, but also a significant as-
pect in the process of the recent economic crisis. 

The Viking as an ethnic resource 

Another significant element is Anthony D. Smith’s term “ethnie”, which describes a 
pre-national ethno-cultural group with a collective name, an association with a certain 
piece of land and a myth of common ancestry44. This sense of community is a central 
factor in nation building and conceptualization of national identity. The Icelandic peo-
ple is a mixed entity, consisting primarily of descendants from Scandinavian settlers, 
Celtic slaves and European tradesmen. Thus, the conversion of the Viking Era into a 
“Golden Age” functions as a generator of an Icelandic “ethnie”. Hereby the Viking, the 
emblem of this “ethnie”, becomes an important link in modern identity formation. 
Thus, a metonymical connection emerges between the Viking as symbolic personifica-
tion of the founding of the country and the role and connotations of the útrásarvíkin-
gar. This metonymical link constitutes historical and ethno-cultural coherence – cen-
tral elements in constituting a sense of nation identity and delineation. Loftsdóttir 

 
 
 
43  Cf. Olins 2003, as footnote 21, 157.
44  Cf. Smith 1991, as footnote 25, 21.
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refers to a common narrative framework used in the presentation and interpretation of 
Icelandic history45, namely the ‘U-shaped curve’, marking the movement from the 
time of the free state (before submission to the Norwegian king in the 13th century) 
over the period of Norwegian and Danish dominion, to the renaissance of the Icelandic 
wish for independence.46 In this historical narrative model, emphasis is put on auton-
omy and avoidance of external influence.  

Loftsdóttir argues that ideas about cultural purity, as have been presented in, for exam-
ple, National Socialist ideology, influence Icelandic self-perception to this day such 
that connotations of ethnic superiority, previously connected to Viking symbolism, 
may still be an inherit element in these images.47

Elements of what political scientist Benedict Anderson calls a creole48 relationship can 
be recognized in Iceland’s relationship with Denmark and Norway. By swearing loy-
alty to the Norwegian King in 1262, Icelanders renewed the connection between Ice-
land, Norway and Denmark, which were the countries of origin of many of Iceland’s 
original settlers. Norway, and thus Iceland, then came under the rule of the Danish 
king in c. 1380. Therefore, the usage of Viking inspired garments at the reception of 
the Danish king in 1907 is an expression of Iceland’s complex relation with Denmark. 
At one level, the reference to Viking culture could be interpreted as an accentuation of 
a common heritage. However, in the context of negotiations for increased independ-
ence, I consider the Viking-age references, which were also inherent in the king’s visit 
to Þingvellir, to be a means of expressing national differences and consciousness. 
Writer and politician Amílcar Cabral (1924–1973) stresses how culture can play a key 
role in liberation movements and nation building through utilization of cultural values 
as a means to obtain internal harmony, as well as a weapon against external domina-

 
 
 
45  Cf. Loftsdóttir 2007, as footnote 22, 162.
46  Loftsdóttir refers among others to Jónsson, Jón: Íslenzkt þjóðerni. Alþyðufyrirlestrar. 

Reykjavík 1903.
47  Cf. Loftsdóttir 2007, as footnote 22, 163f.; one example Loftsdóttir gives is the conserva-

tive Icelandic language policy.
48  Cf. Anderson, Benedict: Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of 

Nationalism. London/New York 2006 [1983], 47ff.
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tion.49 This adds a national dimension to ethnic identity. Viking imagery is extensively 
present in contemporary Icelandic internal and external nation branding. Aside from 
statues in public spaces, one finds beer brands, souvenirs, shop names, stamps, sports 
clubs, and a national contest for males in strength and stamina called the Vestfjarðar 
Víkingur. In his book Banal Nationalism, social scientist Michael Billig contrasts na-
tionalism associated with periphery and separatism50 with a subtle but important form 
of nationalism: “Daily, they [nation-states] are reproduced as nations and their citi-
zenry as nationals. [...] For such daily reproduction to occur, one might hypothesize 
that a whole complex of beliefs, assumptions, habits, representations and practices 
must also be reproduced.”51 In such a banal way the Viking image is reproduced in 
Icelandic society through brands, concepts and actions. Thus, identification with the 
positive aspects of the “Golden Age” of the “ethnie”, connected to economic and cul-
tural expansion, are continuously circulated – in the field of banal nationalism, and in 
the field of international business.  

Through the economical optimism of the previous decade, the útrásarvíkingar or “ex-
pansion Vikings” were personifications of positive aspects of the contemporary na-
tional Viking stereotype. Loftsdóttir points to the fact that the term conquest (landvin-
ninga)52, which has been used when referring to the endeavours of the businessmen, is 
reminiscent of colonization. In this way, Viking discourse is defining the perception of 
the country’s role in international business. In an article from February 7th, 2009, the 
British daily newspaper The Telegraph announced that “the age of testosterone”53 in 
Iceland was over. This corresponds with Loftsdóttir’s analysis from 2007 that under-
lines the implicit gendering of the nation through its public personifications. The Ice-
landic noun víkingur is masculine both as a result of its grammatical form, and in the 
context of modern business, where it refers to a group of male individuals. 
 
 
 
49  Cf. Cabral, Amílcar: “National liberation and culture”. In: Patrick Williams and Laura 

Chrisman (eds.): Colonial discourse and post-colonial theory. A reader. New York 1994 
[1973], 53–65.

50  Cf. Billig, Michael: Banal Nationalism. London et al. 1995, 5.
51  Ibid., 6.
52  Cf. Loftsdóttir 2007, as footnote 22, 166.
53  “Iceland: Women end ‘Age of testosterone’”. In: The Telegraph, 7  February 2009th . 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/iceland/4544331/Iceland-women-
end-age-of-testosterone.html, 31.01.2011.
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The complex role of these entrepreneurs in the Icelandic collective has postcolonial 
facets as well. Iceland battled severe inflation from the time it gained autonomy until 
the middle of the 1990s. The optimism of the last ten years has resulted in large in-
vestments and speculations, many of them carried out in Copenhagen. However, as the 
international economic crisis grew and Icelandic banks and funds did not have the 
necessary liquidity, the banks were taken over by the government and frustration over 
the political faith in the útrásarvíkingar became widespread. But why did the former 
government and a large part of the population have such faith in the sometimes inex-
plicable success of these Vikings? A part of the answer, I believe, lies in the high esti-
mation of the independence and initiative that they personalized. The Independence 
Party, founded in 1929, has been the most influential party ever since its formation and 
enjoys the goodwill of the independence movements of earlier times. In this way, a 
connection emerges between the struggle for independence, nourished by a common 
narrative of a “Golden Age”, and the celebration of the daring young investors of the 
last decade. The attitude towards these new Vikings is connected first to colonization 
as a metonymical characteristic of power. The association with colonization (landvin-
ninga/útrás) is a reversing of former political conditions and thus an attempt at revers-
ing the power balance by means of inversion. Second, it is connected to economic de-
velopment and a recent development from optimism towards pessimism in the field of 
international trade. 

David the Viking: Developments within Viking symbolism 

Johann P. Arnason states that major changes in Icelandic society have come from ex-
ternal, not internal, initiatives and movements: a modernization of the fishing industry, 
invasions by American and British troops during World War II and the Cold War.54 
This is an argument for seeing Icelandic strategies of identification as modes of reac-
tion. Arnason’s analysis was written before the economic and political crisis of the re-
cent years. With the rise and fall of the útrásarvíkingar, new and important aspects 
have emerged in connection with Icelandic self-image and self-promotion whereby yet 
a new layer has been added to Viking symbolism. In addition to the obvious associa-

 
 
 
54  Cf. Arnason 2004, as footnote 11, 104f.
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tion as a symbol of the economic and cultural grandeur of the ancient Vikings, the 
celebration of the conduct of the útrásarvíkingar can also be linked to disagreements 
in more recent times with Iceland’s two powerful neighbours: Denmark and Great 
Britain. Denmark is a former authority and Great Britain was Iceland’s opponent in 
fishing-related conflicts in the 1950s and 1970s, the so-called Cod Wars, in which Brit-
ain unsuccessfully tried to exert dominance over Iceland. 

In contrast to the constancy of banal nationalism Anthony Giddens characterizes na-
tionalism as being connected to transition and passion.55 This description is another 
productive perspective in the case of a non-mundane use of the Viking as a national 
stereotype that can be found in a speech made by the President of Iceland, Ólafur Rag-
nar Grímsson, at the Walbrook Club in London in 2005: “How to succeed in modern 
business. Lessons from the Icelandic voyage.”56 Here, a condition, which can be rec-
ognized as Iceland’s change in status in the region as well as the context constituted by 
a British audience, influences the evocation of the Viking symbolism. The audience 
being the former opponent of the Cod Wars now readily attending “the Icelandic les-
son” is reminiscent of a former lesser status in the region in a new reversed framework 
of redressing and can thus be said to generate the passion of transitory nationalism that 
was mentioned earlier. 

In this speech the President uses the conflict as a central theme: “Each time Britain 
sent the Navy to stop us but each time we won – the only nation on earth to defeat the 
British Navy, not once but three times. With this track record, it is no wonder that 
young entrepreneurial Vikings have arrived in London full of confidence and ready to 
take the world.”57 This is an example of Assmann’s description of memories of inci-
dents becoming myths of victims and perpetrators, of heroes and villains. 58 Through 
such discourse the past is used in current politics and ideas of a collective conscious-
ness are built. Earlier, Iceland was not counted among the significant nations in inter-
national business, whereas the position as outsider is now put to play in another way: 
 
 
 
55  Cf. Billig 1995, as footnote 50, 44.
56  Grímsson, Ólafur Ragnar: “How to succeed in modern business. Lessons from the Icelan-

dic voyage”. 3  May 2005rd , http://forseti.is/media/files/05.05.03.Walbrook.Club.pdf, 
31.01.2011.

57  Ibid, 1. 
58  Cf. Assmann 2006, as footnote 1, 7.
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“We are succeeding because we are different, and our track record should inspire the 
business establishments in other countries to re-examine their previous beliefs and the 
norms that they think will guarantee results.”59 In both quotes one can discern a delib-
erate rhetorical change of the power balance. 

According to Loftsdóttir, the influence of Icelandic historian Jón Jónsson Aðils (1869–
1920) on current Icelandic culture and self-perception is still evident.60 She points to 
Jónsson’s encouragement to the Icelandic nation in Íslenzkt þjóðerni, written in 1903, 
to be ready for a future calling to rise up and make its mark on the world, as a notion, 
which is reflected in Icelandic society in the years before the commencement of the 
crisis in 2008. The previously mentioned u-shaped understanding of historical devel-
opment creates a link between the high point of the Free State or Commonwealth and 
the new autonomy after the break with Denmark – the low point being the period un-
der foreign rule. As mentioned, in the recent period of the útrásarvíkingar, the conno-
tations and values connected to the settlement age (c. 874–930), that differ from those 
of the Commonwealth (930–1262), seem to have replaced the latter as a privileged 
reference point or “Golden Age” in Smith’s terms. 

This combination of the nationalist historical narrative and emphasis on elements of 
Viking settlement culture is reflected in the President’s speech. The president subse-
quently lists 13 qualities that Icelanders possess, the ninth being a “heritage of discov-
ery and exploration fostered by the medieval Viking sagas”61. This tradition, as the 
President expresses it, is “interpreting modern business ventures as an extension of the 
Viking spirit, applauding the successful entrepreneurs as heirs of this proud tradi-
tion.”62 What the President is referring to could also be described as “the myth of a 
common ancestry”, as expressed by Anthony D. Smith.63 In his previously mentioned 
text, Jan Assmann suggests that reintroductions of such combinations of elements of 
political and historical myths and facts support a political collective’s continued coher-

 
 
 
59  Grímsson 2005, as footnote 56, 3.
60  Loftsdóttir 2007, as footnote 22, 176.
61  Grímsson 2005, as footnote 56, 5.
62  Ibid.
63  Cf. Smith 1991, as footnote 25, 21f.
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ence.64 Through the continued re-introduction and re-contextualization of the Viking 
as emblem of a “Golden Age” they function as such combinations of myth and history. 

The President’s speech can also be seen as a symptom of the collective euphoria and 
pride connected to a “David and Goliath-like” turn of events, where the initial power 
balance is inverted. It also points to a part of the explanation of why this economic 
strategy proved to be unsustainable and collapsed. It seems plausible that the overlap 
between a longing for a change in status and recognition, relatively newfound auton-
omy and a market consisting of former international opponents could result in the 
situation that the Icelandic economy currently finds itself in. According to Assmann, 
the dark side of bonding memory is clinging to the past and trapping the understanding 
of the future in the framework of the past.65 In this case, the contemporary has been 
presented within the framework of past relational power structures. In this way, Viking 
symbolism has shaped the Icelandic economy through collective celebration of a na-
tional stereotype. 

In an article from 2009, ethnographer Katla Kjartansdóttir states that, from the late 19th 
century onwards, the main themes of Icelandic imagology connected to conception of 
national identity “hardly developed at all”66. Whereas I agree as far as the Viking heri-
tage being a recurring theme, I insist on there being a significant development in the 
use and framing of this theme. The two central cultural icons of identification in this 
article, the David figure and the Viking, are both images that have been used as per-
sonifications of strength. Initial developments arose as a result of identifying with the 
idea of the Viking as colonizer, then with David the colonized or the underdog re-
sponding to the dominant. In contemporary Iceland they can be viewed as a Janus-
faced national persona – “David the Viking”. The Viking is thus a reflexive emblem 
that has gained and generated meaning in various contexts of international relations 
and can thus be defined as a relationally defined identity marker. 

 
 
 
64  Cf. Assmann 2006, as footnote 1, 15.
65  Cf. ibid., 21.
66  Kjartansdóttir, Katla: “Remote, Rough and Romantic: Contemporary Images of Iceland in 

Visual, Oral and Textual Narrations”. In: Sverrir Jakobsson (ed.): Images of the North. 
Histories, Identities, Ideas. (= Studia Imagologica; 14) Amsterdam/New York 2009, 271–
280, here: 277.
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The Icelandic usage of the national/ethnic myth differs from the colonial struggle that 
philosopher Frantz Fanon describes in The Wretched of the Earth (1961). However, it 
is interesting to examine the difference. Fanon points to the fact that nationalism in 
colonized countries may seem aggressive because the liberation movements are trying 
to separate themselves from Western culture by emphasizing their distinctiveness.67 
The liberation movement in Iceland expressed a wish to be counted, not primarily as 
something different, but rather as an integrated and equal party within Western culture. 
Thus, one could observe a region fighting for autonomy while simultaneously express-
ing its support of the central elements of inequality in the imperial world order. This is 
exemplified by the Icelandic Students’ Society’s protest during the preparations for the 
‘Danish Colonial Exhibition’ in 1905 where Iceland was to be represented. The union 
published the following statement: 

It is known to us that on this location primarily primitive peoples of different kinds are 
exhibited; peoples which in one or more respects differ from normal cultural nations. 
This time Negros and Eskimos are to be exhibited alongside with us. We regard this as 
being degrading for our culture and our nationality.68

The statement is central because of at least two things: It resulted in a changing of the 
name of the exhibition to ‘Danish Colonial exhibition and Exhibition from Iceland and 
The Faroe Islands’. Additionally, the attitude expressed towards Greenland was also 
important – it was seen as another Danish dominion. Central to this attitude is the fact 
that Greenlanders belonged neither to the same race nor the same “ethnie” as the other 
Nordic peoples. The disassociation with Greenland has at least two meanings. First, 
that at least these Icelandic intellectuals did not wish Iceland to be characterized as a 
colony. Second, that race was a central question in the context of finding one’s place in 
the hierarchy of civilized peoples. Jón Yngvi Jóhannsson claims that nationalism and 
colonialism influenced Icelandic self-image as well as its attitude towards other coun-
 
 
 
67  Cf. Fanon, Frantz: “On National Culture”. In: Williams and Chrisman 1994, as footnote 

49, 36–52, here: 39f.
68  “Det er os bekendt, at man der fortrinsvis fremviser forskellige Naturfolk, der i en eller 

flere Henseender adskiller sig fra almindelige Kulturnationer. Denne Gang agter man at 
fremvise Negere og Eskimoer sammen med os. Dette anser vi for nedværdigende for vor 
Kultur og vor Nationalitet.” Eggert, S. P. et al.: “Den danske Koloniudstilling og Islæn-
derne. En Erklæring fra den islandske Studenterforening i Reykjavik”. In: Politiken. 
28  December 1904th , 1.
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tries in the period of the exhibition.69 He states that Icelanders “[...] sat on the bench of 
cultured European nations from where we [Icelanders] could look at the others”70. 

The creole elements in the connection between Iceland and Eastern Scandinavia in-
clude a mutual identification. The associations with a “Hellas of the North”71, ethnic 
purity and the cradle of Nordic civilization have benefited two opposite agendas con-
cerning Iceland’s political status. On the one hand, these associations can be seen as 
arguments why Denmark should not grant Iceland autonomy during an age of cultural 
rearmament, and on the other hand, the same elements supported a formation of con-
ceptions of Icelandic national identity and consequently nationalism. Anthony D. 
Smith gives numerous examples of how national leaders – in times of hardship – often 
turn to the narrative of a “Golden Age” to reinforce a sense of community.72 The presi-
dent’s speech is an indirect example of such a strategy. The Viking era is invoked at a 
time of success, but it is done in a forum of former opponents. The Icelandic success 
during the Cod Wars and their 2005 high point both have to do with a change in the 
power balance between Iceland and its powerful neighbours. In the light of the previ-
ous relations with Denmark and Britain, it seems no coincidence that the útrásarvíkin-
gar chose Copenhagen and London as key targets for buying up buildings and busi-
nesses. This conduct can be said to be a performative step towards a definitive 
reversing of the power balance. Thus, the conceptualization of the Vikings of our time 
as elements in negotiations of national identity is determined by Iceland’s political 
condition of being a former dependency. 

 
 
 
69  Jóhannsson, Jón Yngvi: “Af reiðum Íslendingum. Deilur um Nylendusyninguna 1905”. In: 

Sverrir Jakobsson et al. (eds.): Þjóðerni í þúsund ár? Reykjavík 2003, 135–150, here: 148.
70  “[...] tóku sér sæti á bekk menningaþjóða Evrópu, þaðan sem við gátum horft á hina.” Ibid.
71  Ísleifsson, as footnote 32.
72  Cf. Smith 1991, as footnote 25, passim.
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Zur heutigen Arbeitsmigration nach Norwegen und Schweden 

Joanna Miszczuk 

Zusammenfassung 

Im Zuge der Verhandlungen um die EU-Osterweiterung 2004 waren Befürchtungen 
hinsichtlich der Auswirkungen einer sofortigen vollständigen Freizügigkeit von Ar-
beitnehmern aus den ostmitteleuropäischen Beitrittsländern auf die Arbeitsmärkte und 
die sozialen Sicherungssysteme der westeuropäischen EU-Länder geäußert worden. 
Diesen traten die bisherigen Mitgliedstaaten überwiegend durch Übergangsregelungen 
und Einschränkungen entgegen. Ein Vergleich der liberalen Einwanderungspolitik 
Schwedens, das keinerlei Einschränkungen einführte, mit der restriktiveren Politik 
Norwegens zeigt, dass solche Regelungen nur eingeschränkten Einfluss auf den Um-
fang der Migrationsströme haben. Im Wesentlichen wird er durch die Nachfrage auf 
dem Arbeitsmarkt des Aufnahmelandes bedingt. Regulierungen führen dazu, dass al-
ternative Strategien verfolgt werden, um die bestehenden Einschränkungen zu umge-
hen. 

Summary 

In the course of the negotiations about the Eastern enlargement of the EU in 2004, ob-
jections were raised against the immediate enforcement of unrestricted freedom of 
movement of labour forces because of the possible destabilizing effects this could have 
on the labour markets as well as the welfare systems of the Western European member 
states. In order to avoid these effects, the vast majority of the member states reacted by 
introducing temporary arrangements and other regulations. A comparison made be-
tween the liberal policy of Sweden which did not introduce any regulations and the 
more restrictive case of Norway shows that the feared effects did not set in. The actual 
extent of migration depends foremost on the demand for labour force in the receiving 
countries. Regulations are leading to the search for alternative strategies in order to 
circumvent the existing restrictions. 

Joanna Miszczuk, M. A., studierte Skandinavistik an der Humboldt-Universität zu Berlin und Nord-
amerikastudien an der Freien Universität Berlin. Kontakt: miszczuk.joanna@googlemail.com 
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1. Einleitung – Viel Lärm um nichts? 

Die Osterweiterung der Europäischen Union am 1. Mai 2004 um zehn neue Länder mit 
einer Bevölkerung von insgesamt 75 Millionen Menschen war ein Präzedenzfall in der 
Geschichte internationaler Zusammenarbeit. Zum einen markiert dieses Ereignis das 
endgültige Ende der durch den Kalten Krieg verursachten Teilung Europas. Zum ande-
ren wurde ein Binnenmarkt von bisher unbekanntem Umfang geschaffen, der auch 
Länder mit wesentlichen BIP- und Lohnniveaudisparitäten umfasste. Eine der Grund-
freiheiten, die die Europäische Union ihren Bürgern gewährleistet, ist die Möglichkeit, 
seinen Arbeits- oder Studienort innerhalb des Territoriums der Mitgliedstaaten frei zu 
wählen. Als Konsequenz aus der EU-Osterweiterung ergab sich für die westeuropäi-
schen Staaten die Möglichkeit, auf potenziell günstigere Arbeitskräfte und Dienstleis-
tungen zuzugreifen. Für osteuropäische Arbeitskräfte wiederum eröffnete sich die 
Chance, eine Anstellung in Ländern mit einem deutlich höheren Lohnniveau zu su-
chen. Eine teilweise sehr hohe Arbeitslosigkeit in den neuen Mitgliedstaaten einerseits 
und ein Mangel an qualifizierten Fachkräften in Westeuropa andererseits könnten zu 
verstärkter Arbeitskräftemobilität führen, die möglicherweise für beide Seiten von 
Nutzen wäre. 

Während Wanderarbeitnehmer aus Ostmitteleuropa Nachfrage- und Angebotsseite in-
ternational besser aufeinander abstimmen konnten, war die potenzielle Destabilisie-
rungsgefahr für die westlichen Arbeitsmärkte beträchtlich. Kein anderes Thema löste 
bei den Beitrittsverhandlungen so viele Kontroversen und Konflikte aus. Genau wie 
bei früheren Erweiterungsrunden wurde auch die Osterweiterung von der Befürchtung 
begleitet, die nationalen Arbeitsmärkte der EU-151 würden nach der Erweiterung von 
Billigarbeitskräften aus den neuen Mitgliedstaaten „überflutet“. Entgegen allen Be-
fürchtungen stürmten jedoch weder nach der Gründung der Europäischen Gemein-
schaft italienische Arbeitnehmer die Arbeitsmärkte der reicheren Mitgliedsländer, noch 
kam es nach der Erweiterungsrunde im Jahr 1986 zu einer Masseneinwanderung von 
Portugiesen und Spaniern. Im Nachhinein stellte sich sogar heraus, dass der Zuzug der 

 
 
 
1  Der Begriff EU-15 bezeichnet die „alten“ Mitgliedstaaten, die bereits vor dem 1. Mai 

2004 Mitglieder der Europäischen Union waren: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finn-
land, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Österreich, 
Portugal, Schweden, Spanien und das Vereinigte Königreich. 
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Arbeitskräfte aus Westeuropa auf die iberische Halbinsel größer war als der Migrati-
onsprozess in die entgegengesetzte Richtung.2 Trotzdem wurde die potenzielle Ost-
West-Migration bei den Beitrittsverhandlungen vor der Osterweiterung erneut zum 
Zankapfel.3 Der „polnische Klempner“, der vor allem in Frankreich die öffentliche 
Debatte beherrschte, wurde zum Inbegriff einer vermeintlichen Gefahr, die die Oster-
weiterung für die westlichen Arbeitsmärkte bedeuten könnte. Schreckensszenarien ei-
ner Völkerwanderung führten dazu, dass nahezu alle Länder beschlossen, ihre Ar-
beitsmärkte durch Übergangsfristen, Schutzklauseln und Ausnahmetatbestände zu 
schützen.4 Lediglich Schweden entschied sich, seinen Arbeitsmarkt und die sozialen 
Leistungen für Arbeitnehmer aus den neuen Mitgliedsländern sofort, vollständig und 
bedingungslos zugänglich zu machen. Auch Irland und das Vereinigte Königreich öff-
neten ihre Arbeitsmärkte, führten jedoch Einschränkungen beim Zugang zu Sozialleis-
tungen ein. Wegen der ausgeprägten Auswanderungstradition und der Größe des Lan-
des betrachtete man von den acht mittelosteuropäischen Staaten, die am 1. Mai 2004 
der Europäischen Union beitraten, Polen als das wichtigste Entsendeland. 

2. Go West? 

Heute, knapp sieben Jahre nach der Osterweiterung, stellt sich heraus, dass die Be-
fürchtungen der alten EU-Mitglieder größtenteils unbegründet waren. Bürger der neu-
en Mitgliedstaaten machten 2006 lediglich 0,4 Prozent der Erwerbsbevölkerung in den 
EU-15-Staaten aus.5 Schätzungen und Prognosen vor dem Beitritt überschätzten das 
Migrationspotenzial der neuen Mitgliedsländer ein weiteres Mal gewaltig. 

 
 
 
2  Duranic, Alen: Free Movement of Labour in Enlarged EU and Impact on Swedish Labour 

Market. [Magisterarbeit Södertörns högskola] 2005, http://sh.diva-portal.org/smash/ re-
cord.jsf?pid=diva2:15990, 15.02.2011, 54.

3  Okólski, Marek: „Migration Patterns in Central and Eastern Europe on the Eve of the Eu-
ropean Union Expansion. An Overview“. In: Agata Górny und Paolo Ruspini (Hgg.): Mi-
gration in the New Europe. East-West Revisited. Houndmills u. a. 2005, 23–47, hier: 37.

4  Straubhaar, Thomas: „Osterweiterung der Europäischen Union und Migration“. In: Zohln-
höfer, Werner (Hg.): Perspektiven der Osterweiterung und Reformbedarf der Europäi-
schen Union. Berlin 1997, 145–161, hier: 157.

5  Tamas, Kristof und Rainer Münz: Labour Migrants Unbound? EU Enlargement, Transiti-
onal Measures and Labour Market Effects. Stockholm 2006, 39.
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In Nordeuropa wählte jedes Land eine andere Strategie zur Bewältigung der neuen Ar-
beitsmarktbedingungen. Die Übergangsregelungen variierten von sehr restriktiven 
(Finnland, Island) über relativ liberale (Norwegen, Dänemark) bis zu voller Freizügig-
keit der Arbeitnehmer vom ersten Tage an (Schweden).6 Daher bietet Skandinavien ein 
hervorragendes Forschungsfeld für komparative Studien.7 Wegen seines begrenzten 
Umfanges wird sich der vorliegende Beitrag mit zwei der skandinavischen Arbeits-
märkte beschäftigen: dem schwedischen und dem norwegischen. Es wird beispielhaft 
untersucht, welche Faktoren für die polnische Auswanderung nach Skandinavien im 
Zeitraum von 2004 bis 2009 von Bedeutung sind.  

Zahlreiche Faktoren lassen zunächst eine stärkere Emigration aus Polen nach Schwe-
den als nach Norwegen erwartbar erscheinen. Zum einen ist der schwedische Arbeits-
markt deutlich größer als der norwegische. Zum anderen steht er, wie bereits erwähnt, 
schon seit dem 1. Mai 2004 den Arbeitseinwanderern aus der EU-88 offen. Zudem dür-
fen Immigranten aus Osteuropa das großzügige schwedische Wohlfahrtssystem 
gleichberechtigt nutzen. Vor allem angesichts der Tatsache, dass außer Großbritannien 
und Irland alle anderen „alten“ EU-Mitglieder auf Regulierungsmaßnahmen in Form 
von Übergangsperioden zurückgegriffen haben, könnte man mit erheblicher Zuwande-
rung nach Schweden rechnen und dabei von einem so genannten „Umleitungseffekt“ 
sprechen. Auch liegen Schweden und Polen, nur durch die Ostsee getrennt, in unmit-
telbarer Nachbarschaft zueinander. Geographische Nähe und niedrige Transportkosten 
werden in der Migrationsforschung als wichtige Determinanten betrachtet, welche die 
Migrationsbereitschaft positiv beeinflussen – so genannte pull-Faktoren. Ein solcher 
pull-Faktor sind auch die in dem Zuwanderungsland bestehenden Migrationsnetzwer-
ke. In der gängigen Migrationstheorie wird die Wahrscheinlichkeit der Wanderung 
zwischen zwei Staaten an die Größe der im Aufnahmeland lebenden Minderheit aus 
dem Entsendeland geknüpft. Je mehr Landsleute bereits im potenziellen Aufnahme-

 
 
 
6  Dølvik, Jon Erik und Line Eldring: Arbeids- og tjenestemobilitet etter EU-utvidelsen. Nor-

diske forskjeller og fellestrekk. København 2005 (= TemaNord; 566:2005), 54.
7  Dølvik, Jon Erik: „EU-utvidelsen og arbeidsinnvandring: Grenser for solidaritet?“. In: 

Søkelys på arbeidsmarkedet 21 (2004:1), 21–31, hier: 24.
8  Als EU-8 werden – Malta und Zypern ausgenommen – die Länder bezeichnet, die am 

1. Mai 2004 der Europäischen Union beitraten: Estland, Lettland, Litauen, Polen, die Slo-
wakische Republik, Slowenien, die Tschechische Republik und Ungarn. 
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land leben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass noch mehr Menschen dorthin 
emigrieren werden.9 Im Jahr 2003 lebten in Schweden bereits 41.608 Personen polni-
scher Abstammung10, von denen die meisten in den 1980er Jahren aus politischen und 
ökonomischen Gründen aus Polen ausgewandert waren. Auch Saisonarbeit von Polen 
in Schweden, vor allem in der Landwirtschaft, hat eine lange Geschichte. Die schwe-
dischen Migrationsnetzwerke scheinen daher besser entwickelt zu sein als die norwe-
gischen. 

Trotz der genannten günstigen Bedingungen erlebte Schweden nach der Osterweite-
rung nur einen bescheidenen Zuwachs an polnischen Immigranten. Die Quote war weit 
niedriger, als jegliche Prognosen es hatten erwarten lassen. Der norwegische Arbeits-
markt dagegen nahm mehr osteuropäische Einwanderer auf als alle anderen nordeuro-
päischen Länder zusammen.11 Allein im Jahr 2006 wurden in Norwegen 50.000 Ar-
beitserlaubnisse für individuell Beschäftigte aus den neuen Mitgliedsländern der EU 
ausgestellt, darunter die eindeutige Mehrheit für polnische Bürger. Dies entspricht 
zwei Prozent aller Festangestellten in Norwegen; einen höheren Prozentsatz an Arbeit-
nehmern aus der EU-8 konnten europaweit nur Irland und Island vorweisen.12 Außer-
dem wies der Zuzug nach Norwegen eine stark steigende Tendenz auf: 50 Prozent Zu-
wachs von 2005 zu 2006.13 Im Folgenden werden die Gründe für diese 
überraschenden Entwicklungen untersucht. Meine erste These lautet, dass der Wande-
rungsstrom zwischen Polen und Norwegen in erster Linie die Funktion erfüllt, die 
Nachfrage nach Arbeitskräften auf dem norwegischen Arbeitsmarkt zu stillen. 

 
 
 
9  Massey, Douglas S. u. a.: Worlds in motion. Understanding International Migration at the 

End of the Millennium. Oxford 1998, 45.
10  Statistiska centralbyrån: „Utrikes födda efter födelseland, ålder och tid“, 

http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=C9233001&huvudtabell=Ut
rikesFoddaR&deltabell=02&deltabellnamn=Utrikes+f%F6dda+i+riket+efter+f%F6delseland+o
ch+k%F6n%2E+%C5r&omradekod=BE&omradetext=Befolkning&preskat=O&innehall=Utri
kesFodda&starttid=2000&stopptid=2008&Prodid=BE0101&fromSok=&Fromwhere=S&lang=
1&langdb=1, 15.02.2011.

11  Dølvik, Jon Erik u. a.: Grenseløst arbeidsliv? Endringer i norske bedrifters ar-
beidskraftsstrategier etter EU-utvidelsen. Ohne Ortsangabe 2006 (= Fafo-rapport; 548), 
http://www.fafo.no/pub/rapp/548/548.pdf, 15.02.2011, 13.

12  Ebd., 50.
13  Ebd.
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Schweden und Norwegen stellen in verschiedener Hinsicht zwei sehr unterschiedliche 
Fallbeispiele dar. Norwegen beteiligt sich zwar als Mitglied des Europäischen Wirt-
schaftsraums (EWR) und der Schengen-Staaten an den Regelungen des Freizügig-
keitsabkommens mit der Europäischen Union, wonach EU-Bürger in Norwegen die 
gleichen Rechte auf Einreise, Aufenthalt und Ausübung einer Erwerbstätigkeit besitzen 
wie in den EU-Mitgliedstaaten. Allerdings öffnete Norwegen seinen Arbeitsmarkt für 
Bürger der EU-8 nur unter bestimmten Bedingungen. Im Falle Schwedens handelt es 
sich um einen freien und völlig ungeregelten Personenfluss, während in Norwegen der 
Migrationsstrom durch institutionelle Barrieren reguliert und so möglicherweise ge-
hemmt wird. Doch inwiefern spielen die Übergangsregelungen wirklich eine Rolle? 
Meine zweite These lautet, dass institutionelle Barrieren in Form von Übergangsperio-
den oder anderen Regulierungsmechanismen, die den Zugang zum Arbeitsmarkt be-
grenzen, nur bedingt Einfluss auf den Umfang der Migrationsströme haben. Anstatt die 
Immigration zu reduzieren, fördern Übergangsregelungen alternative Mobilitätsarten. 

3. Zur Emigration bestimmt? Polen als Auswanderungsland 

Polen zeichnet sich durch eine historisch weit zurückreichende und ausgeprägte 
Migrationsgeschichte aus. Neben Italien und Irland gehört Polen zu den „klassischen“ 
Auswanderungsstaaten Europas.14 Bereits seit mehreren Jahrzehnten sind die Polen 
ein äußerst mobiles Volk. Aufgrund von unterschiedlichen Deutungen des Begriffes 
„Auswanderer“ liegen die Schätzungen zur Größe der polnischen Diaspora sehr weit 
auseinander. Unterschiedliche Quellen nennen Zahlen zwischen 10 und 20 Millionen. 
Seit Generationen diente Auswanderung als eine Strategie zur Überwindung persönli-
cher ökonomischer Schwierigkeiten und sozialer Herausforderungen.15 Auch im Alltag 
der polnischen Gesellschaft spielt Auswanderung eine außerordentliche Rolle. Wer 
nicht selbst emigriert ist, hat in seiner nächsten sozialen Umgebung Auswanderer. Die 
starke Tradition der saisonalen Arbeitsmigration ließ in den meisten westeuropäischen 

 
 
 
14  Fassmann, Heinz: „Auswanderung aus Polen – Polen im Ausland“. In: Geographische 

Rundschau 50 (1998:1), 18–23, hier: 18.
15  Lexau, Juni Skjold: Hva er det med Norge? En studie av polske arbeidsinnvandrere i Bergen. 

[Masterarbeit Universitetet i Bergen] 2008, https://bora.uib.no/bitstream/1956/2767/1/ 
Masterthesis_Lexau.pdf, 15.02.2011, 42.
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Ländern polnische Migrationsnetzwerke entstehen. Laut der gängigen theoretischen 
Annahme der Migrationsforschung verändert eine ausgeprägte Auswanderungstraditi-
on die Gesellschaft des Entsendelandes nachhaltig, indem sie die Wahrscheinlichkeit 
künftiger Wanderungen vergrößert. Das Konzept der Mobilität breitet sich demnach in 
der Gesellschaft aus und wird weitgehend akzeptiert. Bei jedem, der bereits über 
Migrationserfahrung verfügt, ist die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Wanderung um 
ein Vielfaches höher.16 Im Lichte dieser Theorien lässt sich die Befürchtung, die polni-
schen Arbeitskräfte würden nach der Osterweiterung die Arbeitsmärkte der EU-15-
Staaten stürmen, besser verstehen. 

4. Der polnische Klempner im Anmarsch: Zur Auswanderung nach dem EU-Beitritt 

Norwegen 

Norwegen entwickelte sich innerhalb weniger Jahre zu einem begehrten Arbeitsmarkt 
für Wanderarbeitnehmer. Sechs Jahre in Folge führte es das Ranking „Index der 
Menschlichen Entwicklung“ der Vereinten Nationen als das Land mit dem höchsten 
Lebensstandard der Welt an, bevor es 2007 vorübergehend von Island abgelöst wurde. 
Darüber hinaus kann das Land die niedrigste Arbeitslosigkeit in Europa vorweisen. Sie 
liegt auf einem stabil niedrigen Niveau von ca. drei Prozent, der Hälfte des Durch-
schnittes in der EU-15.17 Im Vergleich des Bruttoinlandsproduktes, ausgedrückt in 
Kaufkraftstandards, überstieg Norwegen den europäischen Durchschnitt in den letzten 
Jahren um 76 bis 84 Prozent.18 Die Bezahlung für ungelernte Arbeiter liegt für europä-
ische Verhältnisse sehr hoch, zudem weisen einige Branchen einen starken Arbeitskräf-
tebedarf auf.19 Die norwegische Wirtschaft erlebt seit einigen Jahren eine Hochkon-

 
 
 
16  Massey u. a. 1998, wie Fußnote 9, 47.
17  Østby, Lars: Innvandring fra nye EU-land; fortid, nåtid og mulig framtid. (= Statistisk 

sentralbyrå, notater; 44) 2003, http://www.ssb.no/emner/02/02/20/notat_200344/ no-
tat_200344.pdf, 15.02.2011, 38.

18  Eurostat: „BIP pro Kopf in Kaufkraftstandards. BIP pro Kopf der Mitgliedstaaten 2007 zwi-
schen 37% und 267% des EU27-Durchschnitts“. (= Eurostat Pressemitteilung; 176) 2006, 
http://www.eds-destatis.de/de/press/download/08_12/176-2008-12-11.pdf, 11.03.2009.

19  Dølvik u.a. 2006, wie Fußnote 11, 118.
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junktur, die den ökonomischen Prognosen zufolge weiter andauern wird.20 All diese 
Faktoren schaffen sehr günstige Rahmenbedingungen für Arbeitsmigration nach Nor-
wegen. 

In Norwegen markiert der 1. Mai 2004 den Beginn einer neuen Ära der Immigration 
sowie einen klaren Sinneswandel innerhalb der norwegischen Einwanderungspolitik. 
Ursprünglich plante die Regierung keine Übergangsregelungen für die neuen EU-
Mitglieder. Da sich aber nahezu alle Länder der EU-15 dafür entschieden, ihre Ar-
beitsmärkte durch Sonderregelungen zu schützen, wuchs in Norwegen die Furcht da-
vor, dass auf diese Weise die gesamte Arbeitsmigration aus Ostmitteleuropa ins Land 
umgeleitet würde. Dies und die Furcht vor „Wohlfahrtstourismus“ führten dazu, dass 
schließlich auch in Norwegen Übergangsregelungen eingeführt wurden.21 Die Bürger 
der EU-8 mussten zwei Bedingungen erfüllen, um eine Aufenthaltserlaubnis zu erhal-
ten und in Norwegen arbeiten zu dürfen: Sie mussten eine Vollzeitbeschäftigung vor-
weisen können, und diese musste dem Arbeitnehmer einen Lohn auf norwegischem 
Niveau sowie die gängigen Arbeitsbedingungen garantieren. Wer ein Jahr in Norwegen 
gearbeitet hatte, erhielt die gleichen Rechte wie die EWR/EFTA-Bürger und konnte 
eine für fünf Jahre gültige Aufenthaltserlaubnis beantragen. Arbeitsverhältnisse mit 
einer Dauer von bis zu 90 Tagen erforderten keine Aufenthaltserlaubnis, mussten aber 
zwecks besserer Kontrolle registriert werden. Bürger aus den EU-8-Staaten, die sich 
schon vor der Osterweiterung legal im Lande aufhielten, waren von den Übergangsre-
gelungen ausgenommen.22 Diese Regulierungsmaßnahmen wurden am 1. Mai 2006 
um weitere drei Jahre verlängert. 

Allgemein betrachtet man in Norwegen die intensive Zuwanderung als eine positive 
Entwicklung. Die Übergangsmaßnahmen sollen nicht die Immigration hemmen, son-
dern vielmehr vor Sozialdumping schützen und den ausländischen Arbeitskräften faire 
 
 
 
20  „Om overgangsordningane for arbeidstakarar frå dei nye EØS-landa mv“. 

(= Stortingsmelding nr. 9/2005–2006), http://www.regjeringen.no/Rpub/STM/20052006/ 
009/PDFS/STM200520060009000DDDPDFS.pdf, 15.02.2011, 6.

21  Friberg, Jon Horgen: Individuell arbeidsinnvandring. Utfordringer to år etter EU-utvidelsen. 
Ohne Ortsangabe 2006 (= Fafo-notat; 2006:007), http://www.fafo.no/pub/rapp/796/796.pdf, 
15.02.2011.

22  Ødegård, Anne Mette: Arbeidstakere som går tjenestevei. Tjenesteyting og utstasjonerte 
arbeitdstakere i et udvidet EØS. Ohne Ortsangabe 2005 (= Fafo-notat; 2005:1), 
http://www.fafo.no/pub/rapp/759/759.pdf, 15.02.2011, 20.
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Arbeitskonditionen garantieren. Allerdings spiegelt sich in den Übergangsregelungen 
auch die Angst vor dem heiß diskutierten „Wohlfahrtstourismus“ wider; von den Ein-
wanderern wird verlangt, einer Vollzeitbeschäftigung nachzugehen, so dass sie garan-
tiert imstande sind, selbst für ihren Unterhalt zu sorgen. Trotzdem muss betont werden, 
dass – obwohl die Regelungen für die neuen EU-Mitglieder strikter sind als für die 
Bürger der EU-15 – die neue Einwanderungspolitik eine klare Liberalisierung der bis-
herigen norwegischen Zuwanderungsgesetze darstellt.23

Nach 2004 erlebte das Land eine beträchtliche Zuwanderung aus Osteuropa, vor allem 
aus Polen. Der Umfang dieser Migration war größer als der nach Schweden, Däne-
mark und Finnland zusammen. Die Netto-Zuwanderung betrug 2006 25.000 Personen, 
was eine Steigerung von über 6.000 Personen im Vergleich zum Vorjahr ausmachte. 
2007 war die Steigerung noch beträchtlicher: Die Netto-Zuwanderung belief sich in 
diesem Jahr auf 40.000 Immigranten und erreichte damit ein Rekordhoch.24 Die An-
zahl der erteilten Arbeitserlaubnisse wuchs ebenso rapide – 2006 wurden 20.000 Ar-
beitserlaubnisse mehr als im Vorjahr ausgestellt bzw. verlängert.25 Arbeitsmigration 
war mit 40 Prozent aller Einwanderer die wichtigste Einwanderungskategorie; zum 
ersten Mal seit 1989 überstieg die Zahl der Wanderarbeitnehmer die der Asylsuchen-
den und die derer, die im Rahmen von Familienzusammenführungen nach Norwegen 
einwanderten.26 Ökonomische Gründe stehen heute auf der Liste der Einwanderungs-
motive an erster Stelle. 

Innerhalb von nur vier Jahren (2004–2008) avancierten die Polen zur größten Minori-
tät im Lande. Die Größe der polnischen Diaspora übersteigt heute die der traditionel-
len Entsendeländer wie Pakistan und Somalia. Die polnische Netto-Einwanderung 
verdoppelte sich jährlich – 2005 betrug sie 3.030 Personen, im Folgejahr wuchs sie auf 
7.090 Personen an, und 2007 belief sich die Zahl der Netto-Einwanderer auf 13.432 

 
 
 
23  Friberg 2006, wie Fußnote 21, 9.
24  Statistisk sentralbyrå: „Ny rekord for innvandring“. Befolkningsstatistikk. Inn- og ut-

vandring”. 2007, http://www.ssb.no/innvutv, 22.09.2008.
25  Thorud, Espen u. a.: „International Migration 2006–2007. SOPEMI-report for Norway“. Nor-

wegian Ministry of Labour and Social Inclusion 2007, http://www.regjeringen.no/Up-
load/AID/publikasjoner/rapporter_og_planer/2008/Report_migration2006-2007.pdf, 15.02.2011, 6.

26  Ebd.
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Personen.27 Das Anwachsen der Anzahl von Arbeitserlaubnissen war noch beträchtli-
cher. Während 2004 18.000 polnische Staatsbürger solche Erlaubnisse erhielten, wuchs 
die Zahl 2005 auf 24.000 Erlaubnisse an.28 Im Folgejahr wurden 39.000 Arbeitser-
laubnisse an polnische Staatsbürger vergeben, was eine Steigung von 60 Prozent dar-
stellt.29 Dies war der verhältnismäßig größte Zuwachs in der gesamten EU.30 Nach 
einem erneuten starken Zuwachs im Jahr 2007 (über 52.000 Erlaubnisse) ging die pol-
nische Arbeitsmigration nach Norwegen 2008 leicht zurück (44.550 Erlaubnisse).31 
Die durchschnittliche Gültigkeitsdauer der Arbeitserlaubnisse steigerte sich stetig, zu-
dem erhöhte sich die Anzahl der Verlängerungen. Dies deutet darauf hin, dass es sich 
bei den Polen, die aus Arbeitsgründen nach Norwegen emigrieren, nicht mehr – wie in 
früheren Jahrzehnten – in erster Linie um saisonale Arbeitskräfte handelt. Nach 2006 
wurde die Zahl der Arbeitserlaubnisse für saisonale Arbeit reduziert; in den letzten 
Jahren überwogen Erlaubnisse für gelernte Arbeiter.32

Die Blütezeit der norwegischen Ökonomie resultierte in einem stärkeren Bedarf an 
Arbeitskräften aus dem Ausland als zuvor vermutet.33 Die Nachfrage war in erster Li-
nie in den Branchen zu beobachten, die einen relativ geringen Grad an Kompetenzen 
und Fachwissen erfordern, so etwa im Baugewerbe, in der Gastronomie, dem Hotel-
gewerbe, der Landwirtschaft sowie im Bereich der Reinigungs- und Haushaltsdienst-
leistungen. Vor allem das Baugewerbe erlebte in den letzten Jahren einen regelrechten 
 
 
 
27  Statistisk sentralbyrå: „Flyttinger til og fra Norge, etter land“, http://www.ssb.no/aarbok/ 

tab/tab-087html, 22.09.2008.
28  The Norwegian Directorate of Immigration: „Facts and Figures 2005“, 

http://www.udi.no/upload/17592/factsandfigures.pdf, 15.02.2011.
29  The Norwegian Directorate of Immigration: „Facts and Figures 2006“, 

http://www.udi.no/upload/English/EngPublications/AnnualReport/74298_Tall_Fakta_eng.
pdf, 22.09.2008.

30  Duszczyk, Maciej und Jakub Wiśniewski: „Analiza społeczno-demograficzna migracji 
zarobkowej Polaków do państw EOG po 1 Maja 2004 roku“. („Eine sozialdemographi-
sche Analyse der Arbeitsmigration aus Polen in die Länder des EWR nach dem 1. Mai 
2004“). Warschau: Instytut spraw publicznych (Institut für öffentliche Angelegenheiten) 
2007, http://www.msz.gov.pl/files/docs/DKiP/ekspertyza-isp-finalny%2024%2004%2007.pdf, 
15.02.2011, 9.

31  Utlendingsdirektoratet: „Svak nedgang i arbeidstillatelser“, http://www.udi.no/templates/Pa-
ge.aspx?id=9671, 15.02.2011.

32  Thorud u. a. 2007, wie Fußnote 25, 17.
33  Dølvik u. a. 2006, wie Fußnote 11, 13.
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Boom, was zu verstärkter Nachfrage an Arbeitskräften führte.34 Diese schwankt je 
nach Konjunkturlage; daher ist man in der Baubranche auf einen flexiblen Zugang zu 
Arbeitskräften angewiesen.35 Für Hochqualifizierte aus Ostmitteleuropa scheinen an-
dere westliche Länder attraktiver zu sein als Norwegen.36 Diese Tatsache könnte durch 
die ausgeglichene Lohnstruktur des norwegischen Arbeitsmarktes erklärt werden. Das 
heißt, dass die niedrigsten norwegischen Löhne für ungelernte Arbeiter im europäi-
schen Vergleich sehr hoch ausfallen, während das Lohnniveau für hochqualifizierte 
Arbeitskräfte ähnlich oder niedriger als in anderen westeuropäischen Ländern ist.37 
Somit ist Norwegen als Zielland für Ungelernte und Geringqualifizierte am reizvolls-
ten. 

Die norwegische Wirtschaft war in den letzten Jahrzehnten vom allmählichen 
Schwund der traditionellen handwerklichen Berufe gekennzeichnet. Durch Strategien 
zur Förderung der sozialen Mobilität und des sozialen Ausgleiches angespornt, absol-
vierten immer mehr Norweger eine höhere Ausbildung. Heute hat Norwegen eines der 
höchsten Ausbildungsniveaus der Welt38, was Schwierigkeiten bei der Besetzung der 
Arbeitsplätze in handwerklichen Berufen mit sich bringt. Einer Umfrage unter norwe-
gischen Industriebetrieben zufolge ist es am schwierigsten, Ingenieure, Mechaniker 
und Produktionsarbeiter zu finden.39 Die Lösung des Problems liefern Wanderarbeits-
kräfte, die bereits seit 35 Jahren die unpopulären Jobs in Service und Produktion über-
nehmen.40

 
 
 
34  Friberg, Jon Horgen und Guri Tyldum (Hgg.): Polonia i Oslo. En studie av arbeids- og 

levekår blant polakker i hovedstadsområdet. (= Fafo-rapport; 2007:27) Ohne Ortsangabe 
2007, http://www.fafo.no/pub/rapp/20027/20027.pdf, 15.02.2011, 10.

35  Ødegård, Anne Mette u. a.: Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på 
norske bygge- og anleggsplasser. (= Fafo-rapport; 2007:03) Ohne Ortsangabe 2007, 
http://www.fafo.no/pub/rapp/20003/20003.pdf, 15.02.2011, 5.

36  Dølvik und Eldring 2005, wie Fußnote 6, 40.
37  Røed, Marianne: Effekter av innvandring i arbeidsmarkedet – en norsk kontekst. 

(= Institutt for samfunnsforskning, Rapport; 2005:4) Oslo 2005, 18.
38  Ebd., 34.
39  Seip, Åsmund Arup: Jakten på kompetanse. Bruk av utenlandsk arbeidskraft i norsk industri. 

(= Fafo-rapport 2007:12) Ohne Ortsangabe 2007, http://www.fafo.no/pub/rapp/20012/ 
20012.pdf, 15.02.2011, 17.

40  Friberg und Tyldum 2007, wie Fußnote 35, 10.
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a) Der Bauboom 

Die Baubranche ist ein internationales Gewerbe, in dem das Einstellen ausländischer 
Arbeitskräfte oder ausländischer Subunternehmen durchaus gängige Strategien darstel-
len. Was neu ist, ist das Ausmaß dieses Phänomens sowie die Herkunftsländer der aus-
ländischen Arbeitnehmer. In Perioden hoher Konjunktur griff die norwegische Bau-
branche traditionell auf Bauarbeiter aus den anderen nordischen Ländern zurück. In 
den letzten Jahren waren die Arbeitskraftreserven in den Nachbarstaaten wegen der 
ebenfalls hohen Konjunktur allerdings kleiner als zuvor.41 In letzter Zeit notierte man 
in Norwegen einen Rekordzuwachs an baugewerblicher Aktivität, wobei kein entspre-
chender Zuwachs der Beschäftigung zu bemerken war. Dies deutet darauf hin, dass ein 
beträchtlicher Teil des verstärkten Bedarfs durch ausländische Arbeitnehmer und Sub-
unternehmen gestillt wurde. Beispielsweise wies die Baubranche in der Periode 2000 
bis 2004 einen Umsatzzuwachs von 35,5 Prozent auf, wobei die Beschäftigung im ent-
sprechenden Zeitraum lediglich um 6 Prozent anstieg. Da die nordeuropäischen Wan-
derarbeitnehmer schwieriger zu werben waren, griff man auf Arbeitskräfte aus den 
EU-8-Staaten zurück.42 Kürzere Bauzeiten und der daraus resultierende Zeitdruck for-
dern eine gleichzeitige Ausführung mehrerer spezialisierter Teilarbeiten. Solche Ar-
beitsweisen wiederum fördern den Einsatz von Subunternehmen. 

b) Keine Klempner in Sicht: Polnische Arbeitskräfte auf dem norwegischen Arbeitsmarkt 

2006 wurde unter norwegischen Firmen eine Umfrage zur Verwendung osteuropäi-
scher Arbeitskräfte durchgeführt. Im Durchschnitt gaben 15 Prozent der befragten Be-
triebe an, Arbeitskräfte aus den EU-8-Staaten eingestellt zu haben. In Branchen wie 
dem Baugewerbe oder der Industrie war der Anteil sogar doppelt so hoch, während er 
in Sektoren wie dem Hotelgewerbe und der Gastronomie um die 10 Prozent ausmach-
te.43

Aus der Untersuchung geht hervor, dass der Mangel an Arbeitskräften als der wichtigs-
te Grund zur Einstellung von Personen aus den neuen EU-Mitgliedstaaten gelten kann. 

 
 
 
41  Ødegård u. a. 2007, wie Fußnote 35, 14.
42  Ebd.
43  Dølvik u. a. 2006, wie Fußnote 11, 43.
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Weitere Beweggründe waren die erhoffte Kostenreduktion und der Wunsch nach mehr 
Flexibilität in Bezug auf die Arbeitszeit. Viele der befragten Unternehmen (46 Prozent) 
verwendeten Arbeitskräfte aus Ostmitteleuropa nur in Perioden mit Höchstbelastung, 
um die über den konstanten Anteil hinausgehende Nachfrage zu befriedigen.44 Ostmit-
teleuropäische Arbeitskräfte werden als flexible Reserve betrachtet, die bei Konjunk-
turaufschwüngen eingesetzt wird. In den von starken saisonalen Nachfrageschwan-
kungen betroffenen Branchen wie der Gastronomie oder dem Hotelwesen handelt es 
sich bei 43 Prozent aller Arbeitsverhältnisse um zeitlich begrenzte – also keine festen – 
Anstellungen.45

Der Dienstleistungsverkehr entpuppte sich als ein wichtiger Weg zur Einstellung ost-
europäischer Arbeitskräfte. In einigen Branchen, wie im Bauwesen oder der Industrie, 
werden mehr EU-8-Arbeitskräfte im Rahmen von Dienstleistungsverkehr eingestellt 
als individuelle Angestellte. Insgesamt gab man in den vier Branchen an, es handele 
sich bei 7,7 Prozent der Arbeitnehmer um individuell Beschäftigte, während die 
Dienstleistungsmobilität (v. a. Unterverträge, Arbeitskräfteverleih und Einzelfirmen) 
insgesamt 10,3 Prozent der Arbeitsverhältnisse ausmache.46

Polen liefert Norwegen Arbeitskräfte auf allen Kompetenzniveaus, wobei Fachkräfte 
dominieren. 60 Prozent der osteuropäischen Arbeitnehmer arbeiten als Fachkräfte, 
rund ein Drittel belegt Stellen, die keine Fachausbildung erfordern. Lediglich 
vier Prozent der Wanderarbeitnehmer werden in Positionen eingestellt, die eine höhere 
Ausbildung voraussetzen.47

Um eine Bewertung der Kompetenzen und des Könnens der osteuropäischen Arbeit-
nehmer gebeten, zeigten sich die meisten Arbeitgeber zufrieden. 86 Prozent der be-
fragten Arbeitgeber waren der Ansicht, die Arbeitsmigranten aus den EU-8-Staaten 
seien fleißiger als ihre norwegischen Kollegen, und nahezu 80 Prozent stimmten der 
Aussage zu, dass die osteuropäischen Arbeitskräfte seltener krank seien.48 Diese Aus-
sagen können auf zweierlei Weise interpretiert werden: Womöglich arbeiten die 

 
 
 
44  Ebd., 76.
45  Ebd., 54.
46  Ebd., 109.
47  Ebd., 95.
48  Ebd., 101.
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Migranten tatsächlich härter, weil sie eine andere Arbeitsmoral und einen stärkeren 
ökonomischen Ansporn haben. Während ihres vergleichsweise kurzen Aufenthalts im 
Ausland wollen sie möglichst viel verdienen und sind deswegen damit einverstanden, 
längere Arbeitstage oder Überstunden in Kauf zu nehmen. Jedoch könnten die Ein-
schätzungen der Arbeitgeber auch daraufhin deuten, dass die Arbeitnehmer aus Ost-
mitteleuropa weniger Wissen bezüglich ihrer Rechte und Ansprüche haben und sich 
aus diesem Grund leichter von den Arbeitgebern ausbeuten lassen. Möglicherweise 
machen sie Überstunden und gehen aus Angst vor dem Jobverlust selbst dann zur Ar-
beit, wenn sie krank sind. 

Friberg und Tyldum führten 2007 eine Untersuchung zu den Lebens- und Arbeitsver-
hältnissen der in der Gegend um Oslo lebenden Polen durch. Die Studie ergab, dass 
der Arbeitsmarkt in der Hauptstadtregion geschlechtssegmentiert ist. Während die gro-
ße Mehrheit der polnischen Männer im Bau tätig ist, sind die allermeisten Polinnen 
(ca. 75 Prozent) als Reinigungskräfte in privaten Haushalten beschäftigt. Auf dem 
Land, wo die polnischen Gastarbeiter in der Landwirtschaft oder der Industrie arbei-
ten, sind die Geschlechterunterschiede nicht so stark.49 Trotz des im Durchschnitt gu-
ten Ausbildungsniveaus50 besetzen die meisten polnischen Arbeitnehmer unqualifizier-
te Stellen. Natürlich sind die Arbeitsstellen, die die Immigranten annehmen, nicht 
immer Ausdruck individueller Präferenzen, sondern vielmehr ein Ausdruck dessen, 
welche Jobs für Einwanderer offen stehen. Die Frustration über mangelnde Möglich-
keiten, mitgebrachte Kompetenzen und vorhandenes Fachwissen einzusetzen, ist unter 
den polnischen Auswanderern groß. Man kann von einem massiven brain waste spre-
chen. Nicht ohne Einfluss ist hier, dass die Einwanderer eine Vollzeitstelle haben müs-
sen, um eine Arbeitserlaubnis zu bekommen und legal arbeiten zu können. Bei vielen 
Posten, die den Qualifikationen und Kompetenzen der Einwanderer entsprechen wür-
den, handelt es sich um Teilzeitstellen. Besonders betroffen sind Frauen, die aufgrund 
dieser Klausel keine Arbeit als Kindergärtnerin, Krankenpflegerin usw. ausüben kön-
nen. Auf diese Weise werden die Einwanderinnen in die Grauzone der – zuweilen 
„schwarzen“ – Haushaltsarbeit gedrängt.51

 
 
 
49  Friberg und Tyldum 2007, wie Fußnote 3, 29.
50  Vgl. ebd., 32–34.
51  Ebd., 30.
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Nur wenige Jahre nach der Osterweiterung kann man kaum Angaben über die Aufent-
haltsdauer der polnischen Wanderarbeitnehmer in Norwegen machen. Die europäische 
Migrationserfahrung beweist, dass Arbeitsmigranten entgegen ihrer eigenen Pläne und der 
Erwartungen der Gesellschaft des Gastlandes dazu tendieren, dauerhaft im Aufnahmeland 
zu bleiben. Ein Beispiel hierfür liefert Deutschland mit seinen heute über 2,4 Millionen 
ehemaligen „Gastarbeitern“ aus der Türkei und deren Nachkommen.52 Allerdings waren 
42 Prozent der über 50.000 Arbeitserlaubnisse, die in Norwegen im Laufe des Jahres 2006 
für EU-8-Bürger ausgestellt wurden, mit einer Gültigkeitsdauer von lediglich drei Mona-
ten kurzfristiger Art. Dies ist natürlich kein eindeutiger Hinweis auf die tatsächliche Dauer 
des Aufenthaltes, da Erlaubnisse verlängert werden können, und nicht alle Migranten das 
Land nach Ablauf der Frist verlassen. Dennoch lässt sich aus den Statistiken ablesen, dass 
sich ein erheblicher Anteil der Zuwanderer nur vorübergehend in Norwegen aufhält.53

Ein anderes Bild ergibt sich allerdings aus den Umfrageuntersuchungen unter polni-
schen Wanderarbeitnehmern. Aus der Osloer Untersuchung ging hervor, dass ein Fünf-
tel der in der Hauptstadtregion arbeitenden Polen nicht mehr in die Heimat zurückkeh-
ren möchte. Die meisten Befragten rechneten jedoch mit einer Rückkehr nach Polen zu 
einem noch unbekannten Zeitpunkt in der näheren Zukunft. Eine andere Erhebung, die 
das Amt für Integration und Vielfalt (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi) 
unter in Oslo ansässigen polnischen Arbeitnehmern durchführte, illustriert die Tendenz 
zur Sesshaftigkeit noch offensichtlicher als die zuvor genannte Studie: Drei von vier 
Befragten antworteten, dass sie „ganz sicher“ oder „wahrscheinlich“ auch in fünf Jah-
ren noch in Norwegen leben würden.54 Dieser Trend spiegelt sich auch in der Anzahl 
der verlängerten Erlaubnisse wider. Von 2005 zu 2006 wuchs die Zahl der Verlänge-
rungen von 11.581 auf 17.471, und ein Jahr später wurde ein weiterer Zuwachs von 
8.500 Verlängerungen verzeichnet.55 Auch der Anteil der Arbeitserlaubnisse mit einer 
 
 
 
52  Friberg 2006, wie Fußnote 21, 30.
53  Friberg und Tyldum 2007, wie Fußnote 35, 38.
54  Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi): Vi blir … Om arbeidsinnvandring fra Polen og 

Baltikum. (= IMDi-rapport; 1-2008) Ohne Ortsangabe 2008, http://www.imdi.no/Documents/ 
Rapporter/Rapport_arb_innv3MB.pdf, 15.02.2011, 66.

55  Vgl. The Norwegian Directorate of Immigration 2005, wie Fußnote 28; The Norwegian Di-
rectorate of Immigration 2006, wie Fußnote 29; The Norwegian Directorate of Immigration: 
“Facts and Figures 2007“, http://www.udi.no/upload/Pub/Aasrapport/2007/Factsandfigu-
res2007_web.pdf, 15.02.2011.
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Gültigkeitsdauer von mehr als drei Monaten stieg allmählich an – von 40  Prozent im 
Jahr 2005 auf 58 Prozent im Jahr 2006 und schließlich auf 62 Prozent im Jahr 2007.56 
Daraus ist ersichtlich, dass sich der Zeithorizont des Arbeitsaufenthaltes in Norwegen 
für die Mehrheit der Migranten nicht über Monate sondern Jahre erstreckt. Aufenthal-
te, die tatsächlich als Kurzzeitmigrationen eingestuft werden können, machen nur etwa 
10 Prozent aus.57 Immer mehr Polen wandern im Rahmen von Familienzusammenfüh-
rungen nach Norwegen ein, was auch auf die Absicht permanenter Niederlassung oder 
zumindest eines längerfristigen Aufenthalts schließen lässt. 2004 wurden 390 solcher 
Erlaubnisse erteilt, 2005 wuchs die Zahl auf 748 an, und 2006 waren es 1.702.58 Im 
Jahr 2007 überholten Polen mit 2.552 Erlaubnissen in den Statistiken die traditionellen 
Immigrantengruppen wie Somalier und Iraker. Diese Zahlen belegen eindrucksvoll, 
dass polnische Arbeitskräfte heute keine Obstpflücker mehr sind, die vorübergehend 
und saisonbedingt der Arbeit nachreisen. Polnische Arbeitsmigration nach Norden 
muss vielmehr als ein dauerhafter Prozess begriffen werden, der weit reichende Kon-
sequenzen für die skandinavischen Gesellschaften mit sich führt. 

Schweden 

Das in Kaufkraftstandards ausgedrückte Bruttoinlandprodukt liegt in Schweden um 
20 Prozent über dem europäischen Durchschnitt.59 Zwar verlor das Land seine hohe 
zweite Position im „Index der Menschlichen Entwicklung“ der Vereinten Nationen, 
doch belegte Schweden 2008 immer noch die siebte Position.60 Mit seinem gut entwi-

 
 
 
56  Dølvik, Jon Erik und Line Eldring: Mobility of Labour from New EU States to the Nordic 

Region – Developments Trends and Consequences. (= TemaNord; 2008:537) København 
2008, 28.

57  Als Kurzzeitmigrant gilt, wer sich seit weniger als sieben Monaten in Norwegen aufhält 
und vorhat, das Land „innerhalb der nächsten Monate“ zu verlassen. Vgl. Friberg und Tyl-
dum 2007, wie Fußnote 35, 39.

58  Thorud u. a. 2007, wie Fußnote 25, 15.
59  Eurostat: „BIP pro Kopf in Kaufkraftstandards. BIP pro Kopf der Mitgliedstaaten 2007 

zwischen 37 % und 267 % des EU27-Durchschnitts“. (= Eurostat Pressemitteilung; 
176/2006 vom 11. Dezember 2008), http://www.eds-destatis.de/de/press/download 
/08_12/176-2008-12-11.pdf, 11.03.2009.

60  United Nations Development Programme: „Human Development Reports“, 
http://hdr.undp.org/en/statistics, 15.02.2011.
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ckelten Sozialsystem, seiner liberalen Einwanderungspolitik und der vergleichsweise 
geringen Arbeitslosigkeit – mit 6,8 Prozent im Jahr 2008 knapp unter dem EU-27-
Durchschnitt61 – stellt Schweden ein attraktives Ziel für Migranten dar. 

Der schwedische Arbeitsmarkt erlebte in den wirtschaftlich turbulenten 1990er Jahren 
große strukturelle Veränderungen, die sich sowohl auf die Angebots- als auch auf die 
Nachfrageseite ausgewirkt haben.62 Die Erwachsenenweiterbildung erfreute sich in 
den 1990ern großer Popularität, was zur Steigerung des Ausbildungsniveaus der Ge-
sellschaft beitrug. Der Dienstleistungssektor stellt mit 70 Prozent aller Beschäftigten 
die meisten Arbeitnehmer ein.63 Im europäischen Vergleich hat Schweden neben Dä-
nemark die höchste Beschäftigungsrate sowie eindeutig die höchste Beschäftigungsra-
te unter Frauen. Die hohe Beteiligung der Frauen am Arbeitsmarkt ist u. a. auf den 
wachsenden Anteil der Teilzeitstellen zurückzuführen.64

Wie die meisten westeuropäischen Länder hat auch Schweden mit dem Problem der 
Arbeitskräfteknappheit zu kämpfen. Laut dem Statistischen Amt gab es auf dem 
schwedischen Arbeitsmarkt im vierten Quartal des Jahres 2008 35.800 zu besetzen-
de Stellen. Die vom akuten Arbeitskräftemangel betroffenen Vakanzen, d. h. freie 
Stellen, die sofort besetzt werden könnten, machten 12.400 aus.65 In einer 2001 un-
ter Mitgliedern des schwedischen Arbeitgeberverbands Svenskt Näringsliv durchge-
führten Erhebung klagten drei von vier Betrieben mit Rekrutierungsbedarf über 
Probleme bei der Besetzung der Vakanzen. Besonders betroffen waren technische 
Berufe wie Ingenieure auf allen Kompetenzniveaus, Mechaniker und Monteure. 
Darüber hinaus benötigt Schweden dringend Arbeitskräfte in sozialen und medizi-
nischen Berufen wie Lehrer, Krankenpfleger und Ärzte. Es handelt sich demnach 

 
 
 
61  Wirtschaftskammern Österreichs: „Arbeitslosenquoten. Arbeitslose in % der Erwerbsper-

sonen“, http://www.wko.at/statistik/eu/europa-arbeitslosenquoten.pdf, 15.02.2011.
62  Kommittén för arbetskraftsinvandring: Arbetskraftsinvandring till Sverige – befolkning-

sutveckling, arbetsmarknad i förändring, internationell utblick. Delbetänkande. (= Statens 
offentliga utredningar [SOU]; 2005:50) Stockholm 2005, 157.

63  Ebd., 158.
64  Ebd., 67.
65  Statistiska centralbyrån: „Konjunkturstatistik över vakanser. Lediga jobb och brist på ar-

betskraft, resultat från 4:ekvartalet 2008“. Statistiska meddelanden AM 46 SM 0901, 
http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0701/2008K04/AM0701_2008K04_SM_AM46SM09
01.pdf, 15.02.2011. 
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um das mittlere und hohe Qualifikationsniveau. Solche Stellen sind wegen der 
Schwierigkeiten bei der Anerkennung ausländischer Diplome und Zeugnisse be-
sonders schwer mit Wanderarbeitnehmern zu besetzen. Für Arbeitsstellen ohne 
Qualifikationsanforderungen, die normalerweise häufig von Arbeitsmigranten 
übernommen werden, hat Schweden keinen großen Bedarf an Arbeitskräften. Unge-
lernte Arbeiter sind die in Schweden am meisten unter Arbeitslosigkeit leidende 
Gruppe. Ein Zustrom von Wanderarbeitnehmern, die die wenigen freien Stellen für 
Ungelernte besetzen, könnte zu einem Konkurrenzkampf und zu Konflikten mit der 
schwedischen Arbeitnehmerschaft führen.66

a) Polnische Arbeitskräfte auf dem schwedischen Arbeitsmarkt 

Im Jahr 2005 wurde in Schweden die größte Steigerung der Einwanderungsrate seit 
1994 verzeichnet. Mit 65.300 Immigranten wanderten fünf Prozent mehr Menschen 
nach Schweden ein als noch im Vorjahr. Auch die Zuwanderung aus den neuen Mit-
gliedstaaten nahm in den Jahren 2004 und 2005 zu. Der sich auch 2006 und 2007 
fortsetzende Anstieg der Einwandererzahlen zeugt davon, dass es sich um einen 
tatsächlichen Zuwachs und nicht nur um einen Registrierungseffekt handelte.67 
Trotzdem stellt die Arbeitsmigration aus den EU-8-Staaten lediglich einen Bruch-
teil der Gesamteinwanderung nach Schweden dar. Obwohl Schweden als einziges 
europäisches Land Arbeitnehmern aus Ostmitteleuropa volle Freizügigkeit gewähr-
te, lag die Zahl der eingewanderten Wanderarbeitnehmer hier deutlich unter denen 
der skandinavischen Nachbarländer. Im Verhältnis zur Bevölkerungsgröße war die 
Einwanderung nach Schweden niedriger als nach Norwegen, Dänemark und Is-
land.68

Der Anteil der Wanderarbeitnehmer aus den neuen Mitgliedstaaten an der Erwerbsbe-
völkerung Schwedens betrug für die Periode von 2003 bis 2005 nur etwa 

 
 
 
66  Duranic 2005, wie Fußnote 2, 59.
67  Von einem Registrierungseffekt spricht man, wenn in den Statistiken auch diejenigen erfasst 

werden, die sich bereits vor 2004 im Ausland befanden und nach der Osterweiterung die 
Chance auf Legalisierung ihres Status’ nutzten. Dadurch wird die Zahl der tatsächlich neu 
Eingewanderten überschätzt. 

68  Dølvik und Eldring 2008, wie Fußnote 57, 27.
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0,2 Prozent.69 Genauso wie in den anderen skandinavischen Ländern steht Polen mit 
ca. 75 Prozent der Zuwanderer für die Mehrheit der Migration aus der EU-8.70 Im Jahr 
2003 wurden Personen polnischer Abstammung 2.134 Aufenthaltserlaubnisse aus Ar-
beitsgründen erteilt, 2004 verzeichnete man über 3.156 solche Erlaubnisse und 278 
Verlängerungen. 2005 sank die Zahl der arbeitsbedingt ausgestellten Aufenthaltser-
laubnisse auf 2.810, die Anzahl der Verlängerungen wuchs jedoch auf 493 an.71 Den-
noch liegt die Zahl der Verlängerungsanträge weit unter dem Niveau von vor der Os-
terweiterung. Nach einem Hoch im Jahr 2006 mit 3.927 Aufenthaltserlaubnissen für 
Arbeitnehmer lässt sich in den letzten Jahren eine fallende Tendenz beobachten: 2007 
sank die Zahl auf 3.103 und 2008 auf 2.994 Erlaubnisse. Dabei muss betont werden, 
dass die Statistiken nur diejenigen Arbeitnehmer erfassen, die sich länger als drei Mo-
nate in Schweden aufhalten und somit eine Aufenthaltserlaubnis benötigen. Für all 
diejenigen, die nur kürzere Zeit in Schweden leben und arbeiten, gibt es keine Regist-
rierungspflicht. Daher liegen keine Angaben über die kurzzeitige Migration nach 
Schweden vor. 

Die Zahl der Erlaubnisse für Familienangehörige verfünffachte sich von 2003 zu 2004 
von 210 auf 1.038. In den Folgejahren wurde mit 1.498 Erlaubnissen 2005 und 2.159 
im Jahr 2006 ein weiterer Zuwachs verzeichnet.72 Auf den ersten Blick scheint das 
Verhältnis von Männern zu Frauen unter den polnischen Einwanderern in Schweden 
ausgeglichener zu sein als in Norwegen. Allerdings sind Frauen als Arbeitnehmerinnen 
deutlich in der Minderheit. Polinnen wandern nach Schweden vor allem als Familien-
angehörige ein. Die für weibliche Arbeitskräfte ausgestellten Aufenthaltserlaubnisse 
machen lediglich 25 bis 40 Prozent aus. 

 
 
 
69  Kommission der Europäischen Gemeinschaften: „Bericht über die Anwendung der im Beitritts-

vertrag 2003 festgelegten Übergangsregelungen (Zeitraum 1. Mai 2004 – 30. April 2006)“. 
Brüssel 2006, http://www.migration-online.de/data/comreporterweiterung12006.pdf, 
15.02.2011, 17.

70  Wadensjö, Eskil und Christer Gerdes: Immigrants from the New EU Member States and 
the Swedish Welfare State. Stockholm 2008, 10.

71  Tamas und Münz 2006, wie Fußnote 5, 60.
72  Wadensjö, Eskil: „Migrants From Eastern Europe in the Swedish Labour Market“. Second 

IZA Workshop: EU Enlargement and the Labor Market 20–21 September 2007, Bonn, 
http://www.iza.org/conference_files/EUEnlarge2007/231.pdf, 15.02.2011.
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Die Zusammensetzung der Arbeitsmarktsektoren, in denen die polnischen Wanderar-
beitnehmer konzentriert sind, sieht in Schweden anders aus als in Norwegen. Lediglich 
sieben Prozent von ihnen waren 2006 im Baugewerbe tätig. Die Branche, die am meis-
ten Einwanderer aus Polen beschäftigt, ist das Gesundheitswesen (22 Prozent im Jahr 
2006). Darüber hinaus werden polnische Arbeitskräfte in der Industrie und im Bergbau 
(15 Prozent), in Handel und Verkehr (16 Prozent) sowie im Finanzwesen (15 Prozent) 
eingestellt.73 In den Provinzen Skåne und Östergötland sind Arbeitnehmer aus Polen in 
der Landwirtschaft und im Gartenbau vertreten.74 Dank voller Freizügigkeit haben Ar-
beitsmigranten in Schweden bessere Chancen auf eine Stelle, die ihren Kompetenzen 
entspricht. 

Das aus den Statistiken ablesbare Bild zur Dauer des Aufenthalts in Schweden ist am-
bivalent: Einerseits liegt die Zahl der verlängerten Erlaubnisse deutlich unter dem Ni-
veau von vor der Osterweiterung, andererseits wächst die Bedeutung von Familienzu-
sammenführungen stetig. Darüber hinaus darf nicht vergessen werden, dass kurzzeitige 
Arbeitsaufenthalte nicht in den Statistiken erfasst sind. Die lange Tradition der saiso-
nalen Anstellung in der Landwirtschaft, die mittlerweile sehr gut entwickelten Netz-
werke sowie das Aufheben legaler Barrieren geben Anlass zu der Vermutung, dass sich 
diese Migration mindestens auf gleichem Niveau wie vor der Osterweiterung fortsetzt. 

Der schwedische Gewerkschaftsbund schätzte die Zahl der aus den EU-8-Staaten 
stammenden Arbeitnehmer in der Baubranche im Jahr 2006 auf 20.000 Personen. Dies 
würde bedeuten, dass das Ausmaß des Dienstleistungsverkehrs deutlich größer ist als 
die individuelle Arbeitsmigration.75

b) Warum der Klempner nicht nach Schweden will 

Wie bereits gezeigt, sind die heutigen Migrationsströme zwischen EU-8 und EU-15 in 
erster Linie von der Nachfrage nach Arbeitskräften in den Aufnahmeländern abhängig. 
In der ersten Periode nach der Osterweiterung hatte Schweden weder einen starken 
Bedarf an Wanderarbeitnehmern noch viele zu besetzende Arbeitsstellen.76 Die vakan-
 
 
 
73  Wadensjö und Gerdes 2008, wie Fußnote 70, 25.
74  Tamas und Münz 2006, wie Fußnote 5, 59.
75  Dølvik und Eldring 2008, wie Fußnote 57, 39.
76  Tamas und Münz 2006, wie Fußnote 5, 57.
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ten Stellen lagen vornehmlich auf der mittleren und höheren Qualifikationsstufe. Die 
Sprachbarriere und Schwierigkeiten mit der Anerkennung ausländischer Diplome stell-
ten die wichtigsten Mobilitätshemmnisse dar. Um die wenigen freien Arbeitsplätze 
müssen polnische Arbeitskräfte mit schwedischen Bewerbern konkurrieren, wobei sie 
aufgrund fehlender Sprachkenntnisse und unzureichendem Insider-Wissen benachtei-
ligt sind. Bei unqualifizierten Stellen, die den Einwanderern offen stehen würden, 
wurde kein starker Bedarf an Arbeitskräften verzeichnet. Ein weiterer oft genannter 
Grund der begrenzten Mobilität ist der so genannte Umleitungseffekt: Da nur zwei 
Staaten der EU-15 ihre Arbeitsmärkte geöffnet haben, ziehen viele Arbeitsmigranten 
aus sprachlichen Gründen Großbritannien Schweden vor.77 Dieser Hypothese wider-
spricht jedoch die Entwicklung in Norwegen oder Island, die trotz der Sprachbarriere 
und trotz der Übergangsregelungen einen mächtigen Zufluss an Arbeitskräften aus Po-
len erlebten. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt des Aufnahmelandes, die Konjunk-
turlage und die Nachfrage nach Arbeitskräften scheinen demnach die ausschlaggeben-
den Faktoren für die heutige Arbeitsmigration aus Polen zu sein. 

Ein weiterer Grund für diese Entwicklung könnte die hohe Tarifdeckung des schwedi-
schen Arbeitsmarktes sein. Wirksame Maßnahmen zur Lohnbildung unterbinden 
Missbrauch und machen Anstellungsverhältnisse unter dem schwedischen Lohnniveau 
nahezu unmöglich. Die starke Stellung und die hohen Befugnisse der schwedischen 
Gewerkschaften sowie eine Tradition der Arbeitskampfmaßnahmen hindern ausländi-
sche Arbeitnehmer daran, ihre Dienste zu günstigeren Preisen anzubieten. Der norwe-
gische Arbeitsmarkt dagegen bietet mit seiner niedrigen Tarifdeckung und einer 
schwächeren Stellung der Gewerkschaften mehr Möglichkeiten zur Umgehung der 
Gesetze.78

4. Von Briefkastenfirmen und Diplom-Putzfrauen  

Ziel der Übergangsregelungen war es, Sozialdumping zu verhindern und den Einwan-
derern aus den neuen EU-Ländern faire Arbeitsbedingungen zu sichern. Das Ergebnis 
 
 
 
77  Ebd., 59.
78  Eldring, Line: „Arbeidsmobilitet fra de nye EU-landene til Norden – utviklingstrekk og 

konsekvenser“. UDIs vårkonferanse Mai 2008, www.udi.no/upload/Nyheter/nyheter% 
202008/08.05.20%20UDIs%20vårkonferanse%20Eldring.ppt, 15.05.2011.
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der Übergangsregelungen scheint allerdings ein anderes zu sein. Diejenigen, die keine 
Arbeit in Übereinstimmung mit den Übergangsregelungen finden können, wenden sich 
alternativen Mobilitätsformen zu, die von den Gesetzen nicht betroffen sind.79 Unein-
geschränkte Dienstleistungsfreiheit bietet den Arbeitgebern einen Ausweg, die Gesetze 
zur Lohnregulierung zu umgehen. Die Freiheit des Dienstleistungsverkehrs ist in Arti-
kel 49 des EU-Vertrages verankert. Demnach haben ausländische Unternehmen das 
Recht, ihre eigenen Arbeitskräfte zur Durchführung eines bestimmten Auftrages in 
einen anderen Mitgliedstaat mitzunehmen. Der Artikel wird durch die Entsenderichtli-
nie 96/71/EG vervollständigt. Demnach haben die entsandten Arbeitskräfte das Recht 
auf Vergütung auf dem Niveau des Aufnahmelandes. Das Recht auf freien Verkehr von 
Dienstleistungen wurde den neuen EU-Mitgliedern ab dem ersten Tag ihrer Mitglied-
schaft gewährt. Die Übergangsregelungen umfassen demnach keine entsandten Arbeit-
nehmer aus den neuen Mitgliedstaaten, keine Selbständigen und keine Einzelfirmen. 
Das Lohnniveau wird durch einen gesetzlichen Mindestlohn, durch Tarifverträge oder 
durch Ausweitung der Tarifverträge festgelegt. 

Sowohl in Norwegen als auch in Schweden herrscht Tarifautonomie. Es gibt keinen 
gesetzlich festgelegten Mindestlohn, vielmehr werden die Lohnsätze ausgehandelt. In 
Schweden sind beinahe alle Sektoren des Arbeitsmarktes durch Tarifverträge abge-
deckt; die Deckung erreicht hier ein Niveau von 90 Prozent, während es in Norwegen 
bei lediglich 53 Prozent liegt.80 Das schwedische System garantiert Arbeitsmigranten 
die gleichen Tarifsätze und die gleichen Arbeitsbedingungen wie schwedischen Ar-
beitnehmern. Dies ist sicherlich ein wichtiger Beweggrund für die offene Migrati-
onspolitik Schwedens. In Norwegen wiederum besteht ein großer Ansporn, andere 
Formen der Erwerbstätigkeit zu suchen. Sowohl Auftraggeber als auch Arbeitnehmer 
sind versucht, die tatsächlichen Einstellungsverhältnisse als Dienstleistungen zu ca-
mouflieren. Anstelle fester Anstellungen in norwegischen Unternehmen entstehen also 
alternative Beschäftigungsformen, die in die Kategorie „Dienstleistungsfreiheit“ fal-

 
 
 
79  European Commission, Bureau of European Policy Advisers and Directorate-General for 

Economic and Financial Affairs: „Enlargement, two years after – an economic evaluation“. 
(= Occasional Papers; 24) Brussels 2006, 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication7548_en.pdf, 15.02.2011, 80.

80  Lismoen, Håvard: „Low-wage regulation in Scandinavia“. In: Thorsten Schulten u. a. 
(Hgg.): Minimum wages in Europe. Brüssel 2006, 253–276, hier: 264.
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len. Immer mehr Arbeitnehmer in Norwegen arbeiten als Scheinselbstständige, werden 
fiktiv ins Ausland versetzt oder gründen Einzelfirmen, um die Gesetze zu umgehen. 
Auch werden spezielle Firmen allein zur Rekrutierung individueller Arbeitsmigranten 
gegründet.81 Für die norwegischen Arbeitgeber ist die Versuchung groß, die Regelun-
gen zum norwegischen Lohn zu umgehen, indem man Selbstständige oder Subunter-
nehmen aus Ostmitteleuropa beauftragt. Es sind ausgerechnet diese Einstellungsfor-
men, in denen Ausbeutung, Illegalität und schlechte Arbeitsbedingungen herrschen.82 
Diejenigen, die als Dienstleister eingestellt sind, haben eine deutlich schwächere Stel-
lung auf dem norwegischen Arbeitsmarkt als diejenigen, die in norwegischen Firmen 
arbeiten. Fehlende Arbeitsverträge, fehlende Jobsicherheit, niedrige Löhne sowie 
mangelnder Zugang zu Gesundheits- und Wohlfahrtsleistungen sind in dieser Gruppe 
am meisten verbreitet.83 Da die norwegischen Behörden über nur äußerst begrenzte 
Mittel zur Kontrolle derartiger Beschäftigungsverhältnisse verfügen, stellt sich die 
Frage, ob die norwegischen Regeln nicht zum Schaden des heimischen Arbeitsmarktes 
wirken. Im Bericht der Kommission der EG über die Anwendung der Übergangsrege-
lungen wird Folgendes festgestellt: 

Letztlich werden Mobilitätsströme von Faktoren im Zusammenhang mit Angebot und 
Nachfrage bestimmt. Wenn sie überhaupt einen Einfluss haben, dann verzögern Über-
gangsregelungen lediglich die Anpassung des Arbeitsmarktes, mit dem Risiko, verzerrte 
Strömungsmuster auf Dauer festzuschreiben.84

Michael J. Piore bringt es auf den Punkt, wenn er schreibt: „In response to efforts to 
stop it, the migration goes underground.“85

Von der Übergangsordnung am meisten betroffen sind Frauen, die kaum eine Chance 
auf eine Vollzeitbeschäftigung haben. Die Jobs in Gesundheitswesen, Warenhandel 
oder Kindergärten, die den Einwanderinnen offen stehen und ihren Kompetenzen ent-
 
 
 
81  „EU-utvidelsen: Økt arbeids- og tjenestemobilitet til de nordiske land?“ 

Bakgrunnsnotat – Arbeidsministermøte Nordisk Ministerråd 21.–22. september 2004, 
http://www.fafo.no/Oestforum/Kunnskapsbase/Publikasjoner/FoU/040906fafo_NM.pdf, 
15.02.2011, 6. 

82  Dølvik u. a. 2006, wie Fußnote 11, 123.
83  Friberg und Tyldum 2007, wie Fußnote 35, 104.
84  Kommission der Europäischen Gemeinschaften 2006, wie Fußnote 70, 10.
85  Piore, Michael J.: Birds of Passage. Migrant Labor and Industrial Societies. Cambrid-

ge u. a. 1979, 2.
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sprechen würden, sind meist Teilzeitstellen.86 Laut der Arbeitskräfteerhebung (Labour 
Force Survey) handelt es sich bei 28 Prozent aller Arbeitsstellen in Norwegen um Teil-
zeitstellen, womit das Land 10 Prozent über dem EU-Durchschnitt liegt.87 Die Über-
gangsregelungen wirken also in diesem Fall exkludierend und haben zur Folge, dass 
gut ausgebildete Fachkräfte aus Polen (häufig illegale) Jobs annehmen, die weit unter 
ihren Kompetenzen liegen. 31 Prozent der im Großraum Oslo arbeitenden polnischen 
„Putzfrauen“ haben ein abgeschlossenes Studium!88  

Die Tatsache, dass Norwegen die größte Arbeitsmigration unter den skandinavischen 
Ländern erlebt, beweist, dass die Übergangsregelungen keine echte Mobilitätsbarriere 
darstellen. Auch Deutschland und Österreich, die die restriktivsten und längsten Über-
gangsperioden in ganz Europa festgelegt haben, erleben nichtsdestotrotz eine erhebli-
che Zuwanderung.89 Im bereits erwähnten Bericht der Europäischen Kommission 
konnte kein direkter Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der Mobilitätsströme aus 
den EU-10-Mitgliedstaaten90 und den geltenden Übergangsregelungen festgestellt 
werden.91 Anscheinend emigrieren diejenigen, die zur Auswanderung fest entschlossen 
sind, ungeachtet der Gesetzeslage. Ist die Möglichkeit einer legalen Einstellung gege-
ben, wird sie auch ergriffen. Doch führen die Beschränkungen der legalen Arbeitsmög-
lichkeiten nicht zum Verzicht auf die Arbeitsmigration, sondern vielmehr zu einer 
Ausweitung von illegalen und quasi-legalen Mobilitätsformen. 

Natürlich schaffen die Übergangsregelungen eine gewisse Übersicht über die individu-
elle Arbeitsmigration und helfen, die Arbeitsverhältnisse zu regulieren. Ohne das Re-
gelwerk wäre es legal, Arbeitskräfte aus der EU-8 zu deutlich niedrigeren Löhnen ein-
zustellen. Offensichtlich fanden die Übergangsregelungen die Zustimmung der 
norwegischen Regierung; sie wurden 2006 um weitere zwei Jahre verlängert. Darüber 
hinaus wurden die gleichen Maßnahmen im Jahr 2007 für Einwanderer aus Bulgarien 
und Rumänien übernommen. Nichtsdestotrotz muss eingesehen werden, dass die Ein-

 
 
 
86  Friberg und Tyldum 2007, wie Fußnote 35, 102.
87  Eurostat: „Labour Force Survey 2007: Employment rate in the EU27 rose to 65.4% in 

2007“. Eurostat news release 104/2008.
88  Friberg und Tyldum 2007, wie Fußnote 35, 33.
89  Friberg 2006, wie Fußnote 21, 18.
90  Das sind die EU-8-Staaten und Malta und Zypern.
91  Kommission der Europäischen Gemeinschaften 2006, wie Fußnote 70, 10.
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führung von Sonderregelungen für individuelle Arbeitnehmer bei freiem Dienstleis-
tungsverkehr eine Gesetzeslücke geschaffen hat, die sowohl von Arbeitnehmern als 
auch von Arbeitgebern ausgenutzt wird. Der Arbeitsmarkt ist nur teilweise gegen Sozi-
aldumping geschützt, da der Ausweg gesetzlich ungeregelter Anstellungsformen er-
möglicht wird. Ohne einen gesetzlich festgelegten Mindestlohn und bei vergleichswei-
se niedriger Tarifdeckung ist in Norwegen die Gefahr der Entstehung eines durch 
ausländische Arbeitnehmer angekurbelten Billiglohnsegments groß.92 Studienergebnis-
se verdeutlichen, dass Wanderarbeitnehmer aus Polen auf einem niedrigeren Niveau 
als ihre norwegischen Kollegen vergütet werden. Freier Dienstleistungsverkehr fordert 
die skandinavischen Systeme der Tarifautonomie heraus. 

5. Schlussbetrachtung und Ausblick 

Für die heutige Emigration aus Polen nach Skandinavien scheint die hohe Nachfrage 
nach Arbeitskräften entscheidend zu sein. Ablesen lässt sich dies an der Tatsache, dass 
Norwegen mit seiner Hochkonjunktur und seinem akuten Mangel an Arbeitskräften in 
einigen Branchen eine deutlich höhere Zuwanderung als Schweden erlebt. Man 
migriert dahin, wo Arbeitsstellen verfügbar sind und wo der Bedarf an Wanderarbeit-
nehmern groß ist. Deswegen entschieden sich in den letzten Jahren um ein Vielfaches 
mehr polnische Arbeitnehmer für eine Auswanderung nach Norwegen als nach 
Schweden. Schweden konnte trotz des einfacheren Zugangs zum Arbeitsmarkt, geo-
graphischer Nähe und einer großen polnischen Diaspora nur wenige neue Arbeitskräfte 
anlocken. Diejenigen, die in Schweden arbeiten, weisen eine breitere Streuung in den 
unterschiedlichen Branchen auf als in Norwegen. Dank voller Freizügigkeit haben Ar-
beitsmigranten bessere Chancen auf eine Stelle, die ihren Kompetenzen gerecht wird. 
Dies ist in Norwegen seltener der Fall. Die meisten Wanderarbeitnehmer üben Tätig-
keiten unter ihrem Kompetenzniveau aus oder bekommen eine Vergütung, die nicht 
ihrer Ausbildung und Erfahrung entspricht. Es kann von massivem brain waste ge-
sprochen werden. Allerdings darf die Bedeutung der ausgeglichenen Lohnstruktur 
Norwegens als ein zusätzlicher Ansporn für eine solche Entwicklung nicht unterschätzt 
werden. Ausgerechnet für Ungelernte und für Facharbeiter lohnt es sich am meisten, 

 
 
 
92  Friberg 2006, wie Fußnote 35, 38.
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eine Anstellung in Norwegen zu suchen. Ein Bauarbeiter verdient in Norwegen zum 
Beispiel bis zu 40 Prozent mehr als sein schwedischer Kollege.93 Polnische Arbeits-
kräfte sind in Norwegen in nur wenigen Arbeitsmarktsektoren vertreten, und in der Tat 
sind dies Branchen, die sich durch eine wechselhafte Konjunktur- und Auftragslage 
sowie eine große Zahl an Arbeitsplätzen auszeichnen, die nur geringe Qualifikationen 
erfordern. Die Nachfrage in den betroffenen Sektoren schwankt erheblich – saisonal in 
Landwirtschaft und Fischverarbeitungsindustrie und konjunkturell in Schiffbau und 
Baugewerbe. 

Die Erfahrungen nach den Süderweiterungen der EU 1981 und 1986, als Griechen-
land, Portugal und Spanien EU-Mitglieder wurden, zeigen, dass die Migrationsdyna-
mik nach fünf bis zehn Jahren der Freizügigkeit nachlässt. Allerdings hängen die künf-
tigen Migrationsströme zwischen Polen und Skandinavien in erster Linie davon ab, 
wie sich die Arbeitsmärkte in Schweden und Norwegen – aber auch in Polen – entwi-
ckeln werden. Weitere Abwanderung der polnischen Arbeitnehmer setzt einen weiteren 
verstärkten Bedarf nach Arbeitskräften auf den skandinavischen Arbeitsmärkten vor-
aus. Das aus Befragungen ablesbare Migrationspotenzial ist heute bereits deutlich 
niedriger als vor Polens EU-Beitritt. Darüber hinaus ist denkbar, dass sich die Aufhe-
bung der Zugangsrestriktionen zu zwei der bei Ostmitteleuropäern besonders beliebten 
Arbeitsmärkte – nämlich Deutschland und Österreich – am 1. Mai 2011 auch auf die 
Migrationsströme nach Skandinavien auswirken wird. Zwar wurde festgestellt, dass 
die Übergangsregelungen das Ausmaß der Migration nur begrenzt beeinflussen. Den-
noch stellen Deutschland und Österreich äußerst attraktive Migrationsziele für polni-
sche Auswanderer dar. Die Größe des deutschen Arbeitsmarktes, die geographische 
Nähe, die lange Wanderungstradition, entwickelte Migrationsnetzwerke sowie die (un-
ter Polen relativ häufig beherrschte) deutsche Sprache könnten viele Polen veranlas-
sen, Deutschland und Österreich den skandinavischen Ländern vorzuziehen.  

Schon bald wird also das langjährige Bestreben der Europäischen Union zur Verwirk-
lichung des gemeinsamen Arbeitsmarktes umgesetzt. Dann wird sich der polnische 
Klempner zur Beseitigung deutscher, französischer, isländischer und belgischer Rohr-
brüche im gesamten europäischen Wirtschaftsraum frei bewegen dürfen. Die westeu-
ropäischen Nationen haben es ihm nicht leicht gemacht; mit Schutzklauseln, Quoten 
 
 
 
93  Dølvik und Eldring 2008, wie Fußnote 57, 44.
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und Ausnahmeregelungen hat man versucht sich von ihm abzuschotten. Einige Länder 
überraschten mit zweifelhaften Argumenten. Ohne polnische Spargelstecher und Erd-
beerpflücker sei die deutsche Landwirtschaft nicht existenzfähig, hieß es unter ande-
rem. Trotzdem begrenzt Deutschland den Zugang zu seinem Arbeitsmarkt weiterhin 
mit zahlreichen Mitteln und erlaubt lediglich eine Art á la carte-Einwanderung. Allein 
Arbeitskräfte, die dringend benötigt werden, dürfen sich langfristig in Deutschland 
niederlassen. Eine solche Politik widerspricht dem Gleichbehandlungsprinzip sowie 
dem Grundgedanken der Europäischen Union. Es wird spannend sein zu beobachten, 
ob die Europäische Gemeinschaft eine Lehre aus den gemachten Erfahrungen zieht, 
oder ob ukrainische Krankenschwestern und albanische Maurer bei künftigen Erweite-
rungsrunden mit ähnlichen Barrieren zu kämpfen haben werden. 
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The Estonian National Committee of the European Movement 

Pauli Heikkilä 

Summary 

The article examines the exiled Estonian politicians in the European Movement in the 
early Cold War period. The ultimate goal of exiled Estonians was to restore their state’s 
independence. In order to promote this, Estonian leaders sought connections with West-
ern leaders. The European Movement was the only organisation involving actors from 
both the East and the West, and this corresponded to the Estonian discourse on Europe 
as a whole. Therefore, the European Movement was appreciated, although its limited 
opportunities for decisive actions were also recognised. East and West European interest 
in the European Movement declined as West European integration rapidly intensified 
through the European Coal and Steel Community (ECSC) and particularly after the 
January 1952 Eastern European Conference in London. By 1957, disappointment in the 
inability of European unification to help regain Estonian independence became evident. 

Zusammenfassung 

Der Artikel beschäftigt sich mit den der Europäischen Bewegung zugehörigen estnischen 
Exil-Politikern zu Beginn des Kalten Krieges. Ihr Ziel war die Wiederherstellung der Un-
abhängigkeit ihres Landes. Um dies zu erreichen, suchten sie den Kontakt zu westlichen 
Politikern. Die Europäische Bewegung war die einzige Organisation, die Akteure aus Ost 
und West involvierte und sich auf diese Weise mit dem estnischen Diskurs über Europa als 
Ganzes deckte. Die Europäische Bewegung war geschätzt, wenn auch ihre begrenzten 
Möglichkeiten zu konkreter Handlung erkannt wurden. In Ost- wie Westeuropa ließ das 
Interesse an der Europäischen Bewegung nach, als mit Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) und insbesondere mit der Londoner Osteuropa-
konferenz vom Januar 1952 die westeuropäische Integration intensiviert wurde. Ab 1957 
wurde die Enttäuschung über die Unfähigkeit zu einer europäischen Einigung, die für die 
Wiederherstellung estnischer Unabhängigkeit hätte dienlich sein können, offensichtlich. 

Pauli Heikkilä, FM is a PhD candidate at the Department of Contemporary History, University of 
Turku. Contact: heikkilapa@gmail.com 
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On 23rd October 1957, Estonian politician in exile, Aleksander Warma gave a lecture 
in Stockholm with the title “Movement for European unification and emigrants within 
it”. After specifying that his topic covered the Estonian point of view, he modestly be-
gan: “It is complex to answer this.”1 Despite these words of warning, I will attempt a 
task very similar to Warma’s lecture: to investigate the Estonian activities and attitudes 
in the European unification process and especially the European Movement during the 
early Cold War years. My first aim is to demonstrate that the main focus of the Esto-
nian exile’s foreign affairs efforts concerned European unification: in what actions did 
the Estonians participate and what was the meaning of their membership in this or-
ganisation? Second, I aim to show that Estonian leaders were disappointed with unifi-
cation efforts by the time of Warma’s lecture, which is the year when the treaty of 
Rome was generally considered to have started that integration. 

The article looks at two themes of the latter half of 20th century Europe: European in-
tegration and the Cold War. The scholarship on these major phenomena has developed 
into sub-fields of its own, but few inquiries combine these approaches. However, both 
sub-fields are gradually moving away from their statist character2, shedding light on 
previously marginalised groups, such as emigrants from the Eastern bloc. So far, this 
research has been dominated by the work of the emigrants themselves, but critical 
studies are now discovering the field. The Estonians were undeniably a small group, 
but their activities provide an interesting perspective for both approaches. 

Estonia eventually joined the European Union in 2004 – and adopted the Euro in 2011. 
Although Europe is politically united, it desires cultural unity, a project which would 
benefit from a common history. Thus, there is a clear danger of presenting emigrants 
as pioneers of the present post-Eastern enlargement of the European Union. I will try 
to avoid this danger by arguing that European unification was valuable to Estonians 
only as a means of achieving their primary goal; that of the 1951 Estonian “guidelines 
for a foreign political battle” that declared that the goal remained “the liberation of the 
occupied homeland.” Exceptions or vacillations were not allowed, but the methods and 
 
 
 
1  Warma, Aleksander: “Liikumine Euroopa ühendamiseks ja eksiilide osa selles”. In: Rein 

Kõrgma (ed.): Eesti probleeme maailmapoliitika taustal. Stockholm 1958, 15. 
2  For an extensive review on the historiography of European integration, see Kaiser, Wolf-

ram and Antonio Varsori (eds.): European Union History. Themes and Debates. Ba-
singstoke 2010. 
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sources of foreign assistance could be changed according to general tendencies.3 Al-
though liberation meant, first and foremost, the breakup of the Soviet Union, it also 
included establishing a new international system, one that would guarantee Estonian 
national security. 

Fundamentally, this is not far from the idea put forward by Alan Milward4 in that the 
ECSC integration that began in Western Europe began in order to secure and rescue the 
nation state by surrendering some of each state’s sovereignty to the joint organisation. 
European and national goals were not mutually exclusive. The difference is that it 
worked in the West but not in the East, causing Estonians to turn away from the Euro-
pean issue. In studies of promoting national interests in an international organisation it is 
crucially important to look at this relationship from the perspectives of both parties in 
order to put their national aspirations and influence in the context of the organisation. The 
material of the European Movement is stored at the Historical Archives of the European 
Union (HAEU) in Florence, Italy. Individual collections of leading Estonian politicians 
are included in the Baltic Archives (BA), which are located at the Swedish National Ar-
chives in Stockholm, Sweden.5 On the other hand, emphasizing the national angle re-
veals the danger of a martyr-like image of a common front. However, in recent years, 
critical views on the importance and influence of the exiled governments have emerged.6 
Just as how previous studies on the history of European integration stressed the impact of 
 
 
 
3  “Meie välispoliitilise võitluse sihtjooni”. In: Eesti Teataja. 28th April 1951, 2; also Eesti 

Rahvusfondi Teated. (1951:12), 11 and for the next year: “Mis teha, kuidas teha”. In: Eesti 
Teataja. 18th October 1952, 3. 

4  Milward, Alan: The reconstruction of Western Europe 1945–51. London 1984; idem (ed.): 
The European rescue of the nation-state. London 1994. 

5  The archives of the Estonian National Council have been brought to the Estonian State 
Archives in Tallinn. They have not been consulted for this article, because their foreign 
correspondence was dealt mostly personally by August Rei and Aleksander Warma. 

6  Conway, Martin: “Legacies of Exile: The Exile Governments in London during the Second 
World War and the Politics of Post-war Europe”. In: idem and José Gotovitch (eds.): Europe-
an Exile Communities in Britain 1940–1945. New York 2001, 255–274; Goddeeris, Idesbald: 
“Stefan Glaser. Collaborator in European umbrella organisations”. In: Michael Dumoulin and 
Idesbald Goddeeris (eds.): Intégration ou représentation? Les exilés polonais en Belgique et la 
construction européenne. Integration or representation? Polish exiles in Belgium and the Eu-
ropean construction. Louvain 2005, 79–98; Made, Vahur: Estonian Government-in-Exile: A 
controversial project of state continuation. Estonian School of Diplomacy 2005, 
http://edk.edu.ee/default.asp?object_id=6&id=30&site_id=2, 10th February 2011. 
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resistance movements, nowadays such views of the exile governments are also dismissed 
as teleological and idealist. Scholarship on Baltic emigration has, until now, concentrated 
on social issues and is only now addressing political activities.7 Due to the initial nature 
of the research on exile politics, comparisons between different emigrant groups (or Na-
tional Committees of the European Movement) will have to wait for further research. 

To avoid this trap, it is necessary to present a wider range of opinions from the Estonian 
exile community. To achieve this, I have read the two largest Estonian newspapers in 
Stockholm (Teataja/Eesti Teataja and Välis-Eesti)8 in order to take into account alterna-
tive opinions on the issue. The former cooperated closely with ruling politicians, whereas 
the latter provided space to the opposition. Both newspapers were nonetheless edited in-
dependently. The newspapers reveal the context and content of Europeanism in Estonian 
exile politics. This article presents the activities of the Estonians in the European Move-
ment in a chronological manner: it starts from its troublesome first steps and then goes on 
to Estonian ambitions in the European Movement in general and especially in the Central 
and Eastern European Commissions before their retreat from European unification is-
sues. 

Creating Contacts with the European Movement 

The formation of the Estonian exile community and its political organisations are well 
documented in previous studies.9 Questions of legitimacy, continuity, and importance 

 
 
 
7  Furthermore, the research on Baltic exile politicians has mostly considered the pressure on 

the American and Canadian authorities, for example: Janauskas, Giedrius: Kongresinė ak-
sija. JAV ir Kanados lietuvių politinus lobizmas. Vilnius 2008; Danytė, Milda: „The Baltic 
Evening in Parliament. How Canadian Lithuanians and other Balts Lobbied for their Ho-
melands During the Cold War Period”. In: Dalia Kuizinienė (ed.): Beginnings and Ends of 
Emigration. Life without Borders in the Contemporary World. Vilnius 2005. 

8  The newspapers are available online at http://dea.nlib.ee, 10th February 2011. 
9  Orav, Mart and Enn Nõu (eds.): Tõotan ustavaks jääda... Eesti vabariigi valitsus 1940–

1992. Tallinn 2004; Mälksoo, Lauri: “The Government of Otto Tief and the Attempt to 
restore the Independence of Estonia in 1944. A Legal Appraisal”. In: Toomas Hiio et al. 
(eds.): Estonia 1940–1945. Reports of the Estonian International Commission for the In-
vestigation of Crimes Against Humanity. Tallinn 2006, 1095–1106; Made 2005, as foot-
note 6; Tammaru, Tiit et al.: “The formation and development of the Estonian diaspora”. 
In: Journal of Ethnic and Migration Studies 36 (2010:7), 1157–1174. 
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persisted in this community throughout the Cold War period. Nevertheless, the Esto-
nian National Council (ENC) was the main exile centre for Estonians in Sweden. It 
was a sort of exiled parliament, where the parties of pre-1934 democratic Estonia were 
represented.10 The leaders of the Council remained the same throughout the entire pe-
riod. The main leader, August Rei (1886–1963), had been the State Elder and Foreign 
Minister in independent Estonia. Aleksander Warma (1890–1970) had drafted a plan 
for the European federation during World War II (2009) and was now the most impor-
tant foreign affairs commentator and actor of the ENC. 

The ENC had a domestic policy of educating refugees and maintaining contact with 
the Swedish authorities, but its main focus was abroad. There, the method remained 
the same: to inform the West about the suffering of the Estonian people. This informa-
tion would somehow indirectly create international pressure on the Soviet Union, 
which would then be compelled to adopt a more lenient policy towards Estonia. Em-
phasis on the information policy is evident in the name of the Estonian National Fund 
(ERF), which worked in close co-operation with the ENC. Under this Estonian name, 
it collected funds. However, the English name (the Estonian Information Centre) re-
veals the purpose of the organisation. It published journals for the Western world, 
Newsletter from Behind the Iron Curtain being the most widely circulated.11

The forums where this information was to be delivered changed. The most important 
forums were the remaining foreign legations, in that they enabled exiles to preserve the 
continuity of their states. The connections between political parties were almost 
equally significant. Right after these, before the United Nations, was the European 
Movement.12

 
 
 
10  ENC produced many historical reviews, for example Estonian National Council 1947–

1957. Structure and organisation – historical background – activities. Stockholm 1957; 
Estonian information centre ten years. A refugee group’s efforts on behalf of their country. 
Eesti Rahvusfond, Stockholm 1956; Estonians in the free world. Stockholm 1960; ERN 
1947–1982. Välispoliitilise tegevuse kroonika II 1963–1982. Stockholm 1982. 

11  Krepp, Endel (ed.): Eesti Rahvusfond 1946–51. Stockholm 1952, 5–8; Estonian informati-
on centre ten years, as footnote 10, 3; Eesti Rahvusfondi Teated (1951:12), 11. 

12  “Meie välispoliitilise võitluse sihtjooni” 1951, as footnote 3, 2; “Mis teha, kuidas teha” 
1952, as footnote 3, 3. 
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The European Movement (EM) was the manifestation of the increased ideology of 
unification in Western Europe after World War II. It was a joint initiative by six private 
organisations and its major achievement in the propagation of unification was the 
Congress of Europe in The Hague in May 1948. Although Arvo Horm (1913–1996) is 
not mentioned in the list of participants, he attended the congress as the Estonian rep-
resentative.13 The decisions made in The Hague contributed largely to the foundation 
of the Council of Europe a year later.14

The same spirit of unification had already inspired the ENC. Allegedly, its working 
problem in 1947 had a similar goal: “In foreign political co-operation we must pursue 
a European confederation.”15 The ENC statute that was adopted was presented as ob-
jective 2.3: “to pursue informative activities with the object of promoting European 
collaboration and unity.” It is not clear whether this aim or formulation was present in 
the original statute on 26th January 1948 or amended later on 5th February 1950.16

Despite their enthusiasm, the Estonians were ignored by the central European powers. 
British diplomat Hugh Montgomery Knatchbull visited Scandinavia in October 1948, 
and was contacted by businessman Heldur Tõnisson (1912–), but did not support the 
Baltic politicians in taking action. Only the Dane Karl Bøgholm became involved and 
began co-operating with them.17 Bøgholm contacted the former Finnish Foreign Min-
ister, Hjalmar Procopé, who had been involved in the unification effort since the 1920s 

 
 
 
13  Heikkilä, Pauli: “The Finn Hjalmar Procopé and the Estonian Arvo Horm at the Congress 

of Europe”. In: Jean-Michel Guieu and Christophe Le Dréau (eds.): Le “Congrès de 
l’Europe” à La Haye (1948–2008). Bruxelles et al. 2009 (= Euroclio; 49), 253–262. 

14  Rebattet, F. X.: The “European Movement” 1945–1953. A Study in National and Interna-
tional Non-Governmental Organisations working for European Unity. Oxford 1962; Hick, 
Alan: “The ‘European Movement’”. In: Walter Lipgens and Wilfried Loth (eds.): Docu-
ments on the History of European Integration. Volume 4: Transnational Organisations of 
Political Parties and Pressure Groups in the Struggle for European Union, 1945–1950. 
Berlin 1990, 319–435. 

15  Varma, A[leksander].: “Euroopa valiku ees”. In: Eesti Teataja. 17th May 1952, 3; Also BA. 
Varma 27, Ettekanne E.K. Asemikekogu koosolekul, 21st May 1950. 

16  Estonian National Council 1947–1957 1957, as footnote 10, 11. The statute was also 
amended on 29th June 1954 and 11th March 1956. 

17  Historical Archives of the European Union [henceforth HAEU]. ME 650; Hughe 
Knatchbull Hugessen to Duncan Sandys 16th October 1948. 
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and was living in Stockholm at the time. He provided Bøgholm with some names from 
the Baltic states.18

With the help of Procopé, the Baltic emigrants met with the Secretary General of the 
EM, Joseph H. Retinger, who visited Stockholm in January 1949. Estonians Rei, 
Warma, and another former foreign minister, Hans Rebane (1881–1961), proposed the 
establishment of a European club for exiles. Retinger replied that “the Balts cannot be 
taken into the European Movement with the way things are now.” According to Pro-
copé, Warma was “extremely dissatisfied” to hear what sounded like a plan to divide 
Europeans into two groups.19

According to his report, Retinger “welcomed this idea, but explained that no official 
recognition could be given, since such a club would be outside the general plan of the 
European Movement.”20 Despite disagreements during their first meetings, Retinger 
continued to co-operate via correspondence. In the following month, the ENC wrote 
directly to the executive committee of the EM and asked for membership or to assist 
the EM in fulfilling its aim of uniting the whole of Europe.21 In addition, the Estonians 
visited London twice before Retinger returned to Stockholm in November.22

In May 1949, Procopé conveyed greetings from Duncan Sandys, Chairman of the In-
ternational Executive Committee of the EM, to the Baltic emigrants. Sandys proposed 
the formation of a joint Baltic European group that could join the EM.23 He visited 
Stockholm soon afterwards with the same message, and both the Baltic Council and 
the separate national committees, including the Estonian National Committee of the 
European Movement (ENCEM), were founded within the next few months.24

 
 
 
18  Finnish National Archives, Helsinki [henceforth KA] Procopé KAY 6636 Procopé to Bøg-

holm 20th November 1948. 
19  KA Procopé 24. Diary 12th January 1949; also HAEU. ME 348 Retinger to Rei 31st De-

cember 1948. 
20  HAEU. ME 270. Report on a visit by Dr. J. H. Retinger to Stockholm, January 1949; and 

Retinger to Rei 17th January 1949. 
21  Baltic Archives [henceforth BA.] Varma 32. A.M.kava. Eesti Rahvusnöukogult European 

Movement Executive Committee’le 13th February 1949. 
22  Eesti Teataja. 4th February 1950, 1f.; Tunnustus Eesti iseseisvuse taastamise voitlusele; 

HAEU. ME 807. Retinger to Warma 2nd May 1949. 
23  KA Procopé 24. Diary 30th May 1949. 
24  “Euroopa kui terviku vabastamiseks ja ühendamiseks”. In: Eesti Teataja. 4th February 1950, 6. 
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The official application was sent on 2nd June 1949. The Baltic Council of the European 
Movement asked for representation from the three Baltic states, Estonia (signed by Rei 
and Warma), Latvia (Mintauts Čakste and Mikelis Bukss), and Lithuania (Stasys Žy-
mantas and Vladas Žilinskas). Since politicians in their occupied countries were un-
able to participate, the exiled democratic politicians asked to represent them in the 
EM. The signatories solemnly consented to the aims and methods of the EM, and re-
ferred in the end to the EM’s own declaration of Europe as a whole, without borders. 
“We hope that these borders will not be a barrier to the admission of the Baltic into the 
European Movement.”25 The EM replied soon afterwards that the executive council 
would make the decision at the next meeting.26

There may have been problems with the application, and the Baltic Council again con-
tacted Retinger in October 1949 asking for assistance.27 The International Executive 
Committee approved membership of the Baltic Committees on 19th January 1950: “the 
Baltic states should be jointly entitled to representation in the European Movement on 
the same footing as the countries of Eastern Europe and Spain.”28 Rei compared the 
acceptance of ENCEM to the de jure recognition of Estonian independence by the 
Western powers, which had occurred 29 years earlier.29

The EM organisation consisted of the Council and the International Executive Com-
mittee. The former originally included 160 members, and the national committees had 
different numbers of seats: Sweden had four and Estonia had one. The International 
Executive Committee had 50 members, and the Baltic states were given only one seat. 
After changes were made in July 1950, the Council had 65 members and the Commit-

 
 
 
25  HAEU. ME 807. Conseil Balte. Lettre adressée au Mouvement Européen 2nd June 1949. 
26  HAEU. ME 807. Curtis to Baltic council 27 June 1949; Retinger to Rei 11th July 1949. 
27  BA. Warma 8. Baltic Council of the European Council to J.H. Retinger 4th October 1949; 

HAEU. ME 914. Retinger to Horm 27th October 1949. 
28  HAEU. ME 278. Meetings of the international executive bureau and international execu-

tive committee, London 19th–21st January 1950. 
29  “Tunnustus Eesti iseseisvuse taastamise voitlusele”. In: Eesti Teataja. 4th February 1950, 

1f.; Varma, Al[eksander].: “Euroopa uuendatud tunnustus Eestile”. In: Eesti Teataja. 
4th February 1950, 2. 
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tee had 18 members.30 The Baltic representative was elected “in alphabetical order”; 
thus, the seat was first given to Estonians, who selected Rei to take the position.31

As an organisation, the ENCEM was subject to the ENC, or in other words, the ENC 
“collaborates closely with the Estonian National Committee of the European Move-
ment, where all political parties are equally represented.”32 The ENCEM arranged its 
first meeting on 5th April 1950, for which Rei was elected chairman and Warma was 
selected as a foreign representative. In the beginning, the organisation summoned 113 
members.33 The ENCEM held an annual meeting, where it approved its leadership and 
Warma gave a lecture. For example, in December 1951, he talked about the EM and 
Central Europe to an audience of 38 people.34 At that time, ENCEM membership had 
reached 185.35

After the ENCEM became a member, all references to the Baltic Council disappeared. 
The statute of the ENCEM was changed without delay in April 1950.36 However, this 
did not mean the end of the Baltic Council, not to mention co-operation: Latvian and 
Lithuanian exile centres and politicians remained the most important partners in for-
eign enterprises.37 The ENCEM was ready to admit Baltic and Finnish assistance in 
gaining membership.38 Lithuanian Stasys Bačkis worked intensively for unification. 

 
 
 
30  Varma 1950, as footnote 29; “Euroopa kui terviku vabastamiseks ja ühendamiseks”. In: 

Eesti Teataja. 4th February 1950, 6; “Euroopa peab oma jöud ühendama”. In: Eesti 
Teataja. 19th August 1950, 1; “Sõda Euroopas ebatõenäolik”. In: Välis-Eesti. 20th August 
1950, 10; “Okupeeritud maade vabad esindajad tihedamas kontaktis Euroopa liikumise-
ga”. In: Eesti Teataja. 17th April 1951, 3. 

31  “Abi nõutamine Eesti ülesehitamiseks”. In: Eesti Teataja. 12th January 1952, 1. 
32  Estonian National Council 1947–1957, as footnote 10, 4. 
33  BA. Varma 20. ELERK 31st March 1950 (invitation); “Euroopa kui terviku vabastamiseks 

ja ühendamiseks” 1950, as footnote 30; “Balti küsimused Euroopa liikumise foorumile”. 
In: Eesti Teataja. 15th April 1950, 3. 

34  BA. Warma 10. Euroopa Liikumise Eesti Rahvuskomitee, 5th December 1951. 
35  HAEU. EM 807. Warma to Morton 9th January 1952. 
36  BA. Varma 20. ELERK Statuut. 
37  “Mis teha, kuidas teha” 1952, as footnote 3. 
38  “Balti küsimused Euroopa liikumise foorumile” 1950, as footnote 33; Warma 1958, as 

footnote 1, 15; Teataja. 21st March 1954, 3; Hjalmar Procopé surnud; BA. Warma 19. 
Varma to Torma 23rd March 1954. 
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Little correspondence between him and the Estonians has survived, but these letters 
indicate a much stronger co-operation.39

In addition, other kinds of regional imagination remained among the Estonians. Jour-
nalist Evald Uustalu (1912–1982) envisioned a “future European political organisa-
tion” that would begin with regional agreements. The three Baltic states were too 
small, so he decided to build a bridge across the Baltic Sea and proposed a defence 
union of the Nordic states. Furthermore, unions like this would play “their own part in 
the organisation of united Europe based on the balance of power.”40 Proposals like this 
were also typical in other exile groups in the early 1950s.41

Activity within the European Movement 

After World War One, Estonians had already begun to combine their striving for na-
tional independence with the new, firmer European system.42 While in the EM, the 
Estonians remembered their national goals as well. Warma stated clearly that a “united 
Europe is not the objective itself, but a tool which, amongst other things, must 
contribute to the security of the peoples who belong to a united Europe.”43 He later 
emphasised that Estonians had “the right, but also the obligation, on behalf of the 

 
 
 
39  BA. Varma 19. Torma to Rei 24th February 1951; Varma to Torma 28th February 1951; 

Torma to Varma 10th March 1951; Varma to Torma 12th March 1951; Torma to Varma 
16th March 1951; BA. Rei 2. Rei to Bačkis 13th September 1951; Bačkis to Rei 28th Sep-
tember 1953; More on Bačkis, see Streikus, Arūnas: Diplomatas Stasys Antanas Bačkis. 
Vilnius 2007. 

40  Uustalu, Evald: “Balti riigid ja tulevane Euroopa”. In: Eesti Teataja. 17th November 1951, 
3 and 6; also BA. Varma 10. P.M. Conference on Eastern and Central Europe, 12th January 
1952. 

41  Lane, Thomas: “East European Exiles and their interpretations of the Meaning of Europe”. 
In: José Faraldo et al. (eds.): Europa im Ostblock. Vorstellungen und Diskurse (1945–
1991). Europe in the Eastern Bloc. Imaginations and Discourses (1945–1991). Köln 2008, 
301–316, here: 309–310. 

42  Lehti, Marko: A Baltic League as a Construct of the New Europe. Envisioning a Baltic 
Region and Small State Sovereignty in the Aftermath of the First World War. Frank-
furt/Main 1999. 

43  A.V. [Varma, Aleksander]: “Välispoliitilisi marginaale”. In: Eesti Teataja. 30th June 1948, 2. 
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rights of their people to talk about the European issues” because “(t)he fate of our na-
tion depends on the fate of the peoples of Europe in general.”44

Like all emigrant groups, Estonians wanted to foster their democratic initiatives by 
joining Western organisations.45 The ENC justified their application to the EM: “this 
fact helps to preserve self-confidence and promote other necessary psychological pre-
conditions for the peoples of Europe under totalitarian pressure, in this case, Estonians, 
at their home, as well as their large community of political refugees.”46 Warma tire-
lessly emphasized the democratic traditions and procedures in Estonian politics, defin-
ing them as European. The fact that the Päts regime had basically given the state to the 
Soviet Union in 1940 was proof that only democracy could protect the independence 
of the Estonian state.47 There was, however, a contradiction between the fundamental 
democratic undertone of unification and certain elitist methods used to strive towards 
it. Only a small elite of the Estonian exile community participated in the European dis-
cussion and all of them stressed the importance of unification, since the best political 
minds, including Winston Churchill or Paul-Henri Spaak, were involved in it.48 In ad-
dition, Rei once defended his frequent travels to conferences abroad: “Europe’s fate is 
not decided by the public in football matches and gymnastics, but by European and 
American statesmen.”49

Warma pondered the content and form of the forthcoming European Union. He aspired 
towards a Europe “in confederative form, in which participating states would retain the 
rights of a proud independent state.” Even the customs union with a common currency 
“would respect the natural facilities and characteristics for economic production.” The 
confederation would consist of independent and equal states that, on the other hand, 

 
 
 
44  Varma 1950, as footnote 29. 
45  Lane 2008, as footnote 41, 302f. 
46  BA. Varma 32. A.M.kava. Eesti Rahvusnöukogult European Movement Executive Com-

mittee'le 13th February 1949. 
47  Varma, Al[eksander].: “Jäägem eurooplasteks”. In: Eesti Teataja. 5th November 1949, 2; 

Varma 1950, as footnote 29; BA. Varma 28. Köne Euroopa ühtsusest (European Unity). 
Dateerimata. 

48  For example Varma 1949, as footnote 47; Välis-Eesti 20th August 1950, 10. “Sõda Euro-
opas ebatõenäolik” 1950, as footnote 30; Observer: “Ida-Euroopa konverents”. In: Eesti 
Teataja. 19th January 1952, 2. 

49  “Euroopa peab oma jöud ühendama” 1950, as footnote 30. 
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would enjoy greater security, thanks to the common defence system and a higher stan-
dard of living by virtue of a co-ordinated economic policy.50 Independence should be 
restricted as little as possible concerning European “general interests”. As an Estonian, 
he underlined that “only in a European confederation will a small state be able to 
achieve normal self-realisation which will enrich both its own nation and the whole of 
humanity.”51

Once the Estonians were involved in the EM, they participated passionately in its ac-
tions. According to historical reviews, Estonians attended approximately 70 interna-
tional European events in less than ten years; nearly half (32) of them were organised 
by the EM.52 The EM organized 16 conferences during its first ten years. Estonians 
attended seven of them: the Congress of Europe in The Hague in May 1948 (Arvo 
Horm), “Germany and Europe” in Hamburg in September 1951 (Rei), the Central and 
Eastern Conference in London in January 1952 (16 Estonians), the Congress of The 
Hague in October 1953 (Rei), second Economic Conference in London in January 
1954 (Eduard Poom and August Torma), the International Council in Versailles in June 
1955 (Aleksander Aspel and Kaarel Robert Pusta) and, finally, the Second Congress of 
Europe in Rome in June 1957 (Warma).53

The London Conference on Central and Eastern Europe, which took place on 21st to 
24th January 1952, was particularly important for the Estonians. Their delegation of 16 
individuals comprised one tenth of all participants: for comparison there were five 
Latvians and four Lithuanians. The ENC had prepared a total of 64 pages of material 
in English to present on exile activity in Sweden and the situation in occupied Esto-

 
 
 
50  BA. Varma 28. Köne Euroopa ühtsusest (European Unity). Dateerimata; also BA. Rei 19. 

Warma: European problems from the Viewpoint of a European 31st October 1952. BA. 
Varma 10. Seisukohti Londoni konverentsi materjalide kohta. Majanduse alakomitee aru-
anne. 

51  Eesti Teataja. 17th May 1952, 3; Varma 1952, as footnote 15; Uuendatud start; BA. Varma 
27. Euroopa probleeme Strassburgis. Ettekanne Lib.Dem koondises 24th October 1952. 

52  Krepp 1952, as footnote 11, 22–24; Peets, Arnold (ed.): Eesti vabaduse eest II. Eesti Rah-
vusfond 1946–1956. Stockholm 1956, 36–39. 

53  HAEU. ME 80. Liste des participants aux congresses, conferences et reunions internatioa-
les du Mouvement Europeen. NB! The list contains obvious mistakes. 
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nia.54 Half of the material was the “rehabilitation plan of Estonia’s economy after lib-
eration”. It focused on agriculture and, first and foremost, de-collectivisation, which 
would strengthen Western society as well as Estonian society.55 Due to Baltic co-
operation, the final resolution of the agrarian committee mentioned de-collectivisation 
as the primary general policy concerning the liberated countries.56

During the conference, the Estonians worked towards developing a common economic 
plan based on separate calculations, which was already supported by their own work. 
In his opening speech, Rei urged the delegates to “consider that the drawing up of such 
a plan for each country is of some practical value, though the date of realisation is un-
certain, and the circumstances keep changing.” These individual plans would then be 
summed up. “An overall rehabilitation plan for the entire liberated territory can be 
compiled without undue delay when the need arises, only the separate National Com-
mittee concerned can closely and consistently follow developments in the home coun-
try.”57

 
 
 
54  Eesti Teataja. 12th January 1952, 1; “Abi nõutamine Eesti ülesehitamiseks” 1952, as foot-

note 31; Arvukas Eesti delegatsioon Londonis; Beta: “Londoni konverentsi tähtsusest”. In: 
Eesti Teataja. 9th February 1952, 2; Horm, Arvo: “Haagist Londonini”. In: Eesti Teataja. 
9th February 1952, 3; “100 Pagulasjuhti Londonisse”. In: Välis-Eesti. 20th January 1952, 3; 
“Uut lootust ikestatud rahvastele”. In: Välis-Eesti. 3rd February 1952, 1 and 5; BA. Varma 
10. ENCEM Kokkuvõte Londoni konverentsist 20th February 1952; HAEU. ME 641. The 
Eastern and Central European Conference (16th August 1951); Łaptos, Józef: “Visionen 
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Krieges in Europa im Ostblock. Vorstellungen und Diskurse (1945–1991)”. In: José Faral-
do et al. (eds.): Europa im Ostblock. Vorstellungen und Diskurse (1945–1991)/Europe in 
the Eastern Bloc. Imaginations and Discourses (1945–1991). Köln 2008, 317–340, here: 
337–339. 

55  BA. Varma 10. P.M. Conference on Eastern and Central Europe. 12th January 1952; BA. 
Varma 10. Seisukohti Londoni konverentsi materjalide kohta. Majanduse alakomitee aru-
anne; BA. Varma 10. Remarks concerning Estonia's industry; Eesti Teataja. 19th January 
1952, 1. Arvukas Eesti delegatsioon Londonis. 

56  BA. Varma 10. ENCEM Kokkuvõte Londoni konverentsist 20th February 1952; “Eesti 
delegatsiooni seisukohad”. In: Eesti Teataja. 19th January 1952, 1; “Uut lootust ikestatud 
rahvastele” 1952, as footnote 54. 

57  BA. Varma 10. Conference on Eastern and Central Europe. Monday 21st January 1952 
Afternoon Session. Speech by Rei. Also BA. Varma 10. P.M. Conference on Eastern and 
Central Europe. 12th January 1952. 
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These calculations would be useful when the Marshall Plan continued to the East, 
which was “emphasised particularly” in Estonian papers: “The Western world must 
give generous financial and technical aid towards the economic reconstruction of these 
countries”.58 The request was later repeated by, among others, the Council of Europe 
in October 1952, and again by Warma in the Estonian press.59 Moreover, during the 
second Economic Conference of the EM in 1954, the Estonian participant, economist 
Eduard Poom (1902–1986) stressed the need to follow developments in the West be-
cause Estonia would have to adjust to them after liberation. Protective measures could 
not be the method for reconstruction if a unified Europe abandoned mutual customs 
and tariffs.60

For Estonians, unification meant not only material reconstruction but, in the words of 
the ENC foreign commission, “a major task, the re-building of Eastern countries and 
their inclusion in Western civilisation, mentally, politically and financially”61. The 
delegation to London underlined the “respect for the characteristically European, 
Christian-humanitarian ethical principles that constitutes the spiritual and moral 
strength of United Europe and is its most vital condition of existence”62. 

Warma saw the reality of the modern world in the “political and economic units in 
continental dimensions.” It was ill-advised to rely on national self-sufficiency. The 
idea of unification had indeed won support but “official politics still spasmodically 
trudge by habit on the road of today’s policy of appeasement.” A united Europe was 
the only way to guarantee freedom and a better future for European nations and “to 
give them back their heritage and share in the larger community of the peoples of the 
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to Rei 22nd December 1953; Rei to Rebattet 14th January 1954; Thibault to Rei 16th Janu-
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world.”63 Warma talked about “the ideology of sovereignty based on egocentrism”, 
which the Estonians had tried to oppose at the League of Nations in 1931. However, 
the effort had failed then and by now the “idea of an authoritarian state with autarkic 
tendencies and drift for expansion” prevailed.64

The actual work of the EM was undertaken by the Economic and Cultural Commis-
sions, which were followed in autumn of 1949 by the Central and East European 
Commission (CEEC)65, and Retinger asked Baltic representatives “to join the Eastern 
European Study Group which we are forming now” and attached some confidential 
plans in his letter before they were even revealed at the EM.66

Harold MacMillan became the chairman of the CEEC, and his memorandum in 1950 
created the guidelines for the commission. It aimed at “constantly reaffirming, as a 
matter of principle, that these countries will not be given up forever.” Accordingly, 
progress for unification in the West should always take these countries into considera-
tion as well. By continuously invoking the idea of Europe as a whole, the actions of 
the EM would strengthen the individual efforts of the emigrants. When the division of 
Europe eventually came to an end, this work would pay off, as the plans for “political, 
moral, cultural, and psychological” reconstruction would be ready.67

The Baltic committees joined the CEEC in March 1950. During the first meeting held 
in June, there was confusion about publications, which still lacked any mention of the 
CEEC’s newest members. As a solution, “a slip” correcting the issue was attached to 
subsequent printings.68
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Within the CEEC Council, each national committee included two representatives. The 
Estonian envoy in London, August Torma (1895–1971)69, before being officially 
nominated, acted as the Estonian representative, and would also represent Estonia af-
terwards whenever the meetings took place in London. Because Aleksander Aspel 
(1908–1975) was teaching literature at French universities70, he attended meetings in 
Paris. Occasionally, Rei or Warma would travel from Stockholm to the location.71 On 
the other hand, this could make it appear that the Baltic committees had only one rep-
resentative, since the Baltic committee also received a representative, and Torma 
planned a rotation cycle with Bačkis and others. Each country was to have a seat for 
two years, with another seat that would change annually. Torma preferred to have three 
Baltic representatives and promised to work towards that goal.72

The Estonians had some co-operation with the Swedish committee73 that invited 
Macmillan to Stockholm. Macmillan also paid a visit to the ENC on 6th March 1951, 
when the Latvian and Lithuanian representatives were also present. This gave Rei an 
opportunity to underline the CEEC as the protector of “the interests of currently op-
pressed countries in the European Movement, and it keeps their issues on the 
agenda.”74 Furthermore, the ENC acknowledged the CEEC as the most important 
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footnote 30. 
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partner for the Estonians, especially by publicising the situation in the occupied coun-
tries.75

Building opposition against the Communist Soviet Union was the common aim of 
emigrants.76 The ultimate goal was nothing less than the partial dissolution of the So-
viet Union, and the Estonians looked for like-minded company with the same or a 
similar goal. “It goes without saying that the centre has to present Estonian problems 
on a larger scale, not separately, but in connection with Baltic and Eastern European 
problems and while preserving a non-Communist way of life.” This was also in line 
with the underlying democratic values being pursued.77 Another example of juxtaposi-
tion between the EM and the Soviet Union was the way that their criticism was used as 
evidence of the effective actions of the EM.78

Strong words were rare due to domestic factors, since Sweden had recognised the So-
viet annexation of the Baltic states in 1940. Rei, therefore, referred to the “danger 
threatening the whole free world” or the “totalitarian thief state.”79 Periphrasis was not 
used during private occasions, such as ENCEM meetings, where the goal “of liberation 
from the burden of violent forces of the Soviet Union” could be expressed freely.80 The 
ENC also did not mince words in a memorandum to the London Conference where he 
stated that “among the most essential prerequisites for the creation of the feeling of 
security and stability in East and Central Europe is...the dissolution of the Soviet Un-
ion. In our opinion, the conference should summon up the courage to state this fact 
plainly and unambiguously.”81 The actual declaration, however, was much milder. 
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76  Lane 2008, as footnote 41, 307–312. 
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80  BA. Varma 27. Euroopa Liikumine ja Vahe-Euroopa. Ettekanne ELERK üldkoosolekul 
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The intensification of action towards the Soviet Bloc appeared to contradict the 
broader aim of uniting the divided continent. Rei felt it necessary to remind the EM 
that “it would be most undesirable to establish two parallel unions, one for the West 
and another for Eastern and Central Europe, as both these parts of our continent are the 
natural complements of each other, economically, culturally, as well as politically.” 
The division was dangerous to the West alone, since its security remained vague.82 
Warma searched for economic justification, and he could not promote a separate cus-
toms union in Eastern Europe because the area “does not constitute an economic au-
tarky as a whole, but is a necessary component of the European economic sphere.”83 

On the other hand, these goals were not contradictory, since “(t)he struggle for the 
uniting of Europe is also the struggle for the liberation of the Central and Eastern 
European nations.”84 Europe could simply not be united without these countries. 

Disappointment and re-orientation 

The London Conference was immediately hailed as a success in Estonian reports.85 
However, by the time the London Conference was held, the unification process was 
already moving away from the EM and the Council of Europe after the Schuman Dec-
laration and the emerging Coal and Steel Community.86 This was noticed by Warma, 
who recognised how the commitment to the Council of Europe had caused the EM to 
fall into stagnation.87 The author writing under the pen name Observer was convinced 
that although the EM was “currently going through certain signs of a crisis”, this could 
not affect the activity of the CEEC. His article predicted confidently that “the London 
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Conference will become both the first and last great summit of East European politi-
cians during the exile days”88. He turned out to be right. 

A year later, Warma regretted that, after London, “we have heard little about that 
commission.” He used changes in the organisation to explain the lack of action.89 The 
Western concentration on the Defence Community was another good excuse for delays 
in the CEEC.90 Warma also privately expressed his faith in a forthcoming new start to 
Kaarel Robert Pusta (1883–1963), former Foreign Minister and grand old man of Es-
tonian diplomacy: “they are beginning to (...) overcome the stagnation that has charac-
terised the commission during the last half year.”91

Warma did not lie about there being organisational changes. One part of the re-
organisation was to increase the autonomy of the CEEC from the EM. The new statute, 
which separated the statutes of the CEEC from other commissions, was formulated 
and approved in November 1952. There were both geographical and political justifica-
tions for this, as the CEEC was described as an anti-communist exile organ. Estonian 
comments indicated that they believed that the new arrangement would increase the 
efficiency of the commission.92 However, their greatest fear – Europe divided into two 
parallel unions – had in fact materialised. 

With its new autonomy, the CEEC made efforts towards new initiatives the following 
spring, and the vice-chairman, the Hungarian Paul Auer, drafted a new organisational 
chart including new committees. In general, the ENC welcomed the proposal in its 
comments. It was concerned about exiles on other continents outside of Europe and 
proposed a chance for them to join the co-operation.93 The representatives for eco-
nomic, agricultural, moral and church committees were elected in June.94
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The Estonians also took their own initiative and in August 1953 Warma demanded new 
proposals and joint action by the exiles to solve European problems. Otherwise, the 
CEEC would lose its authority and become outdated. Warma desired a clear and con-
crete programme to be sent on behalf of all exiles to the governments of the great 
Western powers. His draft included the now familiar prerequisites for the liberation of 
Central and Eastern Europe to protect human rights and promote national self-
determination. Warma accused the CEEC of being preoccupied with technical details 
and forgetting its actual mission. The draft is mentioned in a historical review in 1965, 
but the archives contain no evidence of Warma further editing or sending the draft, as 
with the aforementioned committees.95

Demands for joint declaration were a desperate call, since Warma already knew about 
the disagreements in London.96 Gradually, disagreements started to influence the ac-
tions of the CEEC. By February 1952, Torma had already attended a meeting of the 
council of the CEEC, which he described as “exquisitely embarrassing”. The Poles, 
who dominated the CEEC, had threatened to leave the entire organisation altogether. 
As such, the meeting was not able to come to a consensus on the themes or time for an 
additional conference, despite broad agreement concerning its necessity.97

Harold MacMillan left the CEEC in September 1952, and was succeeded by his fellow 
conservative Richard Law.98 Quite soon afterwards, he voluntarily resigned after inter-
nal disputes. The Belgian member Étienne de la Vallée-Poussin became the new 
chairman in March 1954. The rapid changes revealed difficulties in the CEEC and de-
creasing funding had already disrupted its work. Torma was afraid the CEEC would 
move away from London and work only from Paris. He despondently saw the “com-
mission (as) currently in the state of ‘suspended animation’”99. Thus, the special com-
mission gave the Estonians the first indicator that the European project was failing. 
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1953; Eesti Rahvusnõukogu välispoliitilise tegevuse kroonika. Stockholm 1965, 17. 
96  BA. Varma 27. Euroopa Liikumine ja Vahe-Euroopa. Ettekanne EÜS-is. 10th March 1952. 
97  BA. Varma 19. Torma to Rei 10th February 1955. 
98  BA. Rei 9. AT to AR 10th September 1952; “Selgeid sõnu raudeesriidetagustele rahvaste-

le” 1952, as footnote 59. 
99  BA. Varma 19. Torma to Varma 27th March 1954. Also Torma to Varma 14th April 1954. 
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Over the course of the next year, they also gradually became disappointed with the EM 
in general. 

After Stalin’s death in March 1953, the new Soviet leadership tried to restrain the Cold 
War. The Estonians, among other emigrants, tried on their behalf to warn Western poli-
ticians against “smiling diplomacy”.100 As part of this initiative, Estonians demanded 
new action from the CEEC “in order to avoid an eventual standstill or differing atti-
tudes in the activities of the National Committees.”101 Shortly afterwards, the EM or-
ganised a meeting in Strasbourg in June 1953 to agree on a common response to inten-
sified Soviet diplomacy. Rei was invited, since the question obviously interested 
him.102 The meeting was going to accept a German proposal for the resolution for a 
partial and phased liberation of Central and Eastern Europe. Rei, Auer, and the Roma-
nian Grigore Gafencu managed to prevent this. For them, that would not have led to a 
halfway point, but to a dead-end.103 Furthermore, the Second Economic Conference 
that was held in London in January 1954 drafted a resolution without mentioning the 
countries behind the Iron Curtain. “Nevertheless, Torma’s energetic and fast action 
soon gave results in this issue”, as Teataja related the event.104

As early as 1950, the ENCEM proposed a questionnaire among the national commit-
tees in order to discover the abilities and preferences for systematic operations and 
satisfying results for all member organisations.105 The questionnaire finally material-
ised in August 1954. The ENCEM’s response did not attempt to hide its criticism, but 
underlined the contradiction between the aims and actions of the EM. Unsurprisingly, 
the primary criticism focused on forgetting the Eastern part of Europe and focusing on 
the work that, during the last three years, had been concentrated only in “Little 
Europe” and had not borne any fruit. Instead of increasing enthusiasm about Europe, 
the EM was bound to follow the Council of Europe. Consequently, the idea of unity 
 
 
 
100  For example “Vene ‘rahupoliitika’ ja Eesti probleem”. In: Eesti Teataja. 10th May 1953, 1. 
101  BA. Varma 10. A. Rei to Central and Eastern European Commission 21st January 1955. 
102  BA. Rei 6. Rebattet to Rei 30th May 1953; Rei to Rebattet 3rd June 1953; Rebattet to Rei 

12th June 1953; Rebattet to Rei 22nd June 1953; Rebattet to Rei 7th July 1953; Rei to Re-
battet 9th June 1953; HAEU. ME 2155. Rei to Rebattet 9th July 1953. 

103  “Ida-Lääne läbirääkimised ja okupeeritud rahvad”. In: Eesti Teataja. 12th July 1953, 1; 
HAEU. ME 475. Réunion du Bureau exécutif international à Strassbourg. 

104  “Uus Euroopa ilma tollipiirideta” 1954, as footnote 60. 
105  BA. Varma 20. Considerations of Estonian Commitee 11th October 1950. 
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was “more confused and vague”, and on the contrary, the original zeal was “decreasing 
and turning into the weariness of disillusion.” The ENCEM proposed more drastic 
methods of directly influencing teachers and other educators when the “wide masses 
adopt this idea”, which was a prerequisite for final unification.106

For Warma, the failure of the European Defence Community in August 1954 had been 
another sign of growing difficulties concerning “the co-operation of the European 
framework”. Post-Second World War development in this area had been one long “po-
litical bustle back and forth.” More importantly, it showed a lack of spirit, of an “inter-
nal conviction of the necessity of co-operation.” Without it, the co-operation became 
nothing more than mechanical.107 Warma’s pessimism was justified, as the re-
armament of Western Germany consequently created two German states, thus fostering 
the general European division, which also left Estonia more permanently behind the 
Iron Curtain.108

Reports from the EM meetings got shorter. The International Council of the EM was 
summoned to Versailles in June 1955, which Aspel and K. R. Pusta attended, although 
they did not contribute anything to the meeting documents. Even Teataja published 
only the final resolution of the conference.109 Estonian enthusiasm towards the EM 
was probably not evoked either when Rei was referred to as a Latvian during the meet-
ing of the executive commission in Paris in June 1956.110

In early 1957, Warma confessed to Torma that he had also lost faith in the possible 
resurrection of the CEEC. The member committees were riddled with internal con-
flicts, a common vision for Eastern Europe was missing, and the CEEC was short on 
money.111 Although the CEEC continued to operate, its significance quickly faded.112

 
 
 
106  HAEU. ME 2271 ENCEM to Rebattet. September 1954. 
107  Varma, Al[eksander].: “Euroopa Ahhillesekand”. In: Eesti Teataja. 18th September 1954, 2. 
108  Messenger 2006, as footnote 86. 
109  “Euroopa küsimused tulevad korraldada nende tervikus”. In: Eesti Teataja. 19th June 1954, 

9. HAEU. ME 1088.Conseil International Versailles les 11 et 12 juin 1955, 2–5; HAEU. 
ME 2520. CI/P/34. 

110  BA. Varma 10. Compte-Rendu de la Reunion du comite executif de la Commission de 
l'Europe Centrale et orientale, Paris 4th June 1956. 

111  BA. Varma 19. Varma to Torma 28th February 1957. 
112  Łaptos 2008, as footnote 54, 334. 

156 NORDEUROPAforum 20 (2010: 1–2)  



Uniting the Divided Continent 

The EM organised “the 2nd Congress of Europe” in Rome on 10th to 13th June 1957. 
Rei was invited, but after his refusal and persuasion by the EM113, Warma attended the 
conference but was not very active there. The only comment he made on the papers of 
the congress concerned a tribute to the “heroic Hungarian fighters” of the previous 
year.114

The Rome Congress was the end of Estonian activities in the EM. After this, Estonians 
lost interest in the EM and their membership became nearly entirely routine. As late as 
1960, the ERF was planning to co-operate with the EM’s European Youth Campaign, 
although it had disbanded two years earlier.115 Arvo Horm wrote the history of the 
ENC in 1982, in which he referred to the “newly activated” ENCEM in 1962–1968.116 
However, the archived material in Stockholm includes only Warma's fierce opposition 
to alter the statute of the EM in early 1960s117 and in Florence there are only two 
ENCEM replies to surveys of the EM in August 1967 and April 1970.118

Publicly, the ENCEM and the politicians within it failed to criticise the EM for a long 
period of time – they simply did not say anything about it. Teataja organised a ques-
tionnaire for foreign policy in May 1953, and only Warma mentioned the EM 

 
 
 
113  HAEU. ME 2153. van Schendel to Varma 15th May 1957. 
114  BA. Varma 10. Movimento Europeo, Congresso d'Europa; Also HAEU. ME 830 Congrès 

de l'Europe; Varma, A[leksander].: “Euroopa end sirgu ajamas...?”. In: Eesti Teataja. 
6th July 1957, 2; idem: “Euroopa Kongress Roomas”. In: Eesti Teataja. 6th July 1957, 3. 
Warma’s collection at the Baltic Archives contains protocols also from five consequent 
EM conferences, but they are without any comments. 

115  Eesti Rahvusfondi Teated. (1960:35), 10; Palayret, Jean Marie: “Eduquer les jeunes à 
l´union: La Campagne européenne de la jeunesse 1951–1958”. In: Journal of European 
Integration History. 1 (1995:2), 47–60. 

116  ERN 1947–1982 1982, as footnote 10. 
117  BA Varma 9. Warma to Schendel 16th December 1963; Schendel to Warma 13th February 

1964; Warma to Schendel 28th March 1964; “Protestid Euroopa Liikumise hoiaku vastu”. 
In: Eesti Teataja. 25th January 1964, 1; Eesti Rahvusnõukogu välispoliitilise tegevuse 
kroonika 1965, as footnote 95, 26; Eesti Rahvusnõukogu välispoliitilise tegevuse kroonika 
II. Review of the Foreign Activities of the Estonian National Council 1963–1982. Stock-
holm 1982, 27–57. 

118  HAEU. ME 2153. Varma to van Schendel 9th August 1967 and Horm to van Schendel 
April 1970. 
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briefly.119 Foreign reviews of the ENC in 1954 and 1955 only briefly mentioned the 
EM.120 The short publications and introductions rewrote recent history, erasing any 
previous activity regarding unification and focusing attention solely on general anti-
communist activities.121

Finally, in January 1955, Tõnis Kint (1896–1991), the expert on agriculture who had 
attended numerous European Confederation of Agriculture conferences (instead of the 
EM), commented on the poor state of European affairs in Teataja. International devel-
opment was pushing Central European and Estonian questions to the side, and Kint 
demanded new methods to promote their national cause.122 Two years later, Johannes 
Mihkelson (1907–1992) referred to the dualism of pretty words and few results, 
mostly notably in his descriptive statement of how “(t)he European Movement started 
with a great fuss…(and)…is withering away like the Amu-Darya River to desert sand 
before reaching the Caspian Sea (sic!).”123

Although they had been involved in the ENCEM, Agrarian Kint and Social Democrat 
Mihkelson had other preferences. In October 1957, Warma, who had been in charge of 
foreign policy, finally announced his disappointment in the public lecture mentioned in 
the beginning of the article. He briefly reviewed the history of the CEEC, focusing on 
the London Conference, and concluded: “Its management has subsequently gone from 
hand to hand, but its initiatives have been more than restrained.”124

 
 
 
119  “Vene ‘rahupoliitika’” 1953, as footnote 100; “Võitlus peab jatkuma”. In: Eesti Teataja. 

25th May 1953, 1 and 5. 
120  “Aktiivne välispoliitilise tegevuse aasta”. In: Eesti Teataja. 11th July 1954, 1; Teataja. 

19th June 1955, 5. 
121  “ERN Hoogne tegevusaasta”. In: Eesti Teataja. 19th June 1955, 5; Estonian National 

Council 1947–1957. Structure and organisation – historical background – Activities. 
Stockholm 1957, 1. 

122  Kint, Tõnis: “Koostöö ja sisepoliitiline ühtlus”. In: Eesti Teataja. 24th April 1955, 2. 
123  Mihkelsson 1957, as footnote 78; Amu-Darya naturally empties into the Lake Aral, which 

would make the metaphor even stronger. 
124  Teataja. 12th October 1957, 1; Warma 1958, as footnote 1, 25; Teataja. 18th May 1957, 3. 
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The ENC’s foreign activity became increasingly more concentrated across the Atlantic, 
which the authors of Välis-Eesti125 had previously supported. There were many private 
organisations in the USA that promoted the liberation of Central and Eastern Europe, 
such as the National Committees for Free Europe.126 The Americans convened their 
activities in the Assembly of Captive European Nations (ACEN) in September 
1954.127 At first, Warma was dubious of these organisations and insisted that “Euro-
pean policy can still be made only in Europe”128. It did not take a long time for the 
ACEN to contact the ENC – ACEN contacted the ENC at the end of 1954 – at which 
point co-operation increased.129 Warma was one of six Estonian delegates at the ACEN 
conference in Strasbourg in May of 1957 with, among others, Heinrich Laretei (1892–
1973), who considered its main focus of the liberation of Eastern Europe essential to 
“integration, i.e. to create some kind of United Europe,” which was not possible “be-
fore solving the question of captured nations.” That was the first and only time Laretei 
used the new watchword.130

 
 
 
125  For example P. J.: “Kui kaugel on Euroopa Ühendriigid?” In: Välis-Eesti. 17th October 

1948, 10; Laretei, H[einrich].: “Idealism ja egoism välispoliitikas”. In: Välis-Eesti. 
16th March 1952, 2. 

126  A. H.: “Tee lääne demokraatiate juurde”. In: Eesti Teataja. 10th February 1951, 3 and 7; 
“Okupeeritud maade vabad esindajad tihedamas kontaktis Euroopa liikumisega” 1951, as 
footnote 30; “Meie välispoliitilise võitluse sihtjooni”. In: Eesti Teataja. 28th April 1951, 2; 
“L. Vahter Nõuandva Kogu esimeheks”. In: Eesti Teataja. 12th January 1952, 1; BA. 
Varma 17. Pusta to Warma 20th July 1955; Warma to Pusta 19th October 1956. 

127  Mazurkiewicz, Anna: “The Voice of the Silenced Peoples: The Assembly of Captive Euro-
pean Nations”. In: Ieva Zake (ed.): Anti-Communist Minorities in the U.S. Political Acti-
vism of Ethnic Refugees. New York 2009, 167–188. 

128  “Selgeid sõnu raudeesriidetagustele rahvastele” 1952, as footnote 59; Välis-Eesti pub-
lished the same interview but without Warma’s criticism: “USA-l kavad valmis IDA-
Euroopa majanduse jalule aitamiseks pärast nende maade vabanemist.” In: Välis-Eesti. 
12th October 1952, 5f.; “Mis teha, kuidas teha” 1952, as footnote 3; Horm, Arvo: “Amee-
rika ja Euroopa”. In: Eesti Teataja. 16th August 1953, 2. 

129  “Suurenenud välispoliitiline aktiivsus”. In: Eesti Teataja. 19th June 1955, 5. 
130  Laretei, H[einrich].: “EIRE konverentsi kokkuvõte”. In: Välis-Eesti. 12th May 1957, 2; 

“EIRE kolmas erakorraline kokkutulek Strassburgis”. In: Eesti Teataja. 18th May 1957, 1; 
Varma, Aleksander: “Vaheriideta Euroopa Strassburgis”. In: Eesti Teataja. 18th May 1957, 
3; Stråth, Bo: “Multiple Europes: Integration, Identity and Demarcation to the Other”. In: 
Idem (ed.): Europe and the Other and Europe as the Other. Bruxelles 2000 (= Series Mul-
tiple Europes; 10), 385–420, here: 385. 
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Conclusion: More divisions instead of unification 

The Estonian National Committee of the European Movement was established in 1949 
with great enthusiasm, and with high hopes it joined the European Movement in Janu-
ary 1950. Immediately afterwards, Estonians contributed a significant amount of effort 
to ensure the realisation of the conference in London two years later, which was hailed 
as a success. EM members were receptive to Estonian aspiration for a free, democratic, 
secure, and prosperous Europe. Aleksander Warma envisioned a full-scale economic 
union where the member state would nevertheless maintain a great deal of political 
independence, which is practically impossible. Due to their lack of power, the exiled 
politicians could demand more than they could be held accountable for, and promise 
more than they could ever deliver. On the other hand, especially for Warma, EM mem-
bership was partly bound up with the idealism from World War II—which, from the 
Estonian viewpoint, was still ongoing—where a European federation was an essential 
element of post-war planning. Continental unification and national liberation were 
complementary alternatives. 

This European idealism faded, but did not completely disappear, among the Estonians. 
Overall, they were swimming against the current, as the European Movement had be-
gun its downfall together with the Council of Europe when the Estonian National 
Committee was granted membership; the Schuman Declaration was just over four 
months away. In general, the case of ENCEM shows the failure of the federalist ap-
proach in unifying the continent. For contemporary Estonians, this was not a clear 
prospect, and the intensified activities of the new Central and Eastern European Com-
mission seemed to be separate from the difficulties of the main Movement and of uni-
fication in general. 

However, this was not the case. When Western unification began with the European 
Coal and Steel Community and subsequent organisations, their interest in the EM and 
in Central Europe diminished. At that time, Europe was not divided into two, but 
rather three parts. The greatest Estonian fear, the creation of two parallel unions in a 
liberal Europe, had materialised. This is also when the aims of a general unification 
process and the national effort for re-independence collided. Therefore, the common 
European history of unification remains unwritten. Although the Estonians discussed 
the matter amongst themselves and took part in mutual conferences, co-operation re-
mained unreachable. 
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Other emigrant groups were also not receptive to Estonian aspirations, despite their 
occasional co-operation. The wish for separate economic calculations in order to com-
plete a joint programme for reconstruction was apparently never realised. The failure 
of using European unification as a tool for independence was evident, and the leaders 
changed their focus to American anti-communist organisations. Before, the ENC had 
reacted to Russian, instead of European, initiatives and thus the failure of ENCEM 
also highlights how Europe was being squeezed between the American and Soviet su-
perpowers in the early Cold War. There was only light interest in European unification 
in the Estonian community beyond its supporters, but the change in orientation was 
also needed to maintain their authority throughout the refugee community. Similarly, 
activities in European organisations were published to support the political legitimacy 
of the ENC and the ENCEM. However, more generally, they must also have signified 
sincere efforts to keep morale and spirits among the refugees high: despite the poor 
political results of the liberation movement, Estonia has not been forgotten as a Euro-
pean nation. 
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Axel Kjær Sørensen: Denmark-Greenland in the twentieth Century. 
Copenhagen: The Commission for Scientific Research in Greenland 
2006 (= Meddelelser om Grønland, Man and Society; 34), 202 S.

Hanne Petersen (red.): Grønland i verdenssamfundet. Udvikling og 
forandring af normer og praksis. Nuuk: Atuagkat 2006, 283 S.

Peter Frederik Rosing: Jonathan Motzfeld – bygdedrengen, præsten, 
landsfaderen og statsmanden. Rødovre: Sohn 2008, 249 S.

Marianne Krogh Andersen: Grønland. Mægtig og afmægtig. Køben-
havn: Gyldendal 2008, 328 S.

Lill Rastad Bjørst: En anden verden. Fordomme og stereotyper om 
Grønland og Arktis. København: Bios 2008, 154 S.

Der Klimawandel hat Grönland ins Licht 
internationaler Aufmerksamkeit gerückt. 
Das Land ist zur Schaubühne einer neuen 
Arktis geworden, deren Abschmelzen 
weltweit geopolitische und wirtschaftli-
che Begehrlichkeiten weckt. Gleichzeitig 
vollzieht sich innerhalb Grönlands ein 
rascher politischer und gesellschaftlicher 
Wandel. Mit dem Inkrafttreten eines neu-
en Selbstregierungsstatuts im Juni 2009 
hat die ehemalige dänische Kolonie zu-
letzt einen weiteren wichtigen Schritt auf 

dem Weg in die volle staatliche Unabhän-
gigkeit getan. Grund genug, um im Lichte 
wichtiger Neuerscheinungen der letzten 
Jahre nach dem Stand der sozial- und po-
litikwissenschaftlichen Forschung über 
Grönland zu fragen. 

Auf den ersten Blick fällt auf, dass die 
Grönland-Forschung nach wie vor fest in 
dänischen Händen ist. Wer sich mit Grön-
land befassen will, ist auf Veröffentli-
chungen dänischer Experten und For-
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schungseinrichtungen angewiesen. Eine 
deutschsprachige Literatur über Politik 
und Gesellschaft der größten Insel der 
Welt existiert praktisch nicht. Doch auch 
Publikationen auf Englisch bilden eher 
die Ausnahme als die Regel. Selbst von 
einer grönländischen Grönlandforschung 
kann bislang nur in Ansätzen die Rede 
sein. 

Der Band von Axel Kjær Sørensen über 
die dänisch-grönländischen Beziehungen 
im 20. Jahrhundert ist das einzige der fünf 
hier besprochenen Werke, das auf Eng-
lisch erschienen ist. Es bietet eine höchst 
detailreiche Chronologie der Genese einer 
recht urtümlichen Kolonie, die Grönland 
anno 1900 noch darstellte, zu einer mo-
dernen und immer selbstständigeren Ge-
sellschaft nur einhundert Jahre später. Im 
Fokus der Darstellung stehen die däni-
sche Grönland-Politik und die Entwick-
lung der grönländischen Selbstverwal-
tung. Darüber hinaus bezieht die Studie 
auch wirtschaftliche, soziale und kulturel-
le Wandlungsprozesse in Grönland ein. 
Von einer übergreifenden Thesenentwick-
lung sieht der Autor indes ab. Die Stärke 
des Bandes liegt daher eher in seinem 
dokumentarischen Gehalt als in der histo-
rischen Narration. Sørensen versucht sich 
nicht an einer Gesamtinterpretation der 
dänisch-grönländischen Beziehungen. 
Stattdessen liefert er eine nüchterne und 
durchaus informative Ereignisgeschichte, 
die mit zahlreichen Daten, Statistiken und 

Fotografien sowie mehreren Anhängen 
und Registern unterfüttert ist, was den 
Band auch als Nachschlagewerk interes-
sant macht. Als Standardreferenz zur Ge-
schichte Grönlands im 20. Jahrhundert 
kann es allemal qualifiziert werden. 

Sørensens interpretative Zurückhaltung 
könnte der Tatsache geschuldet sein, dass 
der Autor, wie er im Vorwort einräumt, 
nicht auf grönländische Quellen zurück-
greifen konnte und folglich über weite 
Strecken explizit dänische Perspektiven 
auf die Entwicklung Grönlands darstellt. 
Wie schwierig es ist, grönländische Per-
spektiven in den Forschungsdiskurs ein-
zubringen, beweist auch der von Hanne 
Petersen (Universität Kopenhagen) he-
rausgegebene Sammelband über Grön-
land in der Weltgesellschaft, ein Aspekt 
der Entwicklung Grönlands, die von 
Sørensen nicht behandelt wird. Die An-
thologie zeigt den bemerkenswerten In-
ternationalisierungsprozess, den Grönland 
seit Einführung der Selbstverwaltung 
1979 durchlaufen hat, obwohl die außen-
politische Kompetenz nach wie vor bei 
der Zentralregierung in Kopenhagen liegt. 
Die Beiträge der insgesamt 17 Autoren 
sind in drei große Teile gegliedert und 
beschäftigen sich mit zukünftigen Her-
ausforderungen, praktischen Erfahrungen 
und abschließend mit theoretischen und 
methodischen Reflexionen. Doch nur die-
ser letzte Teil enthält von Wissenschaft-
lern verfasste Aufsätze. Die übrigen Bei-
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träge stammen von handelnden Akteuren, 
das heißt von grönländischen Politikern 
und Verwaltungsbeamten, die die Vertre-
tung des Landes bei den Vereinten Natio-
nen, dem Arktischen Rat und der Europä-
ischen Kommission sowie die Teilnahme 
an der nordischen Zusammenarbeit maß-
geblich etabliert haben. Dies macht das 
Buch nicht weniger lesenswert, zumal es 
viele persönliche Einblicke der Protago-
nisten bietet und bislang keine vergleich-
bare Darstellung der außenpolitischen 
Dimension grönländischer Politik vor-
liegt. Als wissenschaftliche Analyse kann 
der Band in seiner Gesamtheit indes nicht 
gelten. 

Ein anderes Beispiel für die Grenzen und 
Begrenzungen einer grönländischen Grön-
land-Forschung ist Peter Frederik Rosings 
Biographie über Jonathan Motzfeld, die 
zweifellos markanteste politische Persön-
lichkeit, die das junge Grönland bisher her-
vorgebracht hat. Der Untertitel des Bandes 
benennt die wichtigsten Phasen in Motz-
felds persönlichem Werdegang, die Rosing 
nachzeichnet: vom „Dorfjungen“ über den 
„Pfarrer“ zum „Landesvater“ und schließ-
lich zum „Staatsmann“, der wie kein zwei-
ter das internationale Gesicht Grönlands 
geprägt hat. Eigentlich kommt die Biogra-
phie einem genuin grönländischen For-
schungsbeitrag recht nahe, zumal Rosing 
einen traditionellen grönländischen Erzähl-
stil pflegt, der, wie im Vorwort hervorgeho-
ben wird, dem dänischsprachigen Leser 

zuweilen unnötig detailliert vorkommen 
kann. Zwar ist Rosing kein Akademiker, 
sondern Schriftsteller und Journalist mit 
langjähriger Erfahrung als Direktor des 
grönländischen Rundfunks KNR. Aber als 
Grönländer mit Dänisch als erster Fremd-
sprache war er in der Lage, die Biographie 
in beiden Sprachen abzufassen und damit 
die in der Regel notwendige Übersetzung 
grönländischer Publikationen überflüssig 
zu machen. Problematisch sind jedoch die 
Prämissen des Autors. Rosing erhebt aus-
drücklich nicht den Anspruch, eine er-
schöpfende Studie über das Leben und 
Wirken Jonathan Motzfelds zu liefern, son-
dern lediglich „einen gut gemeinten Bei-
trag“ („et velment bidrag“, S. 9). Nun ist 
„gut gemeint“ bekanntlich oft das Gegen-
teil von „gut gemacht“. Während Rosing 
die unbestreitbaren Verdienste Motzfelds 
um Grönland ausführlich und facettenreich 
schildert, werden seine nicht minder offen-
kundigen Schwächen – Alkoholprobleme, 
Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe, Ver-
schwendung öffentlicher Gelder, Vettern-
wirtschaft – bestenfalls angedeutet, doch 
letztlich ausgelassen. Dem Biographen 
fehlt damit leider die kritische Distanz zu 
seinem Protagonisten. 

Eine stärker differenzierende Charakterstu-
die wäre wünschenswert gewesen, weil 
Motzfeld eben nicht nur im Guten, sondern 
auch im Schlechten die Spannungen und 
Widersprüche der grönländischen Gegen-
wartsgesellschaft repräsentiert. Wer jedoch 
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diese kritische Auseinandersetzung sucht, 
findet sie letztlich nur in Büchern dänischer 
Autoren wie Marianne Krogh Andersen. 
Wie Rosing ist auch Krogh Andersen keine 
Wissenschaftlerin, sondern eine erfahrene 
Journalistin, die seit über dreißig Jahren 
über Grönland schreibt. Der Band ist im 
Wesentlichen eine Sammlung von Repor-
tagen über Grönland am Vorabend der 
Selbstregierung. Zusammengenommen 
zeichnen sie das Bild eines Landes, das 
zugleich mächtig und ohnmächtig – so der 
Untertitel – erscheint.  

Krogh Andersen schreibt voller Sympathie 
und Faszination für das Land und aus tie-
fem Respekt vor seinen Menschen. Aber 
sie scheut sich deshalb nicht, die sozialen 
und politischen Probleme des modernen 
Grönland beim Namen zu nennen. Auf-
schlussreich sind daher besonders die Pas-
sagen, wo die Autorin Ursachenanalyse 
betreibt, ohne dies unbedingt so zu benen-
nen. Dies gilt zum Beispiel für das Kapitel 
über Sisimiut, das sich vordergründig wie 
ein Porträt der zweitgrößten Stadt des Lan-
des liest, doch im Kern eine Einführung in 
die bestimmenden Klanstrukturen der grön-
ländischen Elite bietet. Fast nebenbei arbei-
tet Krogh Andersen damit eine Erklärung 
für Grönlands Ohnmacht heraus, nämlich 
die absolute Kleinheit der Gesellschaft, die 
es prinzipiell schwer macht, wirkungsvolle 
Mechanismen der Selbstkontrolle und 
Selbstreinigung zu entwickeln.  

Einen Versuch, Aufbruch und Veränderung 
der grönländischen Gegenwartsgesellschaft 
zu analysieren, stellt schließlich Lill Rastad 
Bjørsts kulturwissenschaftliche Studie über 
Fremd- und Eigenbilder Grönlands und der 
Arktis dar. Bei der hier besprochenen 
Buchausgabe handelt es sich um die popu-
lärwissenschaftliche Fassung einer Stu-
dienabschlussarbeit (speciale) im Fach 
Eskimologie und Arktische Studien der 
Universität Kopenhagen, deren vollständige 
Version auch über das Internet abgerufen 
werden kann (http://www.forlagetbios.dk 
/pressemateriale/EnandenVerden_2006_spe
ciale.pdf).  

Bjørsts überzeugend dargelegte These lau-
tet, dass die heute vorherrschende Wahr-
nehmung Grönlands noch immer von Vor-
urteilen und Stereotypen bestimmt wird, 
die vielleicht vor fünfzig Jahren noch Gül-
tigkeit besaßen, inzwischen aber längst ü-
berkommen sind. Das moderne Grönland 
hat nur noch wenig mit den Vorstellungen 
von einem primitiven Jägervolk zu tun, das 
im Einklang mit der arktischen Natur lebt. 
Wie sich Grönland und die Grönländer 
heute tatsächlich selber wahrnehmen, 
macht die Autorin zwar nicht deutlich. 
Aber ihre Studie ist ein weiterer Beweis 
dafür, dass sich die dänische Forschung 
über Grönland auf der Höhe der Zeit befin-
det und bis auf weiteres das Maß der Dinge 
bleiben wird. 

Carsten Schymik (Berlin) 
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Andrea Komlosy, Hans-Heinrich Nolte und Imbi Sooman (Hgg.): Ost-
see 700–2000. Gesellschaft. Wirtschaft. Kultur. Wien: Promedia 2008 
(= Edition Weltregionen; 16), 280 S.

Alan Palmer: Northern Shores. A History of the Baltic Sea and its 
Peoples. London: John Murray 2005, 448 S.

Die Historiographie des Ostseeraums ist 
nach wie vor national bestimmt. Obwohl 
das Ende des Kalten Krieges den Blick 
auf die gesamte Region wieder freigege-
ben hat, haben bislang nur wenige Histo-
riker wie David Kirby oder Matti Klinge 
den Versuch unternommen, die Ostseere-
gion als eine transnationale Entität darzu-
stellen und zu analysieren. Mit dem 
Sammelband von Komlosy, Nolte und 
Sooman sowie der Monographie von 
Palmer sind nun neue Anläufe in diese 
Richtung gemacht worden – allerdings 
mit höchst unterschiedlichen Ausgangs-
punkten und Ergebnissen. 

Das am Institut für Wirtschafts- und Sozi-
algeschichte der Universität Wien ent-
standene Buch Ostsee 700–2000 erhebt 
eigentlich nicht den Anspruch, eine Ge-
schichte der Ostseeregion vorzulegen. 
Aber es ist ein interessanter – und weit-
gehend erfolgreicher – Versuch einer his-
toriographischen Gesamtdarstellung. Inte-

ressant ist vor allem die Form: keine 
Monographie, sondern ein Sammelband 
mit 17 Beiträgen, die jedoch zusammen 
eine Chronologie der Geschichte im Ost-
seeraum seit der Wikingerzeit ergeben. 
Die Beiträge variieren nicht nur stark im 
Hinblick auf ihre Länge – zwischen zwei 
und 25 Seiten –, sondern auch bezüglich 
ihrer thematischen Schwerpunktsetzung. 
Aufsätze zur Wirtschafts- und Sozialge-
schichte, zur Geschichte der Religionen 
und Konfessionen sowie zur politischen 
Geschichte des Ostseeraums nehmen da-
bei den größten Raum ein. 

Trotz der Vielfalt von Themen und Auto-
ren verfolgen die Herausgeber – die His-
toriker Andrea Komlosy (Wien) und 
Hans-Heinrich Nolte (Hannover) sowie 
die Sprachwissenschaftlerin Imbi Sooman 
(Wien) – den „übergreifenden Anspruch, 
Verbindungen und Vergleiche herzustel-
len, Gemeinsamkeiten, Unterschiede und 
Bruchlinien dieser Region herauszuarbei-

NORDEUROPAforum 20 (2010:1–2)  169 



Rezensionen 

ten“ (S. 10). Ihre Prämisse lautet, dass 
sich die Ostseeregion nicht als einheitli-
cher Raum konstruieren lässt. Dafür seien 
die Fremd- und Selbstwahrnehmungen in 
der Region einfach zu unterschiedlich, 
und Prozesse der Vereinheitlichung seien 
immer wieder von Prozessen der Desin-
tegration abgelöst worden. Dennoch grei-
fen die Herausgeber die Ostseeregion als 
„Einheit der Betrachtung“ auf, weil sie 
„schon aufgrund der Lage und Beschaf-
fenheit als Meer einen intensiven Interak-
tions- und Verflechtungsraum darstellt“ 
(S. 10). 

Diese Einheit der Betrachtung wird durch 
den gesamten Band durchgehalten, unge-
achtet der Tatsache, dass einzelne Kapitel 
auf Teilregionen der Ostsee konzentriert 
sind. Erfreulich ist, dass bei der Abhand-
lung der Hauptepochen – Wikinger, Han-
se, Reformation, Staats- und Nationsbil-
dung – eigene Akzente gesetzt werden. 
Dariusz Adamczyk beispielsweise geht in 
seinem Beitrag über die Wikingerzeit 
auch auf die Rolle der Friesen ein. Stefan 
Donecker bettet sein Kapitel über die Re-
formationszeit in den breiteren Kontext 
der Konfessionalisierung im Ostseeraum 
ein und richtet die Analyse auf die interre-
ligiösen Beziehungen und Begegnungen 
zwischen Protestanten, Katholiken, Ortho-
doxen und anderen christlichen wie nicht-
christlichen Glaubensrichtungen. Eigen-
ständige Kapitel über die Ostseeschifffahrt 
(Harald Pinl), den Ostseehandel der frühen 

Neuzeit (Michael North) oder über Juden, 
Holocaust und Widerstand (Wolfram Wet-
te) bieten sinnvolle Vertiefungen wichtiger 
Teilaspekte der Ostseegeschichte, ohne 
dass der Leser den historischen Gesamt-
rahmen des Bandes aus dem Blick zu ver-
lieren droht. 

Viel zu kritisieren gibt es nicht. Proble-
matisch ist allenfalls eine Passage im Ka-
pitel von Sooman über die Sprachen des 
Ostseeraums, wo mit Bezug auf Estland 
und Lettland behauptet wird, die Sprach-
verdrängung während der Sowjetzeit sei 
„tatsächlich nicht so stark“ gewesen 
(S. 187), weshalb die Sprachkonflikte der 
Zeit nach 1990 eher mit dem Wunsch nach 
Zugehörigkeit zu Europa und der Angst vor 
Identitätsverlust zu tun gehabt hätten. Ab-
gesehen davon, dass sich die Erfahrung 
sowjetischer Sprachverdrängung und die 
aktuelle Angst vor dem Verlust europäi-
scher Identität durchaus bedingen können, 
hätte eine derart kontroverse Aussage aus-
führlicher dargelegt und belegt werden 
müssen. 

Nicht ganz ausgereift erscheint auch das 
abschließende Kapitel von Nolte über die 
Zeit des Kalten Krieges. Die Interpretati-
on, die Ostseeregion habe nach dem 
Zweiten Weltkrieg im „langen Schatten 
der USA“ – so der Titel des Beitrags – 
gelegen, erscheint aus zwei Gründen ein-
seitig. Erstens blendet der Autor die Rolle 
der nordischen Länder bei der Herstel-
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lung und Aufrechterhaltung eines sicher-
heitspolitischen Gleichgewichts in der 
Region („nordische Balance“) weitge-
hend aus. Zweitens endet die Darstellung 
in der Hauptsache mit dem Ende des Kal-
ten Krieges, so dass die anschließende 
Neu- und Wiederbelebung der Ostseezu-
sammenarbeit ebenfalls nicht angemessen 
gewürdigt wird. Dessen ungeachtet bietet 
der Sammelband eine gelungene Gesamt-
darstellung von rund 1300 Jahren Ostsee-
geschichte. 

Im Unterschied zu Komlosy et al. hat sich 
Alan Palmer mit Northern Shores durch-
aus vorgenommen, eine „Geschichte der 
Ostsee und ihrer Völker“ vorzulegen. 
Dieses im Untertitel des Bandes enthalte-
ne Versprechen löst der renommierte bri-
tische Historiker und Autor von mehr als 
dreißig Werken vor allem über Großbri-
tannien sowie Mittel- und Osteuropa im 
19. Jahrhundert jedoch nicht ein. Weder 
die Ostsee noch ihre Völker stehen im 
Mittelpunkt seines Interesses. Palmers 
Ostseegeschichte entpuppt sich im Kern 
als konventionelle politische Ereignisge-
schichte mit besonderer Berücksichtigung 
der Militär- und Kriegsgeschichte der 
Region. 

Dagegen ist im Prinzip nichts einzuwen-
den, und tatsächlich lässt sich viel Positi-
ves über das Buch anführen. Trotz popu-
lärwissenschaftlicher Aufmachung genügt 
es wissenschaftlichen Minimalstandards 

im Sinne (überwiegend) belegter Zitate, 
einer Bibliographieauswahl im Anhang zu 
jedem Kapitel sowie einem sehr nützlichen 
Namens- und Sachindex. Und es liest sich 
über weite Strecken wirklich so, wie es der 
Einband verspricht: lebendig, packend, 
faszinierend. Unverkennbar ist Palmers 
Gabe, im großen Fluss der Geschichte 
punktuell innezuhalten, um entscheidende 
Situationen im Detail zu beschreiben und 
im Hinblick auf ihre Konsequenzen zu 
analysieren. Leider wird die Auswahl die-
ser narrativen Brennpunkte von einem 
recht eindimensionalen Erkenntnisinteresse 
geleitet. Palmer geht es fast ausschließlich 
um jene Momente, in denen das Schicksal 
großer Feldherren und ihrer Feldzüge be-
siegelt wurde. Was im Einzelfall spannend 
zu lesen ist, wirkt indes auf Dauer ober-
flächlich und ermüdend. Seine Ostseege-
schichte ist eine scheinbar endlose Abfolge 
von kriegerischer Expansion und Kontrak-
tion, von dynastischen Auf- und Abstiegen. 
Es ist keine Geschichte der Ostseevölker, 
sondern ihrer Herrscherdynastien und de-
ren militärischen Unternehmungen.  

Hinzu kommt eine Reihe sachlicher Un-
genauigkeiten und peinlicher Fehlein-
schätzungen. Die Darstellung zur Natur-
geschichte der Ostsee lässt die frühen 
Entwicklungsstadien (Baltischer Eisstau-
see und Yoldia-Meer) aus und beginnt 
erst mit der Entstehung des Ancylus-Sees, 
die zudem etwa tausend Jahre zu spät da-
tiert ist (S. 3). Die durchschnittliche Was-

NORDEUROPAforum 20 (2010:1–2)  171 



Rezensionen 

sertiefe der heutigen Ostsee wird mit 65 
Metern angegeben (S. 4), obwohl sie in 
der Literatur üblicherweise auf 50–55 
Meter taxiert wird. Deutschlands Ostsee-
geschichte scheint mit Hitlers Tod 1945 
zu enden; in der ohnehin knappen Dar-
stellung zum Kalten Krieg kommt das 
geteilte Deutschland jedenfalls nicht mehr 
vor. Dafür werden die nach Hitlers Mach-
tübernahme abgehaltenen Reichstagswah-
len im Mai 1933 als die letzten freien 
Wahlen bezeichnet (S. 305). Wenig ver-
traut scheint der Autor zudem mit der Ge-
schichte der europäischen Integration. 
Laut Palmer erfolgte die Gründung der 
1960 entstandenen Freihandelsorganisati-
on EFTA erst neun Jahre später (S. 380), 
und die im November 1993 mit der In-
kraftsetzung des Maastricht-Vertrags er-
folgte Umbenennung der EG in die EU 
wird um ein Jahr nach hinten verlegt 
(S. 401). Rätselhaft ist auch der Hinweis 
auf ein „General Secretariat of the EU“ 
(S. 404), denn ein solches Generalsekre-
tariat existiert sowohl bei der Kommissi-
on als auch beim Rat der EU. 

Zweifellos haben Studien zur politischen 
und militärgeschichtlichen Entwicklung 
der Ostseeregion ihre eigene Berechti-
gung. Bei allen Vorzügen in Stil und Dar-
stellung hinterlässt Palmers Band jedoch 
einen nichts sagenden Eindruck. Nicht 
nur werden die kriegerischen gegenüber 
den friedlichen Wandlungsprozessen in 
der Region stark überbetont. Der Autor 

versäumt auch, seiner Studie einen inter-
pretativen Rahmen zu geben. Deshalb 
bleiben zentrale Fragen, die heute an die 
historische Forschung in und über die 
Ostseeregion gestellt werden, unbeant-
wortet: Kann die Ostseeregion als ein 
distinkter Geschichtsraum verstanden und 
beschrieben werden? Lassen sich lang-
fristige historische Kontinuitäten – eine 
longue durée im Braudel’schen Sinne – in 
der Region identifizieren? Komlosy et al. 
verneinen letztere Frage, plädieren aber 
überzeugend für eine Einheit der Betrach-
tung. Palmers Ostseegeschichte liefert 
dagegen keinen erkennbaren Beitrag zu 
dieser Diskussion. 

Carsten Schymik (Berlin) 

172  NORDEUROPAforum 20 (2010:1–2) 



Rezensionen 

Fredrik Nilsson, Hanne Sanders und Ylva Stubbergaard (red.): Öre-
sundsgränser. Rörelser, möten och visioner i tid och rum. Göte-
borg/Stockholm: Makadam förlag 2007 (= Centrum för Danmarksstu-
dier; 14), 408 S.

Fredrik Persson: Skåne, den farliga halvön. Historia, identitet och 
ideologi 1865–2000. Lund: Sekel bokförlag 2008, 276 S.

Die großen Hoffnungen, die sich mit der 
Rhetorik einer transnationalen Öresund-
region verbinden, stehen allzu oft in ei-
nem ausgeprägten Spannungsverhältnis 
zur Wahrnehmung der tatsächlichen In-
tegration im Alltagsleben ihrer Bewohner. 
Die viel zitierte unsichtbare Grenze zwi-
schen der dänischen und der schwedi-
schen Seite scheint bis heute ihre Wirk-
samkeit nicht verloren zu haben. Noch 
immer erschweren die unterschiedlichsten 
politisch-administrativen Hürden die un-
gehinderte Bewegung im neuen, vom 
Versprechen uneingeschränkter Grenzen-
losigkeit gespeisten Raum. Und das, ob-
wohl doch die Voraussetzungen für die 
Entstehung einer grenzüberschreitenden 
Region nirgendwo günstiger sein sollten 
als hier, wo die ehemalige Zugehörigkeit 
des schwedischen Teils zum dänischen 
Reich und ein darauf aufbauender schoni-
scher Regionalismus ein natürliches Fun-
dament bildeten, das die nahtlose Anknüp-

fung an die gemeinsame Vergangenheit 
ermögliche.  

Das Zentrum für Dänemarkstudien der 
Universität Lund hat das region-building 
in der Öresundregion im Rahmen des 
Projekts Development of a Cross Border 
Region einer kritischen Prüfung unterzo-
gen. Unter dem Titel Öresundgrenzen. 
Bewegungen, Begegnungen und Visionen 
in Zeit und Raum haben Historiker, Poli-
tikwissenschaftler und Ethnologen in 
multi- und transdisziplinärer Zusammen-
arbeit die unterschiedlichsten Aspekte 
von Grenzziehung und Grenzüberschrei-
tung seit der Mitte des siebzehnten Jahr-
hunderts untersucht, jener schicksalhaften 
Zeit, als die östlichen Provinzen des däni-
schen Reiches Teile Schwedens wurden. 
Dahinter steht in der Verlängerung die 
Frage, wie sich vor unterschiedlichem 
historischem Hintergrund Identitätsbil-
dungsprozesse vollziehen. 
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Karl Bergman, Andreas Olsson und Ha-
rald Gustafsson widmen sich in ihren Bei-
trägen Identitätsformen in Skåne während 
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. 
Bergman stellt dabei fest, dass sich von 
einer geografischen, kulturellen und poli-
tischen Einheit im heutigen Sinne nicht 
sprechen lässt. Der Adel, die freien und 
die unfreien Bauern sowie die Bürger in 
den verschiedenen Städten hatten gänz-
lich unterschiedliche Horizonte, die sich 
auch in ihren räumlichen Vorstellungen 
niederschlugen. Sie versuchten, ihre je-
weiligen Interessen in Verhandlungen mit 
der Staatsmacht durchzusetzen, die infol-
gedessen mit einer gewissen Ambivalenz 
betrachtet wurde. Auch Olsson zeigt  bei 
seiner Untersuchung der Bittschriften von 
Bürgern an den Generalgouverneur, dass 
nationale Zugehörigkeit lediglich taktisch 
bei Fremdzuschreibungen thematisiert, 
nicht jedoch als Form der Selbstkategori-
sierung verwendet wurde. Im Vordergrund 
stand das ständisch-hierarchische Be-
wusstsein eines pflichtbewussten, dem 
König gegenüber loyalen Untertanen, der 
gerecht behandelt werden will. Gustafs-
sons Analyse von Bittschriften aus der 
Landbevölkerung stellt ebenfalls alle mög-
lichen Identitäten heraus, ausgesprochen 
selten jedoch sind ethnische oder gar nati-
onale Selbst- bzw. Fremdbeschreibungen 
als Schwede bzw. als dänisch anzutreffen. 

Im Anschluss daran untersucht Jens Ler-
bom, ob die Vorstellung von einem Eiser-

nen Vorhang bzw. einer Mauer im Öre-
sund, der die alten dänischen Landesteile 
Skåne, Halland und Blekinge vom ehe-
maligen Mutterland abgeschnitten habe, 
aufrechtzuerhalten ist. Anhand einer Un-
tersuchung der erhaltenen so genannten 
sjättepengslängder (Registern über die 
Entrichtung des Sechsten, einer Vermö-
genssteuer, in denen auch Auswanderun-
gen aktenkundig gemacht wurden, um die 
Abgabe auf zurückgelassenes Eigentum 
erheben zu können) aus Halland und 
Skåne erweist sich, dass es im Zuge des 
Schonischen Krieges 1676–79 zwar in 
der Tat zu einer Flüchtlingswelle kam, 
diese jedoch in Teilen eher lokale Reich-
weite besaß und insgesamt weitaus gerin-
gere Ausmaße annahm, als es die ältere 
Forschung nahelegt. Außerdem kam es 
neben Rückwanderung nach Skåne auch 
zu Einwanderung aus Dänemark. Von 
einer nennenswerten „Entfremdung“ der 
Bevölkerung durch eine undurchlässige 
Grenze ist insofern nicht auszugehen. 
Fredrik Nilsson untersucht in seinem Bei-
trag die grenzüberschreitenden Praktiken 
von Jungsozialisten um die Jahrhundert-
wende zum 20. Jahrhundert. Für sie wa-
ren Klassengrenzen zentral; sie kämpften 
gegen den Nationalismus und Militaris-
mus der Zeit und unterhielten dabei rege 
Kontakte über den Öresund. 

Einen Vergleich zwischen regio-
nal(istisch)en schonischen Geschichts-
konstruktionen seit 1866 mit dem histori-
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schen Diskurs über die Öresundregion 
stellt Fredrik Persson an. Während sich 
der schonische Diskurs vom anfänglichen 
Füllen einer Lücke in der schwedischen 
Nationalgeschichtsschreibung hin zu ei-
ner „regio-nationalistischen“ Erzählung 
mit starker Abgrenzung entwickelte, kon-
zentriert sich der öresundregionalistische 
Geschichtsdiskurs, wie Persson ihn an-
hand der für den Geschichtsunterricht in 
Schulen entwickelten Internetseite Öre-
sundstid [Öresundzeit] rekonstruiert, viel 
stärker auf gegenseitige Beziehungen und 
den daraus resultierenden Wohlstand. Die 
Existenz der Region wird auch hier in die 
Vergangenheit hinein verlängert. Der 
weitgehende Verzicht auf die Darstellung 
der politischen Entwicklung zur Demo-
kratie – so sehr dieser auch durch das 
Fehlen gemeinsamer regionaler Instituti-
onen begründet sein mag – lenkt hinge-
gen, wie Persson sehr zu Recht beklagt, 
die Aufmerksamkeit viel stärker auf die 
Rolle der Einwohner als Konsumenten als 
auf deren aktive demokratische Teilhabe 
am politischen Prozess. 

Magnus Jerneck widmet sich dem 
Problem grenzregionaler politischer Steu-
erung. In Ermangelung gemeinsamer In-
stitutionen sieht Jerneck die Öresundregi-
on in einem demokratischen und 
konstitutionellen Vakuum. Auch wenn in 
der Sache wenig Neues zu Tage kommt, 
liefert der Aufsatz eine konzise Einfüh-
rung in eine der wichtigsten Problemati-

ken grenzüberschreitender transnationaler 
Integration. Hanne Sanders’ stichproben-
artige Analyse der Berichterstattung der 
in Malmö erscheinenden Tageszeitung 
Sydsvenska Dagbladet über Dänemark in 
je einer Herbstwoche 1895, 1935, 1965 
und 2005 zeitigt paradoxe Ergebnisse: 
etwa dass die grenzregionale Gemein-
schaft im Untersuchungszeitraum ständig 
abgenommen hat, der nationale Referenz-
rahmen hingegen nie so stark war wie 
2005. 

Die Vorstellungen von einer grenzenlosen 
Öresundregion auf europäischer, nationa-
ler schwedischer und schonisch-
grenzregionaler Ebene untersucht Ylva 
Stubbergaard. Während die allgemeinen 
Visionen weithin übereinstimmen, lassen 
sich erhebliche Konflikte feststellen, 
wenn es um die konkrete Gestaltung geht. 
Diese zeigen sich sowohl in einzelnen 
Sachfragen als auch im Hinblick auf das 
vorherrschende Verständnis der Region, 
und zwar einerseits zwischen Schonen, 
dem schwedischen Teil der Region, und 
dem restlichen Schweden, andererseits 
aber auch innerhalb Schonens, sobald die 
nationalen bzw. regionalen Interessen 
oder die verschiedener Kommunen und 
Städte berührt werden. Ähnliche Ergeb-
nisse zeitigt auch der Beitrag von Tove 
Dannestam über die Austragung einer 
Etappe des America’s Cups im Sommer 
2005 vor Malmö aus dem Blickwinkel 
„unternehmerischer Stadtpolitik“, mit der 
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Städte sich ein positives Image verschaf-
fen wollen, um Standortvorteile im inter-
nationalen Wettbewerb zu erringen. Das 
vielbeschworene „Ende der Geografie“ 
wird dabei Lügen gestraft: Der regionale 
„trickle-down“-Effekt eines solchen 
Events ist keineswegs unbestritten, und 
sowohl zwischen Malmö und Kopenha-
gen als auch zwischen verschiedenen 
Kommunen in Skåne lassen sich territori-
ale Konkurrenzverhältnisse beobachten. 

Im Grunde ausgesprochen inspirierend ist 
auch der Beitrag des Ethnologen Per-
Markku Ristilammi. Dieser kontrastiert die 
bewusste Leere in der glatten modernisti-
schen Ästhetik des für eine internationali-
sierte wirtschaftliche Elite konzipierten 
globalisierten Stadtraumes mit den multi-
kulturell geprägten Stadtteilen Nørrebro in 
Kopenhagen und Möllevången in Malmö. 
Diese lassen sich ebenfalls als globalisierte 
Räume beschreiben, finden aber im hege-
monischen Diskurs einer wirtschaftlich 
entgrenzten Welt keinen Platz. Auf nur 
vierzehn Seiten, die Ristilammi seinem 
Beitrag gönnt, kann es ihm allerdings nicht 
gelingen, sowohl seinen Ansatz für die 
inter- und transdisziplinär interessierte Le-
serschaft ausreichend ausführlich darzule-
gen als auch den stadtsoziologischen Be-
trachtungen der beiden Quartiere den ihnen 
gebührenden Platzeinzuräumen.  

Ein ungewöhnliches Experiment unter-
nahm schließlich der Ethnologe Markus 

Idvall, um die räumlichen Praktiken einer 
im regionalistischen Diskurs marginalen 
Gruppe, der Freizeitsegler, zu erforschen: 
Er drückte zehn Seglern auf dänischen 
und schwedischen Booten neben einer 
kurzen Projektbeschreibung eine Ein-
wegkamera in die Hand und bat sie, gelei-
tet von einigen wenigen Fragen, auf ihren 
Ausflügen Fotos zu machen. Im Anschluss 
an die Entwicklung der aufgenommenen 
Bilder bat er die Segler zum Interview. Die 
– aufgrund des geringen Umfangs des Er-
hebungsmaterials nur als heuristisch zu 
betrachtenden – Ergebnisse zeigen u. a., 
dass die konkrete Bewegung auf dem Sund 
durchaus nomadische Züge trägt und damit 
vom vorherrschenden Muster zielgerichte-
ter grenzüberschreitender Bewegung in der 
dänisch-schwedischen Region abweicht, 
ja, sich ihm gewissermaßen widersetzt. 

Anders als manch anderer Sammelband 
stellt das vorliegende Buch weit mehr als 
die Summe seiner Teile dar. Es zeugt von 
einer intensiven wissenschaftlichen Beglei-
tung des Experiments einer transnationalen 
grenzüberschreitenden Region, deren Mo-
dellcharakter weithin gefeiert wird, ohne 
dabei die notwendige kritische Distanz zu 
verlieren. Dass dabei zuweilen mehr Fra-
gen aufgeworfen als beantwortet werden, 
sollte nicht als Manko gewertet werden. Im 
Gegenteil beweist dies umso mehr das Po-
tential historisch-sozialwissenschaftlicher 
und kulturwissenschaftlicher Forschung. 
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Der schonische Regionalismus ist auch 
das Thema der Dissertation von Fredrik 
Persson. Genauer gesagt, untersucht Pers-
son die organisierte Geschichtsproduktion 
über Skåne zwischen 1865 und 2000 und 
ihre Bedeutung für die Identitätsbildung, 
die der regionalistischen Ideologie 
zugrunde liegt. Anstelle eines Verständ-
nisses von Schonen als historischer Regi-
on, das der Geschichte als solcher deter-
minierende Kraft zumisst, wählt er eine 
konstruktivistische Perspektive, in der die 
gesellschaftliche Funktion und das politi-
sche Potenzial des Gebrauchs von Ge-
schichte in den Vordergrund tritt. Theore-
tisch verortet er seine Studie einerseits 
anhand von Anssi Paasis Theorie der In-
stitutionalisierung von Regionen, daneben 
anhand der bekannten Arbeiten von Be-
nedict Anderson, Eric Hobsbawm, An-
thony Smith u. a.; darüber hinaus greift er 
zurück auf Miroslav Hrochs dreistufiges 
Modell der Entwicklung nationalen Be-
wusstseins und nationaler Bewegungen 
von anfänglich intellektuellem Interesse 
für Sprache, Kultur und Geschichte über 
deren Politisierung und Nutzbarmachung 
für nationalistische Agitation bis hin zu 
deren Massenwirksamkeit. Wie schwierig 
es nach Ansicht des Verfassers ist, nation-
building und region-building konzeptio-
nell scharf voneinander zu trennen, spie-
gelt sich im Begriff des „Regio-
Nationalismus“ wider, den Persson zur 
Beschreibung des schonischen Regiona-
lismus wählt.  

Auf der Grundlage der diskutierten klassi-
schen Nationalismusforschung entwickelt 
Persson schließlich das Konzept des iden-
titätsschaffenden Dramas („identitetsska-
pande drama“, S. 18), das er im Weiteren 
als konkreten Analyserahmen benutzt. 
Demnach wird eine Einheit bzw. Gemein-
schaft durch die Erzählung von einem Ur-
sprung und des Erfolgs in der Vergangen-
heit rückwärtig verankert und das Bild 
eines goldenen Zeitalters geschaffen. Dar-
auf folgend kommt es zu einer Phase des 
Niedergangs, in der die Gemeinschaft 
durch äußere Feinde gefährdet wird. Aus 
diesen beiden wird schließlich gefolgert, 
wie der Kampf für die Einheit und die 
Wiedergeburt der Gemeinschaft geführt 
und die Zukunft gestaltet werden müsse. 

Unter organisierter Geschichtsproduktion 
versteht Persson, was in Skåne angesiedel-
te Vereine, Gesellschaften und andere Or-
ganisationen, die Skåne (bzw. das auch 
Halland, Blekinge sowie teils Bornholm 
mit einbeziehende Skåneland) als zusam-
menhängende geografische Einheit be-
trachten, als Geschichte Skånes bzw. 
Skånelands an eine breitere Öffentlichkeit 
vermitteln. Quellenmaterial der Studie sind 
daher im Wesentlichen die Publikationen 
dieser Organisationen, die im Hinblick auf 
ideologische Aussagen untersucht werden. 
Nicht behandelt wird, weil einer regiona-
listischen Zielsetzung nicht verpflichtet, 
die wissenschaftliche Geschichtsschrei-
bung. 
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Die dritte Stufe in Hrochs Modell, die 
Massenwirksamkeit der nationalen Ideo-
logie, ist in Schonen nach Persson zu kei-
nem Zeitpunkt erreicht worden. Gleich-
wohl ist es frappierend, mit welcher 
Kontinuität durchaus sehr unterschiedli-
che Gruppen es verstanden haben, anein-
ander anknüpfend und teils aufeinander 
verweisend die Idee einer eigenständigen 
Region zu entwickeln: Von De skånska 
landskapens historiska och arkeologiska 
förening unter Führung des Universitäts-
historikers Martin Weibull im späten 19. 
Jahrhundert über den sich als Katholik 
und „Skåning“ doppelt diskriminiert emp-
findenden Einzelkämpfer David Assars-
son in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts, die 1937 gegründete Sällskapet 
Skånsk Samling, radikale Splittergruppen 
wie u. a. Dansk-skånsk förening und 
Skånska flaggans vänner in den sechziger 
Jahren sowie rechtspopulistische System-
oppositionelle in Skånepartiet während 
der achtziger Jahre bis hin zu regionalen 
Lobbyisten und politischen Institutionen 
in den neunziger Jahren – die Gemein-
samkeiten über lange Phasen grundlegen-
den politisch-gesellschaftlichen Wandels 
hinweg verblüffen. Sicher, Weibull ging 
es noch darum, Skånes Platz innerhalb 
des schwedischen Vaterlandes aufzuwer-
ten. Während als Feind hier nur der Krieg 
und seine Gräuel ausgemacht werden, 
beginnt Assarsson jedoch bereits damit, 
Schweden als den historischen Feind zu 
benennen. Immer weiter wächst das Bild 

der Feindschaft und des Übergangs von 
Dänemark zu Schweden als Niedergang, 
immer schwärmerischer gerät die 
Schnapphahnromantik des Widerstandes 
dagegen. Damit einhergehend entwickelt 
sich der Vorwurf eines schwedischen Ge-
schichtsimperialismus und bald auch die 
Rede von einer Mauer bzw. einem Eiser-
nen Vorhang im Öresund, bis hin zu 
Übertreibungen etwa durch den Vergleich 
mit Südschleswig und gar der Invasion 
der Tschechoslowakei 1968. Dass somit 
grundsätzlich die Basis für eine weitere 
Instrumentalisierung der Geschichte im 
Rahmen einer regio-nationalistischen Er-
zählung vorhanden ist, bringt Persson 
schließlich dazu, Skåne in einem neuen, 
übertragenen Sinne als „gefährliche Halb-
insel“ zu titulieren (S. 216). 

Seit den sechziger Jahren, stellt Persson 
fest, hat sich in Teilen ein vollständiges 
identitätsschaffendes Drama entwickelt, 
im Zuge dessen aus der Geschichte grund-
sätzliche Schlussfolgerungen für die Zu-
kunft gezogen worden sind. Während erste 
Ansätze dazu in einem nordischen Kontext 
sehr vage blieben, wurden später vor zu-
nehmend europäischem Hintergrund alter-
native Zukunftspfade entworfen, die eine 
regionale Autonomie der einen oder ande-
ren Art avisierten. Allerdings riskiert das 
Modell einer U-förmigen Erzählung, wie 
Persson die Idee des identitätsschaffenden 
Dramas weiter beschreibt (S. 212), zu 
Missverständnissen zu führen. Das Motto 
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von Regionalisten lautet nicht zwingend 
„Zurück in die Zukunft“. An dieser Stelle 
tritt der Bezug der Thematik zu dem eben 
besprochenen Band hervor, dessen Ergeb-
nisse just solcherlei Vorstellungen ihre 
Attraktivität nehmen dürften: Demokrati-
schen Grundwerten folgend ist eine stark 
segmentierte (also durch soziale Grenzen 
geprägte) Gesellschaft, in der Lebens-
chancen und Wohlstand strukturell un-
gleich verteilt sind, nicht wünschenswert. 
Die Stärkung der Behauptung einer Ein-
heit oder Identität durch Rekurs auf die 
Geschichte ist jedoch scharf zu trennen 
von Überlegungen, in welcher Weise aus 
der Vergangenheit Visionen für die Gestal-
tung der Zukunft generiert werden können. 
Es erscheint daher angebracht, weitere 
Anstrengungen zu unternehmen, neben 
den im Begriff des Regio-Nationalismus 
amalgamierten Gemeinsamkeiten von na-
tion-building und region-building auch 
Unterschiede stärker herauszuarbeiten, die 
sich für die weitere Forschung analytisch 
fruchtbar machen lassen. 

Es ist ein klares Verdienst von Perssons 
Untersuchung, den Inhalt der Darstellun-
gen mit dem jeweiligen historischen Kon-
text zu verknüpfen und die Abhängigkeit 
ausführlich zu diskutieren. Stellenweise 
hätte man sich zur Illustration mehr wört-
liche Zitate aus den Quellen gewünscht, 
umgekehrt hätte sich womöglich manche 
Wiederholung bei der Schilderung des 
Kontexts vermeiden lassen. Auch ist Pers-

son dabei nicht immer sicher: So trat 
Schweden der EFTA nicht erst 1973 bei 
(S. 138), sondern war bereits Gründungs-
mitglied 1960; 1973 schloss das Land ein 
Freihandelsabkommen mit der EG. Im 
Ganzen jedoch zeichnet das Buch ein fa-
cettenreiches und gleichzeitig differenzier-
tes Bild, das zudem zahlreiche Anregun-
gen liefert. 

Krister Hanne (Berlin) 
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Tom Buk-Swienty: Slagtebænk Dybbøl, 18. april 1864. København: 
Gyldendal 2008, 402 S.

Tom Buk-Swienty: Dommedag Als, 29. juni 1864. København: 
Gyldendal 2010, 474 S.

Das Jahr 1864 ist das Schicksalsjahr Dä-
nemarks. Kein anderes Jahr und kein an-
derer Krieg hat das dänische Bewusstsein 
so geprägt wie diese Auseinandersetzung 
zwischen Dänemark auf der einen und 
Österreich-Preußen auf der anderen Seite. 
Und kein anderes  Jahr ist in Dänemark 
so sehr von Mythen und nationalem Pa-
thos überwuchert wie dieses. Die Düppe-
ler Schanzen, die Düppeler Mühle und 
der Kampf um Schleswig waren und sind 
die Symbole des dänischen Schicksals 
und Ausdruck einer allgemeinen Haltung, 
in der Dänemark gegenüber Deutschland 
in der Rolle eines unschuldigen Opfers 
gesehen wird. Es ist eines der großen 
Verdienste der beiden hier besprochenen 
Bände des dänischen Journalisten und 
Historikers Tom Buk-Swienty, den 
Schleier des nationalen Pathos zu zerrei-
ßen und der dänischen Öffentlichkeit den 
Spiegel der Zeit mehr als drastisch vorzu-
halten. 

In seinen zwei Bänden schildert der Ver-
fasser minutiös die Geschehnisse zwischen 

November 1863 und November 1864, also 
die Ereignisse zwischen dem Tod Fried-
richs VII. von Dänemark und dem Ab-
schluss des Wiener Friedens 1864. Hiermit 
bleiben die beiden Bände im gewohnten 
Rahmen. Das ist aber auch alles, was sie 
mit anderen Werken zu diesem Thema 
verbindet. Buk-Swienty ist nämlich viel zu 
sehr Journalist, um sich der trockenen Er-
zählweise des Historikers hinzugeben. So 
werden die Ereignisse nicht aus der Vogel-
perspektive oder aus der teleologischen 
Rückschau gezeichnet, sondern der Verfas-
ser hat eine Vielzahl persönlicher Stimmen 
zusammengetragen, die von ihm mit einem 
erklärenden – und wertenden – Rahmen 
versehen werden. Der Leser erlebt den 
Krieg nicht nur aus der Perspektive des 
Militärhistorikers, sondern genau so auch 
aus der eines gemeinen Soldaten, eines 
Politikers in Kopenhagen, einer Grande 
Dame der dänischen Gesellschaft oder ei-
nes Pastors im nördlichen Schleswig. Auf 
diese Weise wird der Krieg zum Kaleido-
skop verschiedenster  Erwartungen und 
Empfindungen und gewinnt somit eine 
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persönliche Dimension, die den Leser bis 
hin zum Untergang der Protagonisten 
führt. 

Das Persönlichmachen des Krieges von 
1864 ist eines der großen Verdienste des 
Autors. Tom Buk-Swienty hat hierzu eine 
Reihe bisher ungenutzter Archive und 
persönlicher Briefwechsel ausgewertet – 
angefangen vom persönlichen Archiv 
Christians IX., welches zum ersten Mal 
genutzt werden konnte, bis hin zu intimen 
Tagebuchaufzeichnungen und Briefen. 
Diese Gedankensplitter und Hinweise 
setzt er dann mit Hilfe der bekannten Li-
teratur zu einem neuen, spannenden Bild 
zusammen, und es ist diese Melange zwi-
schen privat und öffentlich, die den Bän-
den ihren ganz eigenen, faszinierenden 
Reiz gibt. 

Dabei lebt die gesamte Darstellung nicht 
nur vom nahezu perfekt ausgeführten 
journalistischen Handwerkszeug des Ver-
fassers, der immer wieder neue Span-
nungsbögen aufzubauen weiß, sondern 
auch von dem Umstand, dass sich die 
meisten Protagonisten dieses Krieges, und 
vor allem die der dänischen Seite, durch 
mehr als merkwürdige Charakterzüge aus-
zeichnen. Dies beginnt beim dänischen 
Ministerpräsidenten, einem propagandis-
tisch tönenden, nationalliberalen Bischof 
mit einer ausgeprägten manischen Depres-
sion und ohne Bezug zur Wirklichkeit, 
über den ungeliebten, da fremden König, 

den exzentrischen dänischen Obergeneral 
im orientalischen Fez mit einer ausgepräg-
ten Abscheu vor Zugluft, die beiden Stra-
tegen von Bismarck und von Moltke und 
endet beim schwedischen Kriegsfreiwilli-
gen, der sich direkt in die Schlacht von 
Dybbøl (Düppel) stürzt (welche er nicht 
überlebt) oder dem Abgesandten des In-
ternationalen Roten Kreuzes, der nicht in 
der Lage ist, Blut zu sehen und Leid zu 
ertragen. Buk-Swienty vermag es, dass der 
Leser sich nicht nur für die zahlreichen 
Protagonisten dieses Personentableaus 
erwärmt, sondern auch deren Schicksal bis 
zum zumeist bitteren Ende mitverfolgen 
will. So wird der Krieg bedrückend per-
sönlich und die aufgezeigten Abgründe, 
vor allem der dänischen Innen- und Au-
ßenpolitik, erschreckend deutlich. 

In seiner mitreißenden und zugleich scho-
nungslosen Offenheit entkleidet der Ver-
fasser den Krieg von allem Pathos und al-
len falschen Schuldzuweisungen. Inhaltlich 
und faktuell bietet der Band dabei eigent-
lich nicht viel Neues. Selbst die von Buk-
Swienty in der Zwischenzeit sehr medien-
wirksam lancierte Erkenntnis, dass der dä-
nische König nach der Niederlage von 
Dybbøl und Alsen verzweifelt versuchte, 
sich und sein gesamtes Königreich in den 
Deutschen Bund zu retten, um den Verlust 
Schleswig und Holsteins abzuwenden, war 
in der Forschung schon seit längerem be-
kannt – aber eben nur da. Die breite däni-
sche Öffentlichkeit dagegen, aufgewachsen 
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mit dem Mythos eines ungerechten, deut-
schen Überfalls auf Dänemark und der 
preußischen Hinterhältigkeit, stolpert nun 
von einer folgenschweren Erkenntnis in 
die nächste. So kann der Verfasser mehr als 
deutlich herausarbeiten, dass es vor allem 
die nationalliberale Politik in Kopenhagen 
war, die bewusst auf einen Krieg setzte, 
um so einen reinen Nationalstaat zu schaf-
fen. Nur, dass man auf diesen Krieg nicht 
vorbereitet war. Zwar hatte man ihn erwar-
tet, bei der Organisation der Verteidi-
gungsmaßnahmen aber mehr nationalen 
Mythen als den Militärs vertraut und vor 
allem den Ausbau des national überhöhten 
Dannewerks gefördert, alle anderen militä-
risch sinnvollen Maßnahmen hingegen 
vernachlässigt. Ebenso schonungslos 
schildert der Verfasser die Absetzung des 
einzig weitsichtigen dänischen Befehlha-
bers, der den nationalen Kreisen geopfert 
wurde, weil er das Dannewerk räumen 
ließ, wie auch die dänische Hasardpolitik 
auf den Londoner Friedensverhandlungen, 
bei denen Dänemark die angebotene 
Grenzziehung an Schlei oder Eider katego-
risch ablehnte und damit dem eigenen Un-
tergang entgegensteuerte. Selbstverständ-
lich wird deutlich, dass die Kopenhagener 
Regierung in mehr als eine der bismarck-
schen Fallen tappte – aber so große, takti-
sche Geschenke, wie er sie aus Kopenha-
gen erhielt, hätte sich der preußische 
Ministerpräsident wohl nicht einmal in 
seinen kühnsten Träumen gewünscht. 

Nur vor diesem Hintergrund ist es zu ver-
stehen, dass die beiden Bände seit mehre-
ren Wochen die allgemeinen dänischen 
Bestsellerlisten unangefochten anführen 
und der erste Band zur Zeit in der sechsten 
Auflage der zweiten Ausgabe erscheint. 
Die dänische Öffentlichkeit scheint sich 
erst jetzt, bald einhundertfünfzig Jahre spä-
ter, mit ihrer eigenen Vergangenheit ausei-
nanderzusetzen.  

Dabei hätte Buk-Swienty noch wesentlich 
tiefer gehen können und vielleicht auch 
müssen. Die Vielzahl der verwendeten 
Quellen zeugt von einem ungeheuren Ar-
beitseifer des Verfassers und seines 
Teams, es sind jedoch zum größten Teil 
dänische Quellen. Zwar weist der Verfas-
ser auf die Verluste des Zweiten Welt-
krieges hin, zu denen vor allem das 
Kriegsarchiv in Berlin gehört. Dennoch 
hätte es auch in Deutschland andere Mög-
lichkeiten gegeben, persönliche Stimmen 
wieder zu entdecken. So aber bleiben die 
beiden Bände, vor allem der zweite, sehr 
dänemarklastig. Kommt der gemeine 
Soldat mit seinen Ängsten und Befürch-
tungen noch vor und während der 
Schlacht von Dybbøl zu Wort, verblasst 
sein Bild während der anschließenden 
Schlacht um Alsen immer stärker. Hier-
durch kommt es zu (vielleicht unbewuss-
ten) Wertungsverschiebungen, wenn einzig 
preußische Soldaten im Kampfesrausch 
Massaker begehen und Leichen und Häu-
ser plündern. Auch dieses muss, vor allem 
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vor dem Hintergrund deutscher Diskussi-
onen, gesagt werden, hätte aber auch mit 
Gegengewichten ergänzt werden müssen. 

Schwerer als dieser Punkt wiegt letztlich 
das völlige Fehlen der Schleswig-
Holsteiner in der Erzählung. Sie sind in 
beiden Bänden zu einer Statistenrolle ver-
dammt, die Angelegenheit wird zu einer 
klassisch deutsch-dänischen herabqualifi-
ziert. Dass die Preußen in den Herzogtü-
mern durchaus nicht als neue Herren be-
grüßt wurden, erfährt der Leser ebenso 
wenig, wie vom Bestreben des Herzogs 
von Augustenburg, ein eigenständiges 
Herzogtum zu errichten. Hier sitzt der Ver-
fasser jenen Irrtümern auf, die die preußi-
schen Historiographen nach 1864 und 
1870/71 bewusst gestreut hatten, hier wird 
der Krieg wieder zum reinen nationalen 
Gegensatz zwischen deutsch und dänisch.  

Ebenso bedauerlich – und im Hinblick auf 
die Popularität dieser Bände vielleicht 
mehr als misslich – ist die ungeprüft über-
nommene, dänisch-nationale Sichtweise 
auf die Ereignisse von 1848/49. Wenn der 
Verfasser immer wieder von oprør (Auf-
ruhr) spricht, unterliegt er demselben nati-
onalen Pathos, das er so exzellent wie ve-
hement bekämpft.  Hier wäre ein Verweis 
auf die Arbeiten von Hans Vammen u. a. 
mehr als notwendig gewesen, der zeigen 
konnte, dass eben jener „Aufruhr“ von na-
tional-liberalen Kreisen in Kopenhagen 
geschürt und inszeniert wurde, um an der 

Macht zu bleiben (siehe z. B. Hans Vam-
men: „Die Casino-‚Revolution’ in Kopen-
hagen 1848“, in: ZSHG 123 (1998), 57–
90). 1848 war somit nur die Generalprobe 
für 1864, nur dass diesmal die Schauspie-
ler sich nicht mehr an die ihnen zugedach-
ten Rollen hielten. An dieser Stelle ver-
schenkt Buk-Swienty die Gelegenheit, mit 
einem Schlag weiteren Mythen den Garaus 
zu machen. 

Diese Kritikpunkte sollten nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass die beiden Bände 
vor allem eines vermitteln: Lesefreude. 
Der Leser, sofern er sich auf die Handlung 
einlassen kann, wird gepackt, will die er-
ahnte Katastrophe wirklich erleben und 
erwacht mit dem Gedanken, wie so etwas 
nur geschehen konnte. Natürlich wird er 
gelenkt und bleibt der Autor nicht neutral, 
dafür ist Tom Buk-Swienty viel zu sehr 
Journalist. Seine Abscheu vor dem däni-
schen Nationalismus schimmert immer 
wieder durch. Dennoch bleiben die beiden 
Bände ein historisches Werk von hoher 
Güte. Und so stellt sich nicht die Frage: 
Warum dürfen historische Bücher nicht 
auch einmal gut sein? Sondern: Warum 
haben wir nicht mehr Bände dieses Kali-
bers? 

Carsten Jahnke (Kopenhagen) 
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Ingrid Bohn: Kleine Geschichte Stockholms. Regensburg: Verlag 
Friedrich Pustet 2008, 168 S.

Jörg-Peter Findeisen und Poul Husum: Kleine Geschichte Kopenha-
gens. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet 2008, 160 S.

Nachdem der Verlag Friedrich Pustet be-
reits „Kleine Stadtgeschichten“ deutscher 
Städte veröffentlicht hat (vgl. die Rezensi-
on im NORDEUROPAforum 19 [2009:2], 
S. 159f), publiziert der Verlag jetzt auch 
kleine Geschichten nordeuropäischer Städ-
te. Bisher sind die hier zu besprechenden 
Bände über Kopenhagen und Stockholm 
erschienen; im Gegensatz zu den deut-
schen Stadtgeschichten wurden diese von 
geschichtswissenschaftlichen Fachleuten 
verfasst.  

Ingrid Bohn stellt die über 750jährige 
Geschichte der schwedischen Hauptstadt 
Stockholm vor. Es gelingt ihr dabei über 
weite Strecken, eine angenehme Sprach-
ebene zu finden, mit der sie sich sowohl 
an ein wissenschaftliches Fachpublikum 
als auch an historisch und touristisch inte-
ressierte Laien wenden kann. Dabei ver-
gisst sie nicht, weniger bekannte Begriffe 
z. B. aus dem Mittelalter zu erläutern, und 
unklare Fakten und Interpretationen quel-
lenkritisch zu hinterfragen. Ihre Ausfüh-
rungen zur mittelalterlichen bis frühneu-

zeitlichen Stadt, als sich Stockholm im 
Laufe der Jahrhunderte erst zum Zentrum 
eines schwedischen Königreiches entwi-
ckelte, gelingen ihr sehr gut. Ihre Darstel-
lung ist lebendig, die geografischen und 
sozialen Verhältnisse erscheinen recht 
plastisch. Etwas weniger gefallen die Ab-
sätze zur modernen Geschichte: zum ei-
nen ist in einigen Punkten die Gliederung 
nicht recht einsichtig, es kommt so zu 
einigen Zeitsprüngen und der Eindruck 
einer etwas stakkatohaften Erzählhaltung 
entsteht beim Lesen. Zum anderen wird 
den Problemen der Einwanderung, der 
sozialen Strukturen und der Debatten über 
die Verkehrslenkungen in der City weni-
ger Gewicht gegeben als z. B. den sozia-
len Strukturen in der mittelalterlichen 
Stadt. Hier merkt man, dass eine Histori-
kerin und keine Soziologin oder Politik-
wissenschaftlerin den Text geschrieben 
hat. Aber dieser Kritikpunkt sollte nicht 
überbewertet werden, genauso wenig wie 
der Fehler, dass Karl XIV. Johan im Text 
konsequent „Karl IV. Johan“ genannt 
wird (im Register allerdings findet er sich 
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mit richtiger Ziffer). Nur in diesem Band 
wird auch Frauen in der Geschichte, die 
nicht zufällig Königinnen sind, Aufmerk-
samkeit entgegengebracht. 

Das Literaturverzeichnis ist umfangreich 
und verzeichnet auch die (wenigen) aktu-
ellen, deutschsprachigen Titel zur Ge-
schichte der Stadt. Ein empfehlenswertes 
Buch für den deutschsprachigen Markt, 
zuverlässig und kompakt. 

Für den Band zur Geschichte Kopenha-
gens zeichnen zwei Autoren verantwort-
lich: Jörg-Peter Findeisen hat sich bereits 
einen Namen als Verfasser einer ganzen 
Reihe von – meist recht populärwissen-
schaftlich geschriebenen – Übersichts-
werken zu nordeuropäischen Themen 
gemacht, sein Mitautor Poul Husum war 
Lehrer und ist in verschiedenen öffentli-
chen Funktionen in Dänemark aktiv (ge-
wesen). Ihr Buch beginnen sie mit einer 
Hymne auf das Flair von „wonderful Co-
penhagen“ – leider ist damit der Duktus 
im Buch schon angeschlagen. Auf gut 
150 Seiten schildern sie die wichtigsten 
Ereignisse in der Geschichte Kopenha-
gens, ohne große Fehler, mit allerdings 
zuweilen diskutierbaren Interpretationen. 
Sie benutzen dabei eine Darstellungs-
form, die zwischen sehr salopper 
Sprachwahl, emotionalen Werturteilen 
und der Benutzung nicht unbedingt all-
gemein gebräuchlicher Fachbegriffe 
schwankt. Wenn ich Ausführungen zu 

lesen bekomme wie: „sie knüpften ihn 
pietätlos an seinem eigenen Türpfosten“ 
(S. 21); oder zum Brand von 1596 formu-
liert wird: „Christian IV., ein bisschen 
Nero? – Kopenhagen, ein wenig Rom?“ 
(S. 44); wenn Karl XII. als „schrecklicher 
Kriegerkönig“ bezeichnet wird (S. 62); 
und „das Schmollen der verärgerten 
Gutsherren“ aber zu ertragen war – dann 
vermute ich, dass sich dieses Buch in ers-
ter Linie an ein allgemein interessiertes, 
jedenfalls nicht wissenschaftliche Lektüre 
verlangendes Publikum wendet. Dafür 
spricht auch, dass oftmals wörtlich zitiert 
wird – niemals aber ein Hinweis erfolgt, 
woher das jeweilige Zitat stammt. Wenn 
Autoren überhaupt genannt werden, dann 
bleiben sie anonym, hinter einer Bezeich-
nung wie „ein bekannter moderner Histo-
riker“ versteckt. Gleichzeitig aber werden 
in dem Buch Fachbegriffe verwendet 
(„Reisigen“, „Zünfte und Gilden“, 
„Ackerbürger“, „Stapelrecht“), die nicht 
jedem historisch nicht so Bewanderten 
bekannt sind – Einrichtungen wie der 
„Stapelplatz“ oder das „Stadtrecht“ gehö-
ren sicherlich erklärt und interpretiert. 
Der wichtige Begriff der „Neutralität“ 
wird kaum problematisiert. Einige histo-
rische Fakten sind zudem nicht recht kor-
rekt, so war St. Croix bei weitem nicht 
die erste koloniale Erwerbung Dänemarks 
und die Reform der Schulbildung erfolgte 
im Wesentlichen schon 1814 – mit u. a. 
einem speziellen Gesetz für Kopenhagen. 
Gar nicht erwähnt wird das typisch däni-
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sche Prinzip der „Unterrichtspflicht“ (im 
Gegensatz zur Schulpflicht). Es stören bei 
der Lektüre neben dem manchmal um-
ständlichen Satzbau auch einige Recht-
schreibfehler.  

In diesem Band bleibt völlig unklar, an 
wen die Autoren sich richten möchten. 
Unterstützt wird dieser Eindruck durch 
einen Blick ins Literaturverzeichnis: Hier 
finden sich hauptsächlich sehr spezielle, 
dänischsprachige Monographien aus der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts – die 
relativ aktuelle sechsbändige Københavns 
historie (1980–83) jedoch zum Beispiel 
nicht. Das Gesamturteil kann nur lauten: 
Schade, dass die Chance nicht genutzt 
wurde, eine inhaltlich und sprachlich an-
spruchsvolle Einführung in die Geschichte 
Kopenhagens zu geben. Die hier präsen-
tierte Geschichte lohnt ihren Erwerb kaum, 
kann höchstens Notbehelf sein, da es sonst 
keine Stadtgeschichte auf Deutsch gibt. 

In beiden Bänden wird der Text aufgelo-
ckert durch zahlreiche Abbildungen und 
Kästen zu speziellen Themen, die als Ex-
kurse abgehandelt werden – wobei nicht 
in jedem Fall deutlich wird, warum der 
jeweilige Aspekt so herausgehoben wird. 
Bei beiden gefallen die Umschlagillustra-
tionen, wenig Sinn machen jedoch die 
Ausschnitte aus einem Autoatlas mit ei-
nem gewissen Kernbereich der jeweiligen 
City, ohne Zeichenerklärung und mit we-
nig Bezug zum Text. Je eine Zeittafel (im 

Stockholm-Band sehr klein gesetzt), Orts- 
und Personenregister beschließen die 
Bände und dienen der leichteren Orientie-
rung im Text. 

Reinhold Wulff (Berlin) 
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Birgitta Almgren: Inte bara Stasi… Relationer Sverige – DDR 1949–
1990. Stockholm: Carlssons Bokförlag 2009, 564 S.

Birgitta Almgren, Germanistikprofessorin 
an der Universität Södertörn bei Stock-
holm, hat mit Inte bara Stasi… Relationer 
Sverige – DDR 1949–1990 im Herbst 2009 
ein gewichtiges Werk vorgelegt, das inhalt-
lich an drei in den letzten Jahren an den 
Universitäten Greifswald und Lund ent-
standene Dissertationen über (ost-)deutsch-
schwedische Nachkriegsbeziehungen an-
knüpft (Andreas Linderoth: Kampen för 
erkännande. DDR:s utrikespolitik gente-
mot Sverige 1949–1972. Lund 2002; 
Alexander Muschik: Die beiden deut-
schen Staaten und das neutrale Schwe-
den. Eine Dreiecksbeziehung im Schatten 
der offenen Deutschlandfrage 1949–
1972. Münster 2005; Nils Abraham: Die 
politische Auslandsarbeit der DDR in 
Schweden. Zur Public Diplomacy der 
DDR gegenüber Schweden nach der dip-
lomatischen Anerkennung 1972–1989. 
Münster 2007). Im Gegensatz zu den ge-
nannten Dissertationen ist Almgrens Stu-
die allerdings keine wissenschaftliche 
Qualifikationsarbeit und insofern sowohl 
in zeitlicher als auch thematischer Hin-
sicht viel breiter angelegt. Die bereits 
hinlänglich erforschte politische Bezie-
hungsgeschichte wird bei Almgren nur 
kurz zusammengefasst. Einen breiteren 

Raum räumt die Autorin in der Arbeit 
dagegen den ostdeutschen Geheimdienst-
aktivitäten in Schweden ein, die aber – 
wie es im Titel Inte bara Stasi (dt. „Nicht 
nur Stasi“) bereits anklingt – nur einen 
Aspekt der facettenreichen ostdeutsch-
schwedischen Beziehungsgeschichte aus-
machen.  

Schwerpunkt von Almgrens Untersu-
chung sind die Beziehungen zwischen 
beiden Staaten in den Bereichen Wissen-
schaft, Bildung und Kultur. Schweden 
war seit den 50er Jahren bevorzugter Ad-
ressat der auswärtigen Kulturpolitik der 
SED. Anfangs ging es Ost-Berlin vor al-
lem darum, über wissenschaftliche und 
kulturelle Kontakte nach Schweden der 
Aufnahme diplomatischer Beziehungen 
den Weg zu ebnen. Allerdings wurde nach 
dem internationalen Durchbruch der DDR 
in der Anerkennungsfrage 1972/73 die 
aufwendige Imagepflege fortgesetzt, um 
über ein positives DDR-Bild und die in-
ternationale Vernetzung den Herrschafts-
anspruch der SED nach außen ebenso wie 
nach innen langfristig zu sichern. Unter-
stützung erhielt die DDR dabei nicht nur 
von den kleinen kommunistischen Partei-
en Schwedens, sondern auch von einzel-
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nen schwedischen Sozialdemokraten. 
Schlüsselfiguren waren der langjährige 
sozialdemokratische Reichstagsabgeord-
nete und Vorsitzende der Freundschafts-
gesellschaft Schweden-DDR, Professor 
Dr. Stellan Arvidson, und seine Frau, die 
Bildungspolitikerin Britta Stenholm. Die 
DDR nutzte die ideologisch bedingten 
Ressentiments der schwedischen Sozial-
demokraten gegenüber der „bürgerlichen 
Bildungspolitik“ der Bundesrepublik als 
strategischen Vorteil, um die deutsch-
deutsche Systemkonkurrenz auch auf 
neutralem, schwedischen Boden auszu-
tragen. Mit Rekurs auf Schnittmengen 
zwischen schwedischer und ostdeutscher 
Schulpolitik (wie z. B. die Gemein-
schaftsschule) bemühte man sich nicht 
ohne Erfolg, Kontakte zu schwedischen 
Lehrerverbänden, Schulen und Universi-
täten auszubauen. Auch das DDR-
Kulturzentrum, das 1968 in Konkurrenz 
zu dem bereits bestehenden westdeut-
schen Goethe-Institut gegründet worden 
war und bis zum Ende der DDR im Jahre 
1990 in Stockholm bestand, verfügte über 
gute Kontakte zu schwedischen Persön-
lichkeiten aus Politik und Kultur. Insge-
samt war die auswärtige Kulturpolitik der 
DDR mit ihren populären Werbeträgern 
wie z. B. der regelmäßig in Schweden gas-
tierenden Ost-Berliner Brecht-Interpretin 
Gisela May durchaus erfolgreich. Trotz 
aller Kritik an den politischen Verhältnis-
sen in der DDR – insbesondere der Mau-
erbau, der Einmarsch der Warschauer-

Pakt-Truppen in der Tschechoslowakei 
sowie die Biermann-Ausweisung 1976 
schadeten dem Image der DDR in 
Schweden nachhaltig – überwog doch das 
Bedürfnis des neutralen Landes nach 
spannungsfreien Beziehungen zu den 
Ostblockstaaten.  

Mit ihrer Studie Inte bara Stasi… hat 
Almgren innerhalb relativ kurzer Zeit 
bereits ihre zweite Monographie zu den 
deutsch-schwedischen Beziehungen des 
20. Jahrhunderts vorgelegt. Diese knüpft 
nicht nur in zeitlicher, sondern auch in 
thematischer Hinsicht an ihr erstes Buch 
Illusion und Wirklichkeit. Individuelle und 
kollektive Denkmuster in nationalsozialis-
tischer Kulturpolitik und Germanistik in 
Schweden 1928–1945 (Stockholm 2001) 
an, da es auch in ihrer aktuellen Mono-
graphie um die Kulturbeziehungen zwi-
schen Schweden und einem deutschen 
Diktaturstaat geht. Vor diesem Hinter-
grund bot sich die Wahl eines komparatis-
tischen Ansatzes an: Dem sogenannten 
linguistic turn der Geistes- und Sozial-
wissenschaften Rechnung tragend zeigt 
Almgren mit Hilfe einer textlinguistisch 
fundierten Diskursanalyse an Fallbeispie-
len die interkulturellen Prozesse zwischen 
beiden Ländern auf. Sie kann zahlreiche 
Parallelen zwischen der sogenannten Lin-
gua Tertii Imperii und dem Sprach-
gebrauch der Kulturfunktionäre des SED-
Staates ausmachen. Dass Denkmuster und 
Sprachduktus der deutschen Diktaturen 
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nach Schweden exportiert wurden, blieb 
zwar eher die Ausnahme. Dennoch kann 
Almgren methodisch überzeugend nach-
weisen, dass sowohl der NS- als auch der 
SED-Staat mit seiner kulturpolitischen 
Agitation in Einzelfällen durchaus erfolg-
reich war. Dies gilt insbesondere für die 
beiden prominenten Professorenpersön-
lichkeiten Sven Hedin und Stellan Arvid-
son, die als Sprachrohr des nationalsozia-
listischen Deutschlands bzw. der DDR in 
Schweden fungierten.   

In der abschließenden Bewertung seien 
zwei weitere Punkte positiv hervorgeho-
ben: Almgrens Buch ist eine beeindru-
ckende Fleißarbeit, die auf einer breiten 
Quellenbasis unter Einbeziehung zahlrei-
cher Zeitzeugeninterviews in Deutschland 
und Schweden basiert. Das Werk über-
zeugt ebenfalls durch einen gut lesbaren 
Stil, der das reich bebilderte Buch auch 
für den historisch interessierten Laien zu 
einer gewinnbringenden Lektüre macht. 
Es bleibt daher zu hoffen, dass Almgrens 
Arbeit bald in deutscher Übersetzung er-
scheinen wird, um sie einem breiteren 
Lesepublikum hierzulande zugänglich zu 
machen. 

Alexander Muschik (Hamburg) 
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Bernard Mees: The Science of the Swastica. Budapest: Central Euro-
pean University Press 2008, 363 S.

Die Aufarbeitung der komplexen Fachge-
schichte der Skandinavistik mit einigen 
ihrer Wurzeln in der Germanenkunde und 
dabei insbesondere ihre Verwicklungen 
und Verirrungen in Nazideutschland ist 
ein sich inzwischen ordentlich entwi-
ckelndes Forschungsfeld; die vorliegende, 
auf eine Melbourner Dissertation zurück-
gehende Studie schreibt sich in diesen 
Kontext ein. Bernard Mees geht es um die 
Beschreibung der Entstehung und Ent-
wicklung  der so genannten „Sinnbild-
kunde“, die in den Arbeiten der SS-
Forschungseinrichtung „Ahnenerbe“ ei-
nen gewissen Höhe- und Endpunkt erfah-
ren hatte; ja, Mees geht soweit zu behaup-
ten, dass die Sinnbildkunde „so entwined 
with National Socialism“ gewesen sei, 
„that it shared a similar fate after the 
German defeat, and today, much like neo-
Nazism, is usually only to be found spo-
radically and then only at the margins of 
European experience“ (S. 5). 

(Germanistische) Sinnbildforschung, so 
definiert Mees einleitend (S. 5–6), verglich 
Symbole allerlei Art miteinander – so etwa 
Felszeichnungen, Dekorationen von Ke-
ramik-, Schmuck- und Geldfunden, Ru-
neninschriften, Zunftzeichen, symbolisch 

lesbare Architekturformen – um das vor-
geschichtliche „nordische“, „germani-
sche“ oder vielleicht „atlantische“ Alter-
tum zum Sprechen zu bringen und so sein 
Alter und seine Kulturhöhe zu beweisen. 
Den etwas reißerischen Titel The science 
of the Swastika möchte er damit erklären, 
dass das Symbol des Hakenkreuzes eine 
zentrale Rolle in dieser Suche gespielt ha-
be. Die Vorläufer der Sinnbildkunde finden 
sich im nationalbewegten 19. Jahrhundert 
und insbesondere in den völkischen Bewe-
gungen mehr oder minder spiritualisierter 
Form, ihren prägnantesten, ambitioniertes-
ten und zugleich wohl spektakulärsten 
Ausdruck fand sie im Werk von Herman 
Wirth (1885–1981). 

Der Germanist und Musikwissenschaftler 
hatte nämlich 1928 in seinem im Diede-
richs-Verlag veröffentlichten Hauptwerk 
Der Aufgang der Menschheit über den 
Vergleich von Symbolen, Inschriften, ar-
chäologischen Funden zum einen die ur-
zeitliche Herkunft der „nordischen Rasse“ 
aus dem arktischen Raum zu rekonstruie-
ren gesucht und zugleich jenes postulierte 
„Urvolk“ mit dem Atlantismythos ver-
bunden. Zum anderen hatte er die Urreli-
gion dieser noch „unvermischten Rasse“ 
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als matriarchalisch bestimmt. Dieser pa-
radiesische Zustand sei durch Fremdein-
fluss aus dem Süden, insbesondere durch 
das Christentum, zerstört worden. Zu die-
sem Zustand solle man nun natürlich 
wieder zurückkehren. 

Wirth wirkte lange Zeit vor allem außer-
halb der akademischen Welt im Umfeld 
der Völkischen, insbesondere mit Unter-
stützung des Kaffee-Hag-Produzenten 
und Nordbegeisterten Ludwig Roselius 
und später Himmlers, und erhielt erst 
1944 nach massivem politischem Druck 
zumindest eine Honorarprofessur an der 
Universität Göttingen (S. 158); bis heute 
gibt es eine „Gesellschaft  für europäische 
Urgeschichte“, „Ur-Europa“, die sich um 
die Popularisierung seiner Forschungen 
bemüht. Seine Forschungen waren stets 
umstritten, doch hatten sie mittelbaren 
und unmittelbaren Einfluss auf die ger-
manenkundliche Skandinavistik haupt-
sächlich über zwei Wege: Zum einen 
zählte der Inhaber des Lehrstuhls für nor-
dische Philologie an der Berliner Univer-
sität, Gustav Neckel, lange zu seinen Un-
terstützern. Zum anderen aber war er 
Mitbegründer der oben genannten SS-
Forschungseinrichtung Ahnenerbe und 
lange Zeit ihr Präsident. Wegen eines 
groben wissenschaftlichen Fehlers, der 
dem wissenschaftlichen Ansehen des Ah-
nenerbes geschadet hatte, musste er je-
doch diese Stellung räumen: Er hatte die 
so genannte Ura-Linda-Chronik, eine 

friesische Fälschung des 19. Jahrhunderts, 
als echt und als Bibel des Germanentums 
ins Deutsche übersetzt und herausgege-
ben. Die von ihm initiierte Symbolfor-
schung aber wurde in eigenen Abteilun-
gen des Ahnenerbes fortgesetzt; der 
bekannte und bis heute einflussreiche 
Runologe Wolfgang Krause leitete ab 
1943 die entsprechende Abteilung in Göt-
tingen. Mees meint, dass trotz der postu-
lierten rigorosen Abkehr von unmethodi-
scher Pseudowissenschaftlichkeit in 
seinen und anderen Forschungsarbeiten 
der Einfluss der Sinnbildforschung nach-
zuweisen sei. 

Mees’ Projekt ist es nun, die Entstehung 
der Sinnbildforschung aus den ariosophi-
schen und völkischen Milieus in die Ger-
manenkunde und Skandinavistik über die 
Vermittlung des Ahnenerbes zu verfolgen. 
Entsprechend beginnt sein Buch nach ei-
ner kurzen Einleitung mit einem Über-
blickskapitel zur völkischen Bewegung im 
wilhelminischen Kaiserreich, das eher auf 
Personen abzielt, es folgt ein weiteres zu 
„History and Intuition“, das eher dem 
ideen- und institutionsgeschichtlichen 
Platz der Sinnbildforschung nachgeht, und 
ein weiteres, dass sich stärker auf die wis-
senschaftlichen Verquickungen mit völki-
schen Ideen zu jener Zeit beschäftigt. Die 
Kapitel fünf bis neun setzen sich in ver-
schiedenen Schattierungen mit der Frage 
auseinander, welche Rolle die populäre 
und wissenschaftliche Germanenkunde 
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sowie die Sinnbildkunde für die National-
sozialisten verschiedener Couleur spielten, 
und wie sie über die Institutionalisierung 
im Ahnenerbe Eingang in den wissen-
schaftlichen Diskurs fanden. Das letzte, 
zehnte Kapitel versucht, die Untersuchung 
zusammenzufassen. Wichtig ist Mees da-
bei die These, dass die Wirkungsmacht der 
von ihm immer wieder als „obscure“ be-
schriebenen Ideologien auf die Wissen-
schaft nicht zu unterschätzen sei und zur 
Erklärung des Funktionierens des natio-
nalsozialistischen Regimes herangezogen 
werden müsse. So endet das Buch mit dem 
Satz: „No better example of the power of 
this Weltanschauung cum ideology exists 
than in the world of Sinnbildforschung; a 
world of ancient Germanic and German 
utopia where the essential mores of that 
past life were communicated to the present 
by those who could read their runes; a 
world where research fed fantasy and fan-
tasy fed research and some of the brightest 
minds of the country lost their way in the 
woods of ancestral Germanic past“ 
(S. 279). 

Wem nun nach dieser Zusammenfassung 
nicht eindeutig erscheint, was denn nun 
eigentlich die Fragestellung und insbeson-
dere die Methode des Buches ist, dem geht 
es wie dem Rezensenten nach der Lektüre. 
Die zweifelsohne relevante Fragestellung 
und viele seiner Thesen sind sicherlich 
überdenkenswert. Leider aber legt Mees 
keine genaueren Textlektüren der einschlä-

gigen Werke vor, die trotz allem die inhä-
rente Logik und damit Attraktivität von 
Wirths Schriften auf der einen Seite, Krau-
ses und Neckels Arbeiten auf der anderen 
erklären würden – so tut er genauere Ana-
lysen von Gustav Neckels Werken mit dem 
Hinweis auf Andreas Heuslers Bemerkung 
ab, Neckel sei nun verrückt geworden 
(S. 178 und öfter). Auch wird nicht immer 
deutlich, wie er sich die wechselseitigen 
Einflüsse von universitären und den ver-
schiedenen außeruniversitären Akteuren 
denkt, oder aber, welche Rolle sie denn in 
den historischen Prozessen gespielt haben 
sollen.  

Ein Beispiel für die analytische Unschärfe 
ist die Figur Otto Höflers, die schon in den 
ersten Sätzen des Buches, wenn auch 
schattenhaft anonym, als Vertreter für die 
Wirkungskraft der Sinnbildkunde auch 
nach dem Zweiten Weltkrieg evoziert wird; 
seine Rolle aber bleibt das ganze Buch 
über unklar. Dies liegt wohl daran, dass 
Höfler zum einen meines Wissens Wirth 
und verwandte Forscher kaum rezipiert 
hat; zum anderen hatte Höfler zwar im 
Umkreis und mit ideeller Unterstützung 
der SS und des Ahnenerbes gearbeitet, 
wurde jedoch selbst nie offiziell ihr Mit-
glied. Welche Rolle also spielt Höfler für 
Mees’ Fragestellung? Eine Antwort auf 
diese Frage bleibt Mees schuldig. Viel-
leicht wäre ein Nachweis der ideologi-
schen Nähe über genaue Textanalysen 
möglich gewesen; doch solche Lektüren 
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suchen wir, wie gesagt, in Mees’ Buch 
vergeblich. 

In der vorliegenden Form stellt das Buch 
denn also eher eine umfangreiche, wenn 
auch nicht immer wohl strukturierte Zu-
sammenfassung zahlreicher bereits vor-
liegender Forschungsergebnisse dar. Ihr 
größter Gewinn ist dabei wohl der Um-
stand, dass sie nun auf Englisch dargelegt 
sind und somit einer größeren Öffentlich-
keit zugänglich werden. 

Thomas Mohnike (Straßburg) 
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Ulf Dinkelspiel: Den motvillige europén – Sveriges väg till Europa. 
Stockholm: Atlantis 2009, 360 S.

Mit seinem Buch „Der widerstrebende 
Europäer – Schwedens Weg nach Euro-
pa“ legt Ulf Dinkelspiel eine Art Memoi-
ren vor, die voll und ganz auf seine politi-
sche Herzensfrage fokussiert sind – 
Schweden in der EU. Als Diplomat und 
Politiker war er fast 40 Jahre am schwe-
dischen Annäherungsprozess zur heutigen 
Europäischen Union unmittelbar beteiligt. 
Er vertrat Schweden als Unterhändler in 
den Verhandlungen über ein Freihandels-
abkommen in den Jahren 1970–1972 und 
über den Europäischen Wirtschaftsraum 
zu Anfang der 1990er Jahre. Mit dem 
Amtsantritt der Regierung Bildt wurde er 
als Europa- und Handelsminister schließ-
lich auch politischer Entscheidungsträger 
bei der Aushandlung der Beitrittsverträge 
und ein exponiertes Gesicht der Ja-Seite 
bei den Volksabstimmungen über den 
Beitritt zur EU 1994 und die Einführung 
des Euros 2003. 

Dinkelspiel legt Wert auf die Feststellung, 
dass er sein Buch nicht als Memoiren 
versteht, sondern als einen Erfahrungsbe-
richt aus der Arbeit an den Schnittstellen 
zwischen Schweden und den verschiede-
nen Institutionen der europäischen Integ-
ration, die er in seiner langen Karriere 

kennen gelernt hat, und mithin als eine 
Art Handbuch für kommende Generatio-
nen. Er konzipiert das Werk entsprechend 
einzig um dieses Thema, weshalb die in 
Memoiren üblichen Angaben zum persön-
lichen und beruflichen Werdegang ausge-
spart bleiben, sofern sie nicht direkt mit 
dem Thema EU verknüpft sind.  

Vor den Abschnitt über sein eigenes Wir-
ken stellt der Autor drei einleitende Kapi-
tel, in denen er die Vorgeschichte und 
Ausgangslage zu Beginn seiner Karriere 
darlegt (S. 13–44). Dabei ordnet er unter 
anderem die so genannte „Metallrede“ 
Tage Erlanders von 1961 und die außen-
politischen Auswirkungen der Wahl Olof 
Palmes zum Ministerpräsidenten 1969 
ein. Im Hinblick auf Erlander sieht Din-
kelspiel zwar Züge von Selbstgefälligkeit, 
doch grundlegend für seine Europapolitik 
sei die Vorstellung der Unvereinbarkeit 
kontinentaler mit schwedischen Vorstel-
lungen von gesellschaftlicher Organisati-
on gewesen. Diese Inkompabilitätswahr-
nehmung hätte schwerer gewogen als 
Erlanders Furcht vor einer handelspoliti-
schen Isolation Schwedens. Palmes euro-
papolitischen Kurs erklärt Dinkelspiel 
anders. Aufgrund seiner starken internati-
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onalen Ausrichtung sei Palme an einer 
schwedischen EG-Mitgliedschaft interes-
siert gewesen, um den internationalen 
Einfluss des Landes zu erhöhen. Damit 
sei er aber durch innerparteilichen Wider-
stand in der Sozialdemokratie ausge-
bremst worden. Dinkelspiels Argumenta-
tion zeigt deutlich, dass er selber 
Schweden als natürlichen Teil der europä-
ischen Idee begreift und den Weg zur 
Mitgliedschaft in der Gemeinschaft dem-
entsprechend als logischen und alternativ-
losen Prozess. 

Den Rest des Buches nutzt Dinkelspiel, 
um in einer Mischung aus persönlicher 
Lebenserinnerung und zeitgeschichtlicher 
Dokumentation, die er immer wieder mit 
Anekdoten, Auszügen aus seinem Tage-
buch oder aus der zeitgenössischen Presse 
anreichert, seine Sicht auf den Verlauf der 
Geschichte zu skizzieren. Ein wenig be-
fremdlich wirkt dabei, dass er bei der Be-
schreibung seiner Diplomatenzeit ein Bild 
zu zeichnen versucht, in dem es allen In-
teressengegensätzen zum Trotz immer 
sehr harmonisch zugegangen sein soll. 
Kritische Worte zu seinen wechselnden 
Vorgesetzten, Mitarbeitern oder Gegen-
spielern am Verhandlungstisch finden 
sich kaum. Lediglich die Beschreibungen 
von Sverker Åström und Carl Bildt über-
treffen noch die positiven Worte, die Din-
kelspiel ansonsten für jeden Verhand-
lungspartner oder Vorgesetzten findet. 
Dieser Abschnitt des Buches (S. 45–172) 

bietet, abgesehen von wenigen Details der 
Verhandlungsabläufe und vereinzelten 
Überlegungen zu Verhandlungsvorberei-
tungen, wenig Unbekanntes für den mit 
der Materie vertrauten Leser.  

Dies ändert sich erst, als der Autor den 
Diplomaten gegen den Politiker Dinkel-
spiel eintauscht (S. 173–295). Nun bezieht 
er mit seiner Meinung klar Position, be-
zichtigt unter anderem die Sozialdemokra-
ten der Vereinnahmung des Beitrittspro-
zesses aus wahltaktischem Kalkül und 
verweist die Bedeutung des Regierungs-
wechsels 1994 für den Sieg der Ja-Seite 
bei der Abstimmung über die EU-
Mitgliedschaft Schwedens ins Reich der 
Mythen (S. 273–274). Auch der Reichtum 
an Details, Hintergrundinformationen und 
-überlegungen nimmt bei den Ausführun-
gen über die Beitrittsverhandlungen und 
die folgende öffentliche Debatte deutlich 
zu. Die Beschreibung seines Engagements 
bei den Volksabstimmungen 1994 und 
2003 vermittelt einen plastischen Eindruck 
der Gedanken und Überlegungen hinter 
der Planung der Ja-Kampagnen. Leider 
beschränken sich seine Erklärungsversuche 
zum Erfolg der Euro-Gegner weitgehend 
auf taktische Faktoren: die unterschiedliche 
Durchschlagskraft der Kampagnen, die 
Medienpräsenz der Euro-Gegner oder die 
Bedienung diffuser Bedrohungsängste in 
der Bevölkerung. Eine Reflexion der un-
terschiedlichen Argumente findet hinge-
gen kaum statt.  
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Abgerundet wird das Buch durch einen 
Abschnitt, in dem Dinkelspiel versucht, 
eine Bilanz nach zehn Jahren schwedi-
scher EU-Mitgliedschaft zu ziehen und 
darüber nachdenkt, was sein Verständnis 
eines Europäers ist und wie sich die euro-
päische Idee in der Zukunft weiterentwi-
ckeln ließe (S. 296–352). An dieser Stelle 
mahnt er an, es gehöre mehr zu einem 
guten Europäer als wie ein Pawlowscher 
Hund aufzustehen und alle Beschlüsse zu 
verteidigen, die in Brüssel gefasst werden 
(S. 328). 

Alles in allem ist Ulf Dinkelspiel ein flüs-
siges und leicht zu lesendes Buch gelun-
gen, das Einblicke in die Erinnerungen 
eines Schlüsselakteurs des schwedischen 
EU-Beitritts und der Gedankenwelt der 
EU-freundlichen Elite des Landes ge-
währt. Mit seiner facettenreichen Mi-
schung aus Erinnerungsbericht, diploma-
tischem Handbuch und pro-europäischem 
Plädoyer versucht Ulf Dinkelspiel die 
Akzeptanz der schwedischen Mitglied-
schaft in der Europäischen Union zu er-
höhen. Der Leser spürt an vielen Stellen 
das Engagement, mit dem der Autor noch 
immer für sein Verständnis der EU als 
Chance für Schweden eintritt. Allerdings 
kann man sich auch nicht des Eindrucks 
erwehren, dass das Buch primär für ein 
ohnehin europafreundliches Publikum 
geschrieben wurde und somit des Öfteren 
mehr auf die „richtige“ Interpretation des 
Beitrittsprozesses als auf eine neutrale 

Darstellung abzielt. Für einen bekennen-
den Politiker ist dies jedoch legitim, wo-
bei Dinkelspiel auch nicht die Grenze zur 
politischen Kampfschrift überschreitet, 
sondern argumentativ immer auf solidem 
und glaubwürdigem Terrain bleibt. Wer 
an das Buch nicht die Erwartung einer 
durchweg analytischen und objektiven 
Arbeit stellt, wird es lesenswert finden. 

Peer Krumrey (Berlin) 
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Sune Berger, Gunnel Forsberg und Morten Ørbeck (red.): Inre Skan-
dinavien – en gränsregion under omvandling. Karlstad: Karlstad Uni-
versity Press 2007, 218 S.

Seit Ende der achtziger Jahre stehen die 
Themen „Regionen“ und „Regionalis-
mus“ auf der politischen Tagesordnung 
Europas weit oben, was sich mit dem 
Schlagwort „Europa der Regionen“ illust-
rieren lässt. Das politische und finanzielle 
Potential der EU hat in höchstem Maße 
dazu beigetragen, die regionale Ebene zu 
stärken. Die so genannten regionalen 
Strukturfonds setzen beispielsweise etwa 
ein Drittel des Haushalts der Union um 
und sind nach der monströsen Landwirt-
schaftspolitik der größte Ausgabenposten. 
Das hat die Möglichkeit mit sich ge-
bracht, schon existierende regionale Ein-
heiten zu stärken und neue entstehen zu 
lassen. Gleichzeitig sind unzählige bedeu-
tende Forschungsinitiativen gefördert 
worden. Seit dem EU-Beitritt Schwedens 
und Finnlands sind Regionen und Regio-
nalismus selbstverständliche Themen der 
politischen und wissenschaftlichen Dis-
kussion des Nordens. 

In diesen Zusammenhang lässt sich die von 
Sune Berger, Gunnel Forsberg und Morten 
Ørbeck herausgegebene interdisziplinäre 
Anthologie Inre Skandinavien – en gräns-

region under omvandling (Innerskandina-
vien – eine Grenzregion im Wandel) gut 
einordnen. Das Buch ist der Abschlussbe-
richt eines größeren Forschungsprojekts, in 
dem sich u. a. Kulturgeografen, Politikwis-
senschaftler und Soziologen der Universität 
Karlstad in Schweden und der Hochschu-
len in Hedmark und Lillehammer in Nor-
wegen vorgenommen haben, unterschiedli-
che Aspekte der Interreg-definierten 
Grenzregion zwischen Schweden und 
Norwegen „Inre Skandinavien“ („In-
nerskandinavien“) zu beleuchten. Diese 
besteht auf schwedischer Seite aus dem 
gesamten Verwaltungsbezirk Värmlands 
län sowie einem Teil des Bezirks Dalarnas 
län, auf norwegischer Seite aus dem ge-
samten Verwaltungsbezirk Hedmarks fylke 
sowie Teilen der Bezirke Östfold und 
Akershus fylke. Der spezifischere Zweck 
des Bandes ist es, Politiker, Beamte und 
Wirtschaftsakteure mit „Grundkenntnissen 
für Planung und Entwicklungsstrategien“ 
(„kunskapsunderlag för planering och ut-
vecklingsstrategier“, S. 7) zu versehen und 
gleichzeitig zum wissenschaftlichen Ge-
spräch über Regionen und Regionalismus 
beizutragen. 
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Ganz offensichtlich wurde dem ersten, 
handlungsorientierten Ziel der Vorrang 
gegeben. Die Artikel von Morten Ørbeck 
und Svante Karlsson beziehungsweise 
Ståle Størdal, Sjur Baardsen und Kristian 
Leins beinhalten beispielsweise sehr aus-
führliche Diskussionen über Aspekte der 
Waldwirtschaft, die in der Region eine 
sehr große Rolle spielt. Auf ähnliche Wei-
se nimmt sich Kristian Aasbrenn der Fra-
ge an, wie man in den dünn besiedelten 
Gebieten ein angemessenes Dienstleis-
tungsangebot aufrechterhalten kann. 

Mit ihren detaillierten und deskriptiven 
Ansätzen haben diese Artikel nur gerin-
gen Wert für Leser, die über keine spezi-
fischen Expertenkenntnisse verfügen. 
Darüber hinaus bergen sie das Risiko, 
dass der übergreifende Zusammenhang 
verloren geht. So erfahren wir beispiels-
weise im Artikel von Espen Køhns, dass 
es im norwegischen Teil von „Inre Skan-
dinavien“ 486 Ferienhäuser gibt, die in 
schwedischem Besitz sind. Camilla 
Berglund wiederum lässt uns wissen, dass 
auf der schwedischen Seite der Grenze 
1054 Ferienhäuser Norwegern gehören. 
Beide Autoren vermögen jedoch nichts 
darüber mitzuteilen, welche Wirkung die-
se Zahlen und Eigentumsstrukturen auf 
die Entstehung der neuen transnationalen 
Region haben. 

Dass Anthologien oft die innere Kohärenz 
fehlt, ist ein bekanntes Genreproblem. 

Das Fehlen einer richtigen Einleitung, die 
die einzelnen Beiträge einrahmend zu-
sammenführen könnte, macht den vorlie-
genden Band in dieser Hinsicht jedoch zu 
einem auffallend schwachen Werk. Die 
kurze und unsignierte Einführung verfügt 
nur über eine handvoll Referenzen und es 
mangelt ihr an jeglicher Ambition, auf die 
lebendige, interdisziplinäre Forschung zu 
Regionen und Regionalismus Bezug zu 
nehmen.  

Trotzdem fehlen Artikel mit theoreti-
schem und begrifflichem Ansatz nicht 
vollständig: Über den Mentalitätsbegriff 
in den Geistes- und Gesellschaftswissen-
schaften bietet beispielsweise der Kultur-
geograf Sune Berger einen ebenso inte-
ressanten wie prägnanten Artikel an, 
verbindet aber die Diskussion bedauerli-
cherweise nur pflichtschuldig mit ihrem 
empirischem Studienobjekt. In gleicher 
Manier stellen Gunnel Forsberg, Liselotte 
Jakobsen und Maria Jansdotter lieber ihre 
gendertheoretischen Kenntnisse vor, an-
statt zu versuchen, sie für den regionalen 
Kontext fruchtbar zu machen. Die Region 
wird folglich zu einem sterilen und ge-
schlossenen Labor für exzentrische Expe-
rimente. 

An dieser Stelle dürfte offensichtlich sein, 
dass Inre Skandinavien – en gränsregion 
under omvandling wenig für Wissen-
schaftler mit übergreifendem theoreti-
schem und begrifflichem Wissensdurst in 
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Bezug auf Regionen und Regionalismus 
bietet. Als Phänomen jedoch sind das 
Buch und seine Entstehung nichtsdesto-
trotz als interessant zu bewerten 

Dem finnischen Kulturgeografen und 
Nestor der Regionalismusforschung Anssi 
Paasi zufolge muss eine Region als ein 
Prozess verstanden werden, in dem hand-
lungsorientierte Akteure und gesellschaft-
liche Strukturen zusammenwirken; dies 
hat er mit dem Begriff der Institutionali-
sierung anschaulich gemacht, im Rahmen 
derer die Entwicklung und Verankerung 
einer territorialen und symbolischen Form 
ein notwendiger erster Schritt sei, bevor 
die Region innere Stabilität und externe 
Anerkennung erhalten kann und eigene 
Institutionen entwickelt werden können. 
In diesem Lichte besehen ist es möglich, 
die hier besprochene Anthologie als ideo-
logisches und identitätserzeugendes Phä-
nomen zu betrachten, und möglicherwei-
se auch als ersten Schritt in Richtung 
Institutionalisierung der schwedisch-
norwegischen Grenzregion „Inre Skandi-
navien“. 

Fredrik Persson (Lund/Berlin) 
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Mari Lending: Omkring 1900. Kontinuiteter i norsk arkitektur-
tenkning. Oslo: Pax Forlag 2007, 289 S.

Mit ihrer konzentrierten Monographie 
betritt Mari Lending, Forscherin an der 
Architektur- und Designhochschule Oslo, 
Neuland: Zur Erschließung der Historio-
graphie norwegischer Architektur kombi-
niert sie architekturgeschichtliche mit 
literaturwissenschaftlichen Zugangswei-
sen und kontrastiert die konkrete norwe-
gische Baugeschichte (bygningshistorien) 
mit einem für den Zeitraum von 1800 bis 
1930 herausgearbeiteten architekturtheo-
retischen Kanon (arkitekturtenkning), um 
anhand der dabei aufgedeckten Wider-
sprüchlichkeiten die Epochenbegriffe 
‚Historismus’ und ‚Modernismus’ zu re-
vidieren. Das im baugeschichtlichen Dis-
kurs angenommene Gegensatzverhältnis 
zwischen diesen beiden Sammelbezeich-
nungen wird von Lending dementiert. Sie 
geht sogar so weit, den Modernismus als 
geschlossene konzeptualisierte Epoche zu 
hinterfragen und in eine historistische 
Tradition einzugliedern. Lending prägt 
dafür den Ausdruck einer Kontinuität des 
‚Denkens in Brüchen’. 

Für ihren Nachweis von Kontinuitätslinien 
über die angebliche Epochenschwelle 
1900 hinaus nimmt Lending unter Beru-
fung auf Ernst Robert Curtius’ Europäi-

sche Literatur und lateinisches Mittelalter 
(1948) eine Analyse bestimmter Architek-
turtheorie-spezifischer Topoi vor: Es han-
delt sich um den ‚Ursprung’, das ‚Nationa-
le’, den ‚Gegenwartsbezug’ und die 
‚Zeitlosigkeit’. In den architektonischen 
bzw. theoretischen Schriften von Jørgen 
Henrik Rawert, H. F. D. Linstow, Fredrik 
von der Lippe, Marcus Jacob Monrad, 
Herman Major Schirmer und Edvard Hei-
berg wird den unterschiedlichen Bedeu-
tungsaufladungen und Funktionalisierun-
gen dieser kontinuierlich verwendeten 
Topoi nachgegangen. 

Lending stellt die Frage, inwiefern Mo-
dernismus überhaupt als „neutral“ oder 
„stilloser Stil“ bezeichnet werden konnte. 
„Stil“ erweise sich nämlich als essentia-
listischer Begriff, der Eigenschaften hin-
sichtlich einer Bezugnahme auf Ort, Zeit 
und Form festschreibe. Die Konzeptuali-
sierung eines voraussetzungslosen An-
fangs oder Stilverzichts setze als ideenge-
schichtliche Grundlage eine Abfolge von 
sich ablösenden, jeweils stilistisch ab-
grenzbaren Epochen voraus. Nur ein 
Historist erhebe den Stil zum Problem 
und könne die Vorstellung eines Neube-
ginns überhaupt mobilisieren. Das Narra-

200  NORDEUROPAforum 20 (2010:1–2) 



Rezensionen 

tiv des Neubeginns hat sich in der ‚gro-
ßen Erzählung’ der modernen Architektur 
also durchsetzen können. Doch die litera-
turwissenschaftlich geschulte Verfasserin 
schaut genauer hin, wie ein Beispiel aus 
ihrer Textarbeit veranschaulicht: Poul 
Henningsen wunderte sich 1926 über Le 
Corbusiers anhaltende Diskussion von 
Stilen, die der dänische Kulturradikale für 
längst überholt hielt. Diese Stildebatte sei 
„bloßes Gerede“ („Snak“). Lending kann 
diese Äußerung in zweierlei Hinsicht stra-
tegisch interpretieren: Henningsen habe 
erstens in exemplarischer Weise die Stil-
frage einem „überkommenen Historismus“ 
zugewiesen und den Modernismus 
zugleich von dieser Kleingeisterei abge-
rückt und zweitens die sprachlich-
kulturelle Konstituiertheit von Stil intuitiv 
durchschaut (vgl. S. 168 f. u. 177).  

Im Rahmen der Topoi-Analysen legt Len-
ding unterschiedliche Kontinuitätsstränge 
frei: Bereits in ihrem ersten norwegischen 
Beispiel Vollständige und verständliche 
Vorlesungen über die Baukunst (1802) 
von Rawert kann sie anhand der Topoi-
Verwendungen ein Ineinandergreifen von 
historistischen und modernistischen Denk-
weisen aufzeigen. Die Artikel des jüngsten 
Verfassers Heiberg aus den 1920er Jahren 
bieten teilweise überraschende Kombinati-
onen von Argumenten, wie die Annahme, 
dass sich zeitlose architektonische Typen 
als stabiler gemeinsamer Nenner aus unter-
schiedlichen Stilarten entwickelten. 

Einige Ergebnisse der Topoi-Analysen 
werden im Folgenden vorgestellt: Der 
Ursprungstopos betrifft das fachliche 
Selbstverständnis der Architekten und 
deren historiographische Vorannahmen. 
Je nach Konzept des architektonischen 
Anfangs (z. B. Holz- oder Steinbauweise; 
die archetypischen Konzepte von Höhle, 
Zelt und Hütte) lässt sich eine Datierung 
unterschiedlicher architektonischer Ent-
wicklungsstufen vornehmen. Kriterien für 
eine Architektur als Handwerk, techni-
sches Erzeugnis oder Kunstwerk werden 
ebenfalls verhandelt und damit auch 
Möglichkeiten einer Metaflexion eröffnet. 
Die provokanteste Ursprungstheorie legt 
Le Corbusier 1923 mit Vers une architec-
ture vor – ihm zufolge beginnt die Archi-
tektur ohnehin erst mit dem Modernis-
mus. Demgegenüber steht etwa ein 
historisch-nationales Ursprungsdenken, 
das 1820 die Anfänge der Baukunst in die 
bäurische Holzarchitektur verlegt (bei 
Linstow, vgl. S. 122) und der Fundierung 
einer evolutionär begründeten Bauge-
schichte dient. 

Der Topos des Nationalen bezeichnet 
nicht eine territoriale oder staatliche Ver-
ortung, sondern umfasst eine international 
wirksame, ästhetische, intellektuelle und 
architektonische Positionierung. Die Vor-
behalte gegen den Klassizismus (als einer 
universellen Stilrichtung) werden dabei 
anhand der Nord-Süd-Achse verhandelt: 
Indem der Norden das Gotische, Lokale 
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und Einheimische repräsentiere, trete sei-
ne  – auch moralisch begriffene – Überle-
genheit gegenüber dem griechisch-
römisch profilierten Süden hervor. Die 
vielzitierte Klarheit national-nordischer 
Architektur taucht dann später als eine 
der „Wesensbestimmungen“ des Funktio-
nalismus wieder auf (siehe auch das von 
Lending diskutierte „Ehrlichkeitsideal“). 
Mit dem Nachweis von national begrün-
deten Spielarten des Modernismus kommt 
es notwendigerweise zu Annäherungen an 
Stilbestimmungen, wie etwa das moder-
nistische Sprachrohr Sigfried Giedion 
1928 mit der Feststellung bestätigt, dass 
nationale Eigenheiten durch Klima- und 
Materialunterschiede sowie im jeweiligen 
Gestaltungswillen begründet seien (vgl. 
S. 148). Das Partikulare und Ortsgebun-
dene wird Lending zufolge hiermit her-
ausgearbeitet. Dieser Topos fand in den 
Polemiken gegen den international style 
Verwendung und konnte z. B. in Verbin-
dung mit der handwerklichen Ehrlichkeit 
den maßvollen skandinavischen Moder-
nismus belegen. 

Der Topos des „Gegenwartsbezugs“ 
taucht bereits in Monrads Vorlesungen 
(1859) und in seiner Æsthetik (1890) auf. 
Bei diesem Autor beobachtet die Verfas-
serin eine Parallelführung historischer 
und modernistischer Tendenzen, betont 
aber, dass ihre Lektüre nicht auf den 
Nachweis proto-funktionalistischer Kon-
stituenten abziele. Monrad betrachtet u. a. 

das Baumaterial als einen Zeitgeistträger, 
ein Denkmodell, das modernistische Ar-
chitekten, gerade auch die schwedischen 
Sozialingenieure bemühten, ohne dass 
diese Kontinuität als ein ‚Rückgriff’ auf 
das 19. Jahrhundert einzustufen wäre.  

Mit der Feststellung, dass der Modernis-
mus eine Stilbestimmung anhand von 
Materialität, Funktion und Zweckmäßig-
keit aus dem Historismus beziehe und 
weiterentwickle (vgl. S. 194), hat die Ver-
fasserin wohl das stärkste Argument für 
ihre These genannt. Der Topos des Ge-
genwartsbezugs zeige am deutlichsten die 
Kontinuität des Konzeptes ‚Bruch’ auf. 
Dem modernistischen Formverständnis 
und dem Gebot des Neuen ist seit Mitte 
des 19. Jahrhunderts der Weg bereitet 
worden, dies macht Lending nachdrück-
lich klar. 

Der Topos der Zeitlosigkeit scheint zu-
nächst besonders weit entfernt von einem 
Konzept sich ablösender Stilrichtungen 
und Epochen. Aber auch die Berufung auf 
geometrische Typen, standardisierte Ele-
mente oder bauliche Gesetzmäßigkeiten 
ist von einem eigenen historischen Wan-
del geprägt. Schon Rawerts Vorlesungen 
von 1802 erkennen die Historizität des 
architekturgeschichtlichen Blicks selbst 
an und bieten so eine frühe kritische 
Selbstreflexion des historistischen Ansat-
zes. Monrad räumt sogar ein, dass Zeitlo-
sigkeit eine Illusion sei und daher sogar 
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Abrisse von Gebäuden in Betracht kä-
men. Das durchgehende Interesse an 
Ausdrucksformen der Zeitlosigkeit stehe 
in der Architekturtheorie einer in den 
1920er Jahren stattfindenden Wiederbele-
bung des Klassizismus (als eines zeitlo-
sen Stils) gegenüber. 

In den Topoi-Analysen gelingt es Lending, 
zahlreiche anschauliche Belege dafür zu 
finden, wie die Stilmanie des Historismus 
den Modernismus heimsucht (vgl. S. 169). 
Die Dialektik zwischen einem historisti-
schen Relativismus und einer sich aus der 
historischen Denktradition ableitenden 
Sehnsucht nach überzeitlich wirksamen 
Prinzipien (vgl. S. 228) wird schlüssig 
nachgewiesen. Das Kontrastverhältnis 
zwischen theoretischer Reflexion und 
Baugeschichte hätte aber durch eine stär-
kere Einbeziehung baugeschichtlicher 
Materialien, deren Kontrastfolie stets 
mitbedacht werden muss, und durch einen 
Abbildungsteil sehr an Überzeugungs-
kraft gewonnen.  

Leider sind die genannten norwegischen 
Verfasser nicht (werk-)biographisch ein-
geführt, so dass sich die Lesenden allein 
mit dicht verwobenen close readings kon-
frontiert sehen. Das Literaturverzeichnis 
lässt einige dänische und schwedische 
Beiträge zur Modernismusforschung 
(u. a. Sven-Olov Wallenstein) vermissen. 
Trotz der recht hohen Anforderungen an 
die Lesenden regt diese Studie dazu an, 

die Historiographie der Architektur in 
neuen Kontextualisierungen kritisch auf-
zuarbeiten. 

Antje Wischmann (Tübingen) 
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Peter C. Kjærgaard, Helge Kragh, Henry Nielsen, Kristian Hvidtfeldt 
Nielsen (eds.): Science in Denmark. A Thousand-Year History. 
Aarhus: Aarhus University Press 2008, 608 S.

Als im Jahre 2001 an der Universität in 
Aarhus ein Forschungsprojekt zur Ge-
schichte der Naturwissenschaften gestar-
tet wurde, mussten die beteiligten Wis-
senschaftler ein umfangreiches Desiderat 
aufarbeiten. Man staunt nicht schlecht, 
wenn man feststellt, dass es zu diesem 
Zeitpunkt zwar schon umfangreiche 
Übersichten zur Geschichte des Balletts, 
der Literatur oder des Sports in Dänemark 
gab – aber keine zu der der „exakten Wis-
senschaften“. Dies erscheint umso über-
raschender, als dass mit u. a. Tycho Bra-
he, Hans Christian Ørsted oder Niels 
Bohr dänische Forscher zu weltweiter 
Berühmtheit gelangten und ihren jeweili-
gen Wissenschaftszweig entscheidend 
beeinflussten. Diese dünne Grundlage 
betrachtend, ist das Ergebnis des genann-
ten Forschungsprojekts umso beeindru-
ckender: 2005/06 erschienen vier Bände 
Dansk Naturvidenskabs Historie mit Bei-
trägen von etwa 30 Autorinnen und Auto-
ren – ein bemerkenswertes Werk, formal 
und inhaltlich. Zu Recht erhielten die vier 
Herausgeber 2007 den dänischen 
H. O. Lange-Preis für hervorragende 
Wissenschaftsvermittlung. Es ist deshalb 

sehr begrüßenswert, dass der Verlag sich 
entschloss, eine einbändige, englische 
„Zusammenfassung“ zu publizieren. 

In diesem Band zeichnen die vier Her-
ausgeber für alle Texte verantwortlich, 
stützen sich aber auf die Beiträge aller 
Verfasserinnen bzw. Verfasser der däni-
schen Ausgabe. Es handelt sich hier also 
nicht um eine reine Übersetzung, sondern 
um eine an den englischsprachigen Markt 
angepasste Ausarbeitung der wichtigsten 
Etappen naturwissenschaftlicher Entwick-
lungen in Dänemark. Wobei der Begriff 
der science hier sehr offen interpretiert 
wird – so werden auch Bereiche wie die 
Alchemie nicht übergangen. Es werden 
darüber hinaus Personen als „dänische“ 
Wissenschaftler (und durchaus auch an-
gemessen vertreten: Wissenschaftlerin-
nen) betrachtet, die wesentlich in Däne-
mark gewirkt haben. Deshalb finden sich 
z. B. auch deutsche Wissenschaftler unter 
den Vorgestellten. Zusätzlich werden aus 
historischen Gründen auch Bürger 
Schleswigs (nicht aber Holsteins) oder 
Norwegens berücksichtigt. 
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Der Text liest sich sehr flüssig, teilweise 
sogar spannend, da sich die Autoren an 
ein fachlich interessiertes, nicht unbe-
dingt naturwissenschaftlich vorgebildetes 
Publikum wenden. Die zahlreichen Ab-
bildungen sind vorzüglich, Register er-
schließen den Inhalt. Schade nur, dass 
man keinen Platz für die Zeitleisten fand, 
die in der dänischen Ausgabe die histori-
sche Einordnung erleichtern. Für den 
deutschen Leser etwas enttäuschend ist 
außerdem, dass auf den Bohr-Heisenberg-
Konflikt im Zusammenhang mit der Ent-
wicklung einer deutschen Atombombe 
1941 nicht eingegangen wird (auch in der 
dänischsprachigen Ausgabe finden sich 
nur zwei versteckte, vage Hinweise).  

Wirklich ein für jede Bibliothek, aber 
auch für jeden naturwissenschaftlich Inte-
ressierten, sehr empfehlenswertes Werk – 
aus Dänemark kamen nicht nur Hamlet 
oder Schweinespeck, sondern auch er-
staunlich viele Entdeckungen und techni-
sche Innovationen gingen von dort aus. 

Reinhold Wulff (Berlin) 
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Daniel B. Roth: Hitlers Brückenkopf in Schweden. Die deutsche Ge-
sandtschaft in Stockholm 1933–1945. Münster: Lit Verlag 2009 
(= Nordische Geschichte; 8), 392 S.

Bereits drei Jahre vor der Veröffentli-
chung der Historikerkommission über 
deutsche Diplomaten in der NS-Diktatur 
hat Daniel B. Roth an der Universität 
Flensburg eine Dissertation über die Rolle 
der deutschen Gesandtschaft in Stock-
holm vorgelegt. Roths Arbeit, die 2009 in 
der Reihe Nordische Geschichte publi-
ziert wurde, bringt ähnliche Ergebnisse 
wie die Historikerkommission zu Tage. 
Roth zeigt, dass sich auch in Stockholm 
die deutschen Diplomaten den Machtan-
sprüchen der NSDAP untergeordnet ha-
ben. Der Mythos von den unpolitischen, 
untadeligen Diplomaten ist Vergangen-
heit. 

Aus dem Abschlussbericht der vom da-
maligen Außenminister Joschka Fischer 
beauftragten Historikerkommission Das 
Amt und die Vergangenheit. Deutsche 
Diplomaten im Dritten Reich und in der 
Bundesrepublik (2010) geht hervor, dass 
die Diplomaten an den Maßnahmen der 
Verfolgung, Entrechtung, Vertreibung und 
Vernichtung der Juden beteiligt waren. 
Das mediale Echo im November 2010 
war groß, obwohl eigentlich wenig Neues 

aufgedeckt wurde. Unter Historikern ist 
die Verstrickung des Auswärtigen Amts in 
die antisemitische Politik durch ältere 
Studien schon längst bekannt, siehe bei-
spielsweise Hans-Jürgen Döscher: Das 
Auswärtige Amt im Dritten Reich, Berlin 
1987. In der umfassenden Darbietung der 
Historikerkommission aber wurde die 
Systematik schockierend. Eine neue Ge-
neration von Historikern ist herange-
wachsen, die das Dritte Reich mit quel-
lenkritischer Distanz ohne Rücksicht auf 
Täter und Opfer analysieren – so die 
schwedische Historikerin und Germanis-
tin Barbro Eberan in Svenska Dagbladet 
vom 19. November 2010: „Die Schuld 
hat die Diplomaten eingeholt“ („Skulden 
har hunnit ikapp diplomaterna“). 

Roth benutzt größtenteils bisher unveröf-
fentlichtes Quellenmaterial aus deutschen 
und schwedischen Archiven. Im Zentrum 
seiner Untersuchung steht die Frage, wel-
che Ziele und Strategien die Tätigkeit der 
deutschen Gesandtschaft in Stockholm 
1933–1945 prägten. Welche Handlungs-
spielräume hatten die Diplomaten und 
wie haben sie von diesen Spielräumen 
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Gebrauch gemacht? Hatten die deutschen 
Diplomaten in Stockholm tatsächlich zur 
Kriegsverschonung Schwedens beigetra-
gen? 

Die deutsch-schwedischen Verbindungen 
waren seit Jahrhunderten rege und vielfäl-
tig. Deutsche Kultur hatte in Schweden 
eine starke Position und Deutsch war die 
erste Fremdsprache. Schweden spielte für 
NS-Deutschland eine große Rolle als 
Handelspartner und Eisenerzlieferant. 
Nach der Machtübernahme der National-
sozialisten 1933 vermelden die Berichte 
aus Schweden aber eine Abkühlung der 
freundschaftlichen Gefühle. Die national-
sozialistische Propagierung des diffusen 
„Nordischen Gedankens“ in Verbindung 
mit der Parole Volk ohne Raum weckte 
auch in Schweden Ängste.  

Roth untersucht fünf ausgewählte Praxis-
felder, auf denen die deutsche Gesandt-
schaft in Schweden aktiv war: die politi-
sche Berichterstattung, die Presse- und 
Propagandapolitik, nationalsozialistische 
Nebenakteure, die Kooperation mit 
schwedischen „Deutschenfreunden“ und 
die Rolle der Gesandtschaft gegenüber 
dem deutschen Exil in Schweden. Interes-
santerweise kommt Roth zu anderen Er-
gebnissen als der schwedische Medienfor-
scher Göran Leth, der die Gleichgültigkeit 
der schwedischen Presse beanstandet (Gö-
ran Leth: Konstruktionen av en likgiltighet 
– Kristallnatten i svenska dagstidningar. 

Stockholm 2005). Roths auf Analysen der 
Diplomatenberichte und der schwedischen 
Presse basierte Darstellung zeigt eine 
grundsätzliche, umfassende schwedische 
Ablehnung der NS-Politik. Die Gesandt-
schaft lieferte Berlin täglich einen Presse-
spiegel über zirka 90 schwedische Zeitun-
gen und Zeitschriften, die nicht nur 
Referate, sondern auch Analysen enthiel-
ten. Selbst in deutschfreundlichen, traditi-
onell konservativen Kreisen herrschte eine 
weit verbreitete Ablehnung der Judendis-
kriminierung in Deutschland. Roth zitiert 
einen Bericht aus Stockholm im April 1933 
von Gesandtschaftsrat Meynen: „Viele 
dieser Kreise wären bereit, mit Deutsch-
land durch dick und dünn zu gehen; aber in 
der Judenfrage folgen sie uns nicht“ 
(S. 85). Roth zufolge übermittelten die Ge-
sandtschaftsdiplomaten empörte schwedi-
sche Pressereaktionen nach der Kristall-
nacht 1938. Die deutschen Diplomaten 
unterstützten das NS-Regime durch Pres-
sedementis und Protestdemarchen, um der 
ablehnenden schwedischen Haltung dem 
Dritten Reich gegenüber und den kriti-
schen Berichten in schwedischen Medien 
entgegenzuwirken. Nach Kriegsbeginn war 
die schwedische Regierung eher bereit, 
deutschen Wünschen entgegenzukommen, 
und bemühte sich um die Disziplinierung 
einer kritischen Presse durch Transportver-
bot und durch Beschlagnahme antideut-
scher Zeitungen. 

Im Krieg wurde die Gesandtschaft in 
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Stockholm massiv ausgebaut – von 28 
Mitarbeitern bei Kriegsbeginn bis zu 218 
Beamten im Herbst 1943 (S. 184–187). 
Schwerpunkt der Aktivitäten war immer 
noch Beobachtung und Beeinflussung von 
Medien und Meinungsströmungen. Der 
Import kriegswichtiger Güter aus Schwe-
den sowie die Bedeutung Schwedens für 
Transport und Versorgung deutscher Trup-
pen standen im Fokus. Spione des deut-
schen Geheimdiensts wurden in Stockholm 
als Diplomaten platziert. Stockholm wurde 
Basis deutscher Spionagetätigkeit. In der 
schwedischen Presse entstand das Bild von 
der deutschen Gesandtschaft als einer Art 
Gestapozentrale, als einem Brückenkopf 
für nationalsozialistische Einflussnahme. 
Die Gesandtschaft kooperierte mit der 
NSDAP-Auslandsorganisation und lieferte 
Gesinnungs- und Abstammungsgutachten 
über deutsche Flüchtlinge sowie über 
schwedische Politiker, Unternehmer und 
Kulturschaffende. 

Das neutrale Schweden hatte eine Schlüs-
selrolle als Transitland für deutsche Trup-
pen und als Lieferant kriegswichtiger 
Rohstoffe. Roth zeigt, wie die Karriere-
diplomaten, die während der Vorkriegs-
jahre die deutsche Gesandtschaft domi-
nierten, ihre Bedeutung verloren und sich 
mehr und mehr anpassten. Entgegen der 
vom Auswärtigen Amt nach dem Krieg 
verbreiteten Deutung stellten sie keine 
wehrhaften Bastionen gegen das Vorrü-
cken von NS-Kadern dar. 

Roth sieht die schwedische Politik in den 
Jahren 1940–1941 als ein pragmatisches 
Arrangement „bis an den Rand einer offe-
nen Preisgabe der Neutralität“ (S. 331f.). 
Seinen Analysen zufolge wurde aber die 
schwedische Regierung „selbst auf dem 
Höhepunkt ihrer prodeutschen Zugeständ-
nisse keine Marionette des NS-Regimes“ 
(S. 338). Nach der deutschen Kapitulation 
stellte Botschaftsrat Werner Dankwort in 
einem Schreiben an den schwedischen Au-
ßenminister fest, dass es das Verdienst der 
deutschen Gesandtschaft in Stockholm 
gewesen sei, eine deutsche militärische 
Invasion in Schweden verhindert zu haben. 
Diese Darstellung der Gesandtschaft als 
„Schutzengel Schwedens“ ist Roth zufolge 
übertrieben (S. 338). Es spreche jedoch 
vieles dafür, dass ihre Berichte von 
Schweden als neutralem, aber deutsch-
freundlichem Land keineswegs bedeu-
tungslos waren. Nur auf friedlichem Weg 
habe Deutschland das kriegsentscheidende 
Erz bekommen. Aus Roths Analysen geht 
hervor, dass die Berichterstattung der deut-
schen Gesandtschaft eine bemerkenswerte 
Kontinuität in der Betonung der schwedi-
schen Abwehrbereitschaft gegen militäri-
sche Neutralitätsverletzungen von allen 
Seiten zeigte. Es war also nicht ausschließ-
lich das Verdienst der deutschen Gesandt-
schaft, dass Schweden nicht okkupiert 
wurde. Die Kriegsverschonung Schwedens 
war das Resultat wechselseitiger Abhän-
gigkeiten und Interessen zwischen Schwe-
den und NS-Deutschland – so Roths These. 
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Es ist Daniel B. Roth gelungen, eine 
stringente, detaillierte Darstellung der 
deutschen Gesandtschaft in Stockholm 
während der NS-Diktatur zu geben. Im 
Unterschied zu schwedischen theoriever-
ankerten Dissertationen besteht diese 
Forschungsarbeit eher aus genauer Do-
kumentation, weniger aus theoretischen 
Analysen. Etwas quellenkritischer hätte 
er aber mit der Arbeit des schwedischen 
Historikers Åke Thulstrup umgehen kön-
nen. Roth sieht Thulstrups Arbeit über 
die NS-Infiltration in Schweden immer 
noch als maßgebend an (Med lock och 
pock. Tyska försök att påverka svensk 
opinion 1933–1945. Stockholm 1962), 
obwohl die Abhängigkeit Thulstrups von 
dem nazistischen Legationssekretär Her-
mann Kappner seit langem belegt ist 
(siehe dazu Birgitta Almgren: Illusion 
und Wirklichkeit. Individuelle und kollek-
tive Denkmuster in nationalsozialisti-
scher Kulturpolitik und Germanistik 
1928–1945. Stockholm 2002; sowie dies: 
Drömmen om Norden. Nazistisk infiltra-
tion i Sverige 1933–1945. Stockholm 
2005). Roth erwähnt diesen Einfluss 
zwar, ohne aber quellenkritische Konse-
quenzen zu ziehen.  

Das sind aber allenfalls Randbemerkun-
gen. Die Dokumentation und die Ergeb-
nisse, die in dieser Studie vorgelegt wer-
den, sind beachtenswert und wichtig. 
Gerade in den heutigen Diskussionen 
über die Rolle der deutschen Diplomaten 

im Dritten Reich ist eine wissenschaftlich 
fundierte Darstellung wie diese sehr zu 
begrüßen. 

Birgitta Almgren (Stockholm) 
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Mikael Alm, Britt-Inger Johansson (eds.): Scripts of Kingship. Essays 
on Bernadotte and Dynastic Formation in an Age of Revolution. Upp-
sala: Swedish Science Press 2008 (= Opuscula Historica Upsaliensia; 
37), 239 S.

Als am 19. Juni 2010 die schwedische 
Kronprinzessin Viktoria aus der Familie 
Bernadotte heiratete, schauten nicht nur 
schwedische Staatsbürger gespannt auf 
das Zeremoniell, sondern Zusehende aus 
der ganzen Welt wurden via Fernseh-
schirm über die üblichen Rituale sowie 
die laufende Diskussion darüber infor-
miert und nahmen schließlich virtuell an 
den Hochzeitsfeierlichkeiten teil. Die 
Familie Bernadotte scheint dabei im Jahr 
2010 in Schweden verfestigt genug zu 
sein, um Rituale auch verändern und ei-
nen eigenen „Untertan“ in die Familie 
aufnehmen zu können. In diesem letzten 
Umstand wird durchaus eine Anpassung 
an die Gegenwart und eine Chance zur 
Weiterexistenz der Monarchie mit Billi-
gung der Bevölkerung noch im 21. Jahr-
hundert gesehen. 

Im vorliegenden Sammelband wird die 
Zeit vor 200 Jahren betrachtet: Im August 
1810 hatte sich der schwedische 
Reichstag für den französischen Feldmar-
schall Jean Baptiste Bernadotte als zu-
künftigen Thronfolger entschieden. Er 

sollte vom regierenden König Karl XIII., 
Onkel des 1809 gestürzten Gustav IV. 
Adolf, adoptiert werden. Für Bernadotte 
ging es in der Folge nun darum, mit allen 
möglichen Mitteln seine Legitimität zu 
beweisen und langfristig zu sichern. Der 
neue Name – Karl XIV. Johan – stellte 
ihn in die Ahnenreihe der schwedischen 
Königsgeschlechter – daran galt es anzu-
knüpfen. 

Die Gestaltung des Schutzumschlags ist 
Programm: Abgebildet findet sich ein 
Ausschnitt aus dem Gemälde von Pehr 
Krafft d. J., das die Krönung Bernadottes 
zum König von Schweden als Karl XIV. 
Johan 1818 darstellt. Im gewählten Aus-
schnitt sind sowohl die Hände des Erzbi-
schofs wie auch des justitiestatsministers 
Fredrik Gyllenborg zu sehen, die dem 
neuen König die Krone aufsetzen. Der 
englische Titel des hinter dem Sammel-
band liegenden Projektes „The Making of 
a Dynasty“ findet sich dadurch sogar 
noch deutlicher repräsentiert als es der 
schwedische Titel „En dynasti blir till“ 
(Eine Dynastie entsteht) ausdrückt. Um 
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dieses Bild lassen sich die Essays, die 
zum Teil auf Grundlage von Präsentatio-
nen auf der „European Social Science and 
History Conference“ in Amsterdam im 
März 2006 entstanden sind, gruppieren. 
Allen gemeinsam ist die Beschäftigung 
mit den Mitteln der symbolischen Kom-
munikation, mit denen Jean Baptiste Ber-
nadotte versuchte, sich und sein Ge-
schlecht als zukünftige Königsfamilie in 
Schweden bzw. Schweden-Norwegen zu 
legitimieren und zu etablieren. 

Dabei lässt sich als ein Ergebnis aller Bei-
träge übergreifend festhalten: War der 
Legitimationsbedarf am Anfang noch 
groß, so trat im Lauf der Zeit zunehmen-
de Sicherheit ein, Abweichungen vom 
bestehenden Zeremoniell wurden mög-
lich. Die Legitimation des neuen Thron-
folgers war nicht nur für diesen selber, 
sondern gleichermaßen für die Eliten, die 
sich für ihn entschieden hatten, wesent-
lich. Im Lauf seiner Regierungszeit spiel-
te zudem die Kommunikation mit dem an 
Bedeutung gewinnenden Bürgertum zu-
nehmend eine Rolle. 

Einführend steckt Solfrid Söderlind die 
Eckpunkte des Geschehens ab – vom 
Hintergrund der Ereignisse, die zur Wahl 
Bernadottes geführt hatten bis hin zu ei-
nem Überblick über die Herausforderun-
gen seiner Regierungszeit ab 1818. We-
sentlicher Faktor war dabei die 
Bedeutung der gesicherten Nachkom-

menschaft durch seinen Sohn Oskar. 
Schließlich befanden sich der gestürzte 
Monarch Gustav IV. Adolf und vor allem 
dessen Sohn in Wien noch am Leben und 
konnten jederzeit wieder Anspruch auf 
den schwedischen Thron erheben sowie 
die Anhänger der Holstein-Gottorp’schen 
Regierungsfamilie im Land ggf. reakti-
vieren. Die Wahl der Schwiegertochter 
Josefina aus der wittelsbachischen Kö-
nigsfamilie garantierte die Verbindung 
mit den alten herrschenden Familien Eu-
ropas. Über ihren Vater Eugène de Beau-
harnais stellte sie eine Verbindung zu den 
revolutionär-napoleonischen Verhältnis-
sen her, innerhalb derer auch Bernadotte 
Karriere gemacht hatte und die es ihm 
erst ermöglicht hatten, als schwedischer 
Thronfolger auserwählt zu werden; über 
ihre Mutter knüpfte sie über eine schwe-
dische Vorfahrin sogar an die alte schwe-
dische Königsdynastie an.  

Nach der Bedeutung der alten Eliten für 
die Legitimation fragt Mikael Alm in sei-
nem Beitrag. Er untersucht drei repräsen-
tative Ereignisse, die mit Zeremonien 
verbunden waren: Die Ankunft Bernadot-
tes in Stockholm 1810, die Krönung 1818 
und das Begräbnis 1844. Dabei repräsen-
tierten die beteiligten und einflussreichen 
Staatsmänner der Zeit unterschiedliche 
Verbindungslinien zur gustavianischen 
Epoche und konnten somit die Legitimität 
des neuen Hauses wesentlich beeinflus-
sen.  
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Nach diesen nach außen sichtbaren Absi-
cherungen wirft Britt-Inger Johansson 
einen Blick in das Zentrum der Macht, in 
die königliche Residenz – dem Schloss in 
Stockholm. An den immer wieder er-
folgenden Umzügen innerhalb der Resi-
denz lassen sich die Bedeutungszuschrei-
bungen und Machtverhältnisse ablesen. 
Beispielsweise entsprachen die vorgese-
henen Räume bzw. deren Aufteilung und 
Ausstattung für die Ehefrau des Thron-
folgers Desideria nicht dem repräsentati-
ven Status, der ihr zugekommen wäre. 
Wohl unter anderem aus diesem Grund 
reiste sie wieder nach Frankreich und 
kam erst etwa zehn Jahre später dauerhaft 
nach Schweden. Mit ihrer Abwesenheit 
schränkten sich jedoch auch die Reprä-
sentationsmöglichkeiten bei Empfängen 
oder ähnlichen Anlässen für den neuen 
König ein. Umso wesentlicher war die 
Anwesenheit der alten Königswitwe wie 
auch der Schwester des letzten Königs, 
über die das Band in die gustavianische 
Zeit zurückreichte. 

Mit der Instrumentalisierung von Kunst 
und Kultur lag Karl XIV. Johan im Trend 
der Zeit. Kunst als Mittel zur Herrscher-
darstellung wurde vielerorts (neu) ent-
deckt. Obwohl es in Stockholm bereits 
seit Gustav III. ein Kunstmuseum – mit 
antiken Skulpturen – innerhalb des könig-
lichen Schlosses gab, verfolgte der nun-
mehrige Thronfolger zwei neue Projekte. 
Per Widén stellt sich dabei die Frage, was 

Karl XIV. Johan veranlasste, in diesem 
Punkt eben nicht an die alte gustaviani-
sche Tradition anzuknüpfen. Für die ge-
planten Projekte wäre der Platz zu be-
schränkt gewesen und der Geschmack der 
neuen Zeit bevorzugte in den 1820er Jah-
ren Gemälde. Vor allem aber ließ sich der 
Legitimitätsanspruch in neuen Museen 
besser verwirklichen. Die Porträtgalerie 
auf Schloss Gripsholm betonte die lange 
Reihe der Vorgänger und hob insbesonde-
re die Gemeinsamkeiten zwischen Gustav 
Vasa, der 1520 Schweden von der däni-
schen Herrschaft befreit hatte, und Karl 
Johan hervor: Beide kamen demnach aus 
einfachen Verhältnissen und traten in ei-
ner schwierigen Zeit als Retter auf. Im nie 
realisierten Rosendal-Museum wollte sich 
Karl Johan als personifizierter germani-
scher Gott Odin darstellen lassen, der von 
seinen Namensvorgängern Karl X. bis zu 
seinem Adoptivvater Karl XIII. umgeben 
war. 

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt Karin 
Hallgren bei der inhaltlichen Analyse der-
jenigen Musikstücke, die bei repräsentati-
ven Anlässen, wie etwa der Ankunft Ber-
nadottes 1810, der Vereinigung Schwedens 
mit Norwegen 1815, der Ankunft der 
Kronprinzessin Josefina 1823 und der Ge-
burt des ersten Sohns von Oskar und Jose-
fina 1826, aufgeführt wurden. Die bei sei-
ner Ankunft gezeigte Oper „Gustav Wasa“ 
weist enge thematische Bezüge zur Legi-
timation als neuer Thronfolger auf. Im 
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Singspiel „Föreningen“, von Karl Johan in 
dieser Form gewünscht, wurden die Ge-
meinsamkeiten zwischen der norwegi-
schen und schwedischen Vergangenheit 
betont: Zwei Familien im Grenzland zwi-
schen Schweden und Norwegen verbinden 
sich nach einer Reihe von Konflikten. In 
gleicher Weise waren die Musikstücke der 
1820er Jahre auf das jeweilige Ereignis 
abgestimmt, nahmen nun aber mehr Bezug 
auf die Beziehung der Herrschenden mit 
der Bevölkerung.  

Nils Ekedahl und Cecilia Rosengren rich-
ten den Blick auf andere Formen der 
Kommunikation zwischen dem Königs-
haus und der Bevölkerung. Ein häufig 
unbeachtet bleibendes Kommunikations-
mittel – die Panegyrik – nimmt Nils Eke-
dahl als Quelle, um die Reaktionen der 
Bevölkerung auf die veränderten Verhält-
nisse zu untersuchen. Unterhalb der of-
fensichtlichen Lobpreisung kann er An-
spielungen ausmachen, die durchaus 
Kritik enthielten bzw. die bestimmte As-
pekte in der Vita Karl XIV. Johans beton-
ten, wie etwa seine Herkunft aus nicht 
adeligen Verhältnissen, an die sich in ei-
ner Zeit, in der die bürgerliche Gesell-
schaft mehr Rechte für sich beanspruchte, 
gut anknüpfen ließ. 

Die Presse, die Cecilia Rosengren unter-
sucht, machte ebenfalls einen wichtigen 
Faktor in der Darstellung des Königshau-
ses aus. Karl Johan hatte das sehr früh er-

kannt und versuchte Einfluss auszuüben 
bzw. sich einen solchen zu sichern. Am 
Beispiel des königsfreundlichen Journalis-
ten Pehr Adam Wallmark wirft die Autorin 
einen Blick auf Möglichkeiten der schwe-
dischen Zeitungswelt im frühen 19. Jahr-
hundert, verschiedenste Inhalte zu vermit-
teln. 

Nicht nur durch Worte, sondern auch mit-
tels Taten kommunizierte das Königshaus 
mit dem neuen Bürgertum, wie Per San-
din in seinem Beitrag nachzeichnet. Die 
Stiftung oder Patronage von sowohl 
schwedischen als auch norwegischen 
Wohltätigkeitsvereinen eröffneten nicht 
nur dem König und seiner Frau, sondern 
auch dem jungen Thronfolgerpaar die 
Möglichkeit, einerseits Wohlwollen aus-
zudrücken und durch die Wahl der Verei-
ne Einfluss auf herrschende Werte auszu-
üben, andererseits sich auch volksnah zu 
geben, indem sie bei Veranstaltungen per-
sönlich erschienen. 

Etwas weniger an die Frage der symboli-
schen Kommunikation knüpft der Beitrag 
von Torkel Jansson an. Er vergleicht die 
unterschiedlichen politischen Traditionen 
– insbesondere der Gemeindevertretung 
und des sich entwickelnden Vereinswesens 
– einerseits in Schweden und dem 1809 an 
Russland verloren gegangenen Finnland, 
andererseits in Schweden und dem 1815 
hinzugewonnenen neuen Königreich 
Norwegen.  
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Die Beiträge ordnen sich in Ansätze der 
politischen – und hier insbesondere der 
symbolischen – Kommunikation ein. 
Aufgrund der Sprachsituation orientieren 
sich die Autorinnen und Autoren offen-
sichtlich in erster Linie an der angelsäch-
sischen Forschung. Leider bleiben dabei 
alle deutschsprachigen Publikationen der 
letzten Jahre, die rund um die Sonderfor-
schungsbereiche in Bielefeld zur Neuen 
Politikgeschichte oder in Münster zur 
symbolischen Kommunikation erschienen 
sind, unbeachtet. Lediglich Jürgen Ha-
bermas findet mit seinem Werk über den 
„Strukturwandel der Öffentlichkeit“ in 
einigen Beiträgen Erwähnung, bei Torkel 
Jansson (S. 193) als nicht hinterfragte 
Referenz, bei Nils Ekedahl (S. 121) mit 
durchaus angemessener Kritik. Jedoch 
muss sich die deutschsprachige Wissen-
schaft einen entsprechenden Vorwurf ge-
fallen lassen. Kaum wird in dieser For-
schung zur symbolischen Kommunikation 
nach Norden und auf die dort publizierten 
spannenden Ergebnisse geblickt.  

Ellinor Forster (Innsbruck) 
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Henrik Björck: Folkhemsbyggare. Stockholm: Atlantis 2008, 379 S.

Mit der Postmoderne gab es in den Sozial- 
und Kulturwissenschaften einen lingu-
istic turn, der eine Fokussierung auf Spra-
che als kulturtragend und -produzierend 
bedeutete. Sprache sollte nicht mehr als 
„bloßes“ Werkzeug wissenschaftlicher Er-
kenntnisse dienen, sondern wurde selbst zu 
ihrem Untersuchungsgegenstand. Die Er-
forschung des Sprachgebrauchs zeigt uns, 
wie Menschen – d. h. SprachbenutzerInnen 
– die Welt wahrnehmen.  

Diesem Ansatz folgend versucht der 
schwedische Ideenhistoriker Henrik Björck 
sich der Entstehung des schwedischen 
Wohlfahrtsstaats zu nähern (S. 7 ff.). In 
fünf eigenständigen Essays, die jedoch auf-
einander Bezug nehmen, kreist er um zent-
rale Begriffe und Metaphern, welche die 
schwedische Gesellschaft in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts geprägt haben: 
das Volksheim (folkhemmet), der Sozialin-
genieur (socialingenjören), Aufbau, Ratio-
nalisierung, Sozialisierung und Planwirt-
schaft. Im abschließenden Essay untersucht 
er den Ausbau des schwedischen Sozial-
staates anhand des Beispiels kommunaler 
Schwimmbäder. Drei der Aufsätze sind 
bereits anderweitig erschienen und für den 
Band überarbeitet worden, zwei Texte wer-
den erstmals publiziert.  

Björcks Anliegen ist es, eine These der so-
zialdemokratischen Geschichtsschreibung 
zu widerlegen, wonach der schwedische 
Wohlfahrtsstaat ausschließlich ein Resultat 
sozialdemokratischer Errungenschaften sei 
(S. 337). Mithilfe seiner Analysen des 
Sprachgebrauchs versucht er zu zeigen, wie 
etwa der Begriff vom sozialen Ingenieur 
einen amerikanischen Einfluss von um 
1900 darstellt, ursprünglich von der priva-
ten Wirtschaft praktiziert, bevor er schließ-
lich auf kommunale und staatliche Institu-
tionen übertragen wurde. Björck belegt auf 
überzeugende Weise, wie der Begriff nicht 
nur auf social engineering zurückgeht, son-
dern ebenso Bedeutungskomponenten vom 
Wort welfare director geliehen hat. Dass 
Björck die ausländischen Einflüsse auf 
schwedische Begriffe so konsequent be-
rücksichtigt, ist eine Stärke seiner Studien, 
zumal der internationale Kontext für die 
Geschichte eines Begriffs oft von großer 
Bedeutung ist.  

Wenn es um das Volksheim (folkhemmet) 
geht, weist Björck auf den deutschen Ur-
sprung hin: Die ersten Belege des schwedi-
schen Wortes folkhem vom Ende des 19. 
Jahrhunderts sind Übertragungen des deut-
schen „Volksheimes“. Es handelt sich um 
eine sozial-liberale Erfindung, womit eine 
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Art öffentliches „Wohnzimmer des Volkes“ 
gemeint war. Da die Bibliothek einen wich-
tigen Bestandteil dieser Lokalität ausmacht, 
liegt der Gedanke an die späteren Einrich-
tung der Stadtbüchereien nahe (im schwe-
dischen Sprachgebrauch immer noch folk-
bibliotek genannt). Zugleich zeigen die 
Versammlungsräume des Hauses sowie die 
Möglichkeiten zum Kaffeetrinken, dass es 
sich um eine konkurrierende Einrichtung 
zu Folkets Hus (Volkshaus) handelt.  

Da Björck sich ausschließlich für den frü-
hen Gebrauch der Bezeichnung folkhem 
interessiert, spielt die spätere ideologische 
Bedeutung des Begriffs leider keine Rolle. 
Das sozialdemokratische Programm, das 
mit dem Begriff Ende der 1920er Jahre eng 
verbunden ist, wird in dem Essay nicht er-
örtert, und somit geht er der heiklen Dis-
kussion aus dem Weg, inwiefern die sozial-
hygienischen Implikationen des Begriffs 
den NS-Begriff der Volksgemeinschaft tan-
gieren. Norbert Götz‘ große Studie hierzu – 
Ungleiche Geschwister. Die Konstruktion 
von nationalsozialistischer Volksgemein-
schaft und schwedischem Volksheim (2001) 
– wird in der Literaturliste aufgeführt, fin-
det in der Diskussion aber keine Erwäh-
nung. 

Vor dem Hintergrund einer Begriffsge-
schichte ist der Aufsatz „Erbauliche Worte 
in Krisenzeiten“ (Uppbyggliga ord i tider 
av kris) hochinteressant. Es werden Schlüs-
selwörter wie Aufbau, Rationalisierung, 

Technokratie und Planwirtschaft in ihrem 
historisch-politischen Kontext analysiert. 
Planwirtschaft (planhushållning) kann als 
Paradebeispiel für eine ideologische Leit-
vokabel dienen. Es ist nicht möglich, sie 
eindeutig zu definieren, vielmehr transpor-
tiert sie ein politisches Programm und kon-
densiert Ängste und Hoffnungen der dama-
ligen Zeit. Der Begriff wird Mitte der 
1920er Jahre auf Schwedisch eingeführt, 
ohne sich jedoch im Sprachgebrauch wirk-
lich durchzusetzen. Nach dem sozialdemo-
kratischen Wahlsieg 1932 wird Planwirt-
schaft plötzlich zum Schlagwort und gerät 
ins Zentrum der Debatte. Dabei können die 
typischen Merkmale eines Schlüsselworts 
beobachtet werden: Beim Gebrauch des 
Wortes wird seine Bedeutung verhandelt, 
Definitionen werden geliefert, Anführungs-
zeichen verwendet und konkurrierende Vo-
kabeln, wie z. B. Neumerkantilismus, Soci-
al Control, sozialistischer Staatsbetrieb, 
aufgestellt. Dabei geht es entweder darum, 
das Wort und das damit verbundene Phä-
nomen zu legitimieren, oder das Gegenteil 
zu evozieren, nämlich die Ablehnung der 
Sache sowie des sie bezeichnenden Beg-
riffs. Björck lässt seinen Akteuren viel 
Platz zum metasprachlichen Reflektieren, 
und dadurch gelingt es ihm, die Geschichte 
einiger zentraler politischer Ideen des 
schwedischen Wohlfahrtsstaats vorzufüh-
ren.  

Björcks Umgang mit Sprache und Ge-
schichte ist genauso akribisch wie ergiebig. 
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Durch die Verweise auf den Sprach-
gebrauch und durch die Anwendung 
sprachwissenschaftlicher Werkzeuge wie 
der Metaphernanalyse (S. 200 ff.) gelingt 
es ihm, neue Perspektiven zu eröffnen und 
andere zu belegen. Für die empirischen 
Begriffsanalysen hätte Björck von Metho-
den und Erkenntnissen der politischen und 
historischen Semantik aber noch deutlicher 
profitieren können. Dass er beim Exzerpie-
ren eines Begriffs auch auf andere seiner 
Untersuchungsobjekte stößt (Fußnote 141, 
S. 362), hätte allerdings nicht wirklich 
verwundern dürfen, ist es doch ein Merk-
mal von Schlüsselwörtern, als Cluster-
Formationen aufzutreten. Jedenfalls zeugt 
das vorliegende Buch erneut davon, dass 
Kombinationen von linguistischen Analy-
semethoden und sozialwissenschaftlichen 
Ansätzen fruchtbar sind.   

Abschließend fällt auf, dass die vorliegen-
den Begriffsanalysen zum schwedischen 
Wohlfahrtsstaat heute höchste gesell-
schaftspolitische Relevanz haben. Die Er-
örterung der Verwendung des Begriffes 
Planwirtschaft in den 1930er Jahren kann 
man den gegenwärtigen Diskussionen zum 
Wachstumsbeschleunigungsgesetz gegen-
überstellen. Weiterhin gilt die kritische 
Frage: Was erzählen uns Metaphern und 
Begriffe über den Zustand unserer Gesell-
schaft? (S. 237). 

Charlotta Brylla (Stockholm) 
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Michael North, Robert Riemer (Hg.): Das Ende des Alten Reiches im 
Ostseeraum. Wahrnehmungen und Transformationen. Köln u. a.: Böh-
lau 2008, 352 S.

Galt noch bis vor kurzem die von Peter 
Moraw für die Verhältnisse im späten 
Mittelalter pointiert formulierte, kaum 
fundiert widersprochene These einer Un-
terscheidung von „reichsfernen“ (kaiser-
fernen) und „reichsnahen“ (kaisernahen) 
Territorien und Städten wird man nach 
der Lektüre des vorliegenden Bandes ei-
nes Besseren belehrt. Wie schon der ge-
wissermaßen als Vorgängerband zu be-
zeichnende, ebenfalls von Michael North 
und seinen Greifswalder Frühneuzeit-
Lehrstuhlmitarbeitern herausgegebene 
Sammelband „Die Integration des südli-
chen Ostseeraumes in das Alte Reich“ 
(Köln 2000) gezeigt hat, ist eine differen-
ziertere Betrachtung der norddeutschen 
Territorien und Städte dringend nötig, 
zumal auch hier, fernab des Wiener Kai-
serhofes, das Alte Reich keineswegs 
gänzlich „sang- und klanglos“ in den 
Stürmen von Revolution und napoleoni-
scher Herrschaft untergegangen ist. Es 
wird deutlich, dass der vermeintlich ein-
heitlich-monolithische Block norddeut-
scher Reichsstände – seit dem Basler 
Frieden von 1795 im durchaus komfor-
tablen Status bewaffneter Neutralität un-

ter preußischem Schutz – auf sehr unter-
schiedliche Weise auf die dramatischen 
Veränderungen reagierte, die seit den 
1790er Jahren zunächst stärker mehr die 
süd- und westdeutschen, spätestens aber 
nach der Gründung des Rheinbundes, der 
Niederlegung der Reichskrone durch Kai-
ser Franz II. und dem nach der preußi-
schen Niederlage geschlossenen Frieden 
von Tilsit 1807 auch die norddeutschen 
Territorien und Städte ganz unmittelbar 
betrafen. 

Es ist zu begrüßen, dass jedem norddeut-
schen Reichsstand mindestens ein Beitrag 
gewidmet ist, so dass die gesamte Vielfalt 
von spezifischen Verhaltensmustern ange-
sichts der wachsenden äußeren Bedro-
hung nachvollzogen werden kann (die 
einzige Ausnahme – dies sei zumindest 
der Vollständigkeit halber erwähnt – bil-
det das im Reichsdeputationshauptschluss 
endgültig an den Oldenburger Herzog 
gefallene Eutiner Land des ehemaligen 
Fürstbistums Lübeck): Die beiden poli-
tisch und militärisch mindermächtigen 
mecklenburgischen Herzöge von Schwe-
rin und Strelitz bemühten sich, an ihrer 
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Neutralität festzuhalten, die durch eine 
enge – wenn auch nicht herzliche – An-
lehnung an den übermächtigen Nachbarn 
Preußen, vor allem aber durch dynasti-
sche Bande mit dem russischen (Meck-
lenburg-Schwerin) und britischen Kö-
nigshaus (Mecklenburg-Strelitz) lange 
Zeit Sicherheit versprach und eine Ver-
weigerung des Beitritts zum Rheinbund 
möglich machte (Kathleen Jandrausch). 
Nach Tilsit erwiesen sich diese Bezüge 
freilich als problematisch: Die Herzöge 
wurden von französischen Truppen ver-
trieben und durften erst nach ihrer Bei-
trittszusage zum Rheinbund (1808) – üb-
rigens ohne die sonst obligatorische 
Rangerhöhung! – in ihre Länder zurück-
kehren. Doch auch nach dem Ende des 
Alten Reiches, unter den Bedingungen 
des Rheinbundes, scheiterten alle Vorstö-
ße der Herzöge, die dann bis 1918 fortge-
schriebene Landständische Verfassung 
gemäß Landesgrundgesetzlichem Erbver-
gleich von 1755 zu modifizieren – eine 
bemerkenswerte Kontinuität imperialer 
Strukturen im 19. Jahrhundert.  

Zu den wenig bekannten Tatsachen gehört 
ebenfalls der besondere staatsrechtliche 
Status der Herrschaft Wismar, die seit 
dem Westfälischen Frieden zu den 
schwedischen Besitzungen im Reich ge-
hörte (Nils Jörn). Hier befand sich im-
merhin bis zu seiner Verlegung nach 
Stralsund beziehungsweise Greifswald 
das Wismarer Obertribunal für alle Besit-

zungen des schwedischen Königs im 
Reich. König Gustav IV. Adolf gelang es, 
Stadt und Herrschaft Wismar gegen eine 
hohe Pachtsumme an den Schweriner 
Herzog zu verpfänden, der erst hundert 
Jahre später die volle staatsrechtliche Ho-
heit über dieses Territorium erhielt. Kein 
Erfolg war dagegen den Stockholmer 
Versuchen ab 1798 beschieden, Schwe-
disch-Pommern an Preußen zu verkaufen 
– alternativ wurde es sogar dem russischen 
Zaren angeboten! –, um Schweden aus den 
kontinentaleuropäischen Konflikten he-
rauszuhalten (Jens E. Olesen). Konsequen-
terweise wurde dieser letzte schwedische 
Besitz an der südlichen Ostseeküste durch 
einen gegen die Landstände gerichteten 
Staatsstreich von oben noch vor dem for-
malen Reichsende verfassungsmäßig eng 
an das Schwedische Reich angebunden, 
allerdings ohne dass es gelang, das schwe-
dische Recht zu implementieren. Die In-
tegration Pommerns in den schwedischen 
Gesamtstaat blieb somit stets fragmenta-
risch, so dass der Verlust der Provinz 
Pommern auf dem Wiener Kongress in der 
historischen Erinnerung – ganz anders als 
derjenige der Provinz Finnland 1809 an 
Russland – heute keine Rolle mehr spielt.  

Auch der dänische König Christian VII. 
nutzte die Chance, die sich mit dem 
Reichsende bot, um das Herzogtum Hol-
stein in den zentralistisch regierten däni-
schen Gesamtstaat einzubinden (Michael 
Bregnsbro). Doch auch er stieß auf erheb-
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liche Widerstände der deutschen Beamten 
gegen diese Maßnahme, die ihre Fortset-
zung in den Nationalitätenkonflikten des 
19. und frühen 20. Jahrhunderts finden 
sollte. Während also weder der dänische 
noch der schwedische König aktiv gegen 
den rasanten Verfall des Alten Reiches 
einschritten, war es allein der britische 
König Georg III., der offiziell Protest ge-
gen die Niederlegung der Reichskrone 
erhob (Torsten Riotte). Dies darf freilich 
nicht als besondere Reichstreue gedeutet 
werden, sondern als Ausdruck der Sorge 
um die praktisch dauerhafte Besetzung 
Kurhannovers durch fremde Truppen 
nach 1803. Die drei Hansestädte hingegen 
konnten sich durch ihr enges politisches 
Zusammenrücken sogar eine gewisse Zeit 
lang als souveräne, durchaus prosperieren-
de „Handelsrepubliken“ den Konflikten 
und vor allem preußischen Begehrlichkei-
ten erfolgreich entziehen (Antjekathrin 
Graßmann). 

Das unbedingte Beharren auf ihren Privi-
legien, die offenbar sehr wirksame, auf 
strikte Neutralität ausgerichtete Diploma-
tie und ihre gemeinsam unterhaltenen 
Gesandten ermöglichten die bemerkens-
werte, nur durch ein kurzes, weithin fol-
genloses französisches Intermezzo als 
„Hanseatische Departements“ unterbro-
chene Eigenstaatlichkeit, die sich (mit 
Ausnahme Lübecks) bis in die Gegenwart 
fortsetzt. 

Der Sammelband ist in insgesamt drei 
Abschnitte untergliedert, wobei die Zu-
ordnung der einzelnen Beiträge auch 
thematisch anders hätte erfolgen können. 
Der erste Abschnitt unter der Überschrift 
„Transformationen in Europa und im Al-
ten Reich“ umfasst außer den oben ge-
nannten Studien noch grundlegende Bei-
träge zur politischen „Großwetterlage“ in 
Europa um 1800 (Heinz Duchhardt) so-
wie zur Haltung Russlands (Jan Kusber) 
und Preußens (Thomas Stamm-
Kuhlmann) bezüglich des Reichsendes 
und der Neuordnung der deutschen Staa-
tenwelt nach 1806. Es folgt in einem 
zweiten Abschnitt eine Reihe von Aufsät-
zen zum Thema der „Wahrnehmungen 
des Reichsendes“. Auch hier wird deut-
lich, dass 1806 auch in Norddeutschland 
als ‚Epochenjahr’ verstanden werden 
muss. Dies zeigt gerade der Vergleich mit 
den Ergebnissen der beiden ebenfalls im 
Sammelband repräsentierten Beiträge 
zweier exzellenter Kenner der Problema-
tik, Wolfgang Burgdorf und Georg 
Schmidt. Die Auflösung der Reichsver-
fassung mitsamt ihrer Schutzfunktion und 
Ordnung wurde gerade von den minder-
mächtigen Reichsständen durchaus als 
Bedrohung empfunden, auch wenn die 
Gefahr der Schwäche von Kaiser und 
Reich, welche von der Revolution und 
der napoleonischen Expansion ausging, 
im lange kriegsverschonten norddeut-
schen “Schon- und Friedensraum“ lange 
Zeit eher unterschätzt wurden. Dagegen 
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war, wie eine Analyse von ausgewählten 
Wochen- und Monatsschriften zeigt, spä-
testens mit der Annahme des österreichi-
schen Kaisertitels durch Franz II. (1804) 
auch in den Hansestädten klar, dass das 
Alte Reich in seinen letzten Zügen lag 
(Hans-Dieter Loose). Demgegenüber fand 
das eigentliche Reichsende kaum Nieder-
schlag in der Publizistik – weder in 
schwedischen Zeitungen (Andreas Önner-
fors) noch in den Schriften der Greifs-
walder Professoren (Dirk Alvermann) –, 
ganz im Gegensatz übrigens zur schwedi-
schen Niederlage gegen Frankreich im 
Jahre 1807 (Robert Riemer). Insgesamt 
hat allerdings offenbar am Beginn des 19. 
Jahrhunderts ein allgemeiner pressege-
schichtlicher Umbruch stattgefunden, der 
von einer neutralen Berichterstattung zu 
einem politischen Meinungsjournalismus 
führte (Holger Böning). 

Der dritte und mit nur vier Beiträgen 
zugleich kürzeste Abschnitt unter der 
Überschrift „Auf dem Weg zum Deut-
schen Bund“ wirkt in seiner Zusammen-
setzung etwas disparat, wenngleich mit 
den grundlegenden Reflexionen Hans 
Werner Hahns zur historischen Einord-
nung des Rheinbundes in die Kontinui-
tätslinien vom Alten Reich zum Deut-
schen Bund sowie den Beiträgen von Jörg 
Driesner zu den Folgen der napoleoni-
schen Kontinentalsperre für den Schmug-
gelhandel an den norddeutschen Küsten 
und von Robert Riemer zur Würdigung 

der Widerstandsbewegung Ferdinand von 
Schills in Mecklenburg und Pommern – 
ergänzt mit der bereits oben besprochenen 
Studie von Olesen – nochmals zentrale 
Themen der Umbruchszeit zwischen 1806 
und 1815 behandelt werden. 

Der vorliegende Sammelband ist wichtig, 
zumal bislang eine spezifisch komparatis-
tische Zusammenschau der Verhältnisse 
im Norden des Reiches in der Publikati-
onsflut zum Jubiläumsjahr 2006 längst 
überfällig war. Die Einzelstudien laden 
zum genaueren Hinschauen ein. Der Band 
bildet einen Brückenschlag der bislang 
weithin unvermittelt nebeneinander ste-
henden deutschen und skandinavischen 
Forschungsdiskurse zum gravierenden 
Transformationsprozess, der sich sowohl 
vom Ende des Alten Reiches zur Grün-
dung des Deutschen Bundes als auch in-
nerhalb der Staatenwelt im Ostseeraum 
um 1800 vollzogen hat. 

Matthias Asche (Tübingen) 
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Edgar Hösch: Kleine Geschichte Finnlands. München: Verlag C. H. 
Beck 2009 (= Beck’sche Reihe; 1889), 167 S.

Mit dieser kurz gefassten finnischen Ge-
schichte gesellt sich der Münchener Ost-
europahistoriker Edgar Hösch zu einer 
Reihe von Autoren, die in den letzten Jah-
ren Überblickswerke zur Geschichte 
Finnlands vorgelegt haben (vgl. hierzu 
eine Sammelbesprechung des Autors die-
ser Rezension in NORDEUROPAforum 
N.F. 11 (2008:2), S. 107–111). Von diesen 
in letzter Zeit erschienenen Werken unter-
scheidet sich die Darstellung Höschs zu-
nächst einmal in ihrer Länge: Im Gegen-
satz zu den mehrere hundert Seiten 
starken Büchern von Ingrid Bohn, David 
Kirby oder Henrik Meinander ist dieser 
gemäß dem Profil der „Beck’schen Rei-
he“ mit 170 Seiten deutlich handlicher. 
Der zur Verfügung stehende Raum ist 
begrenzt, aber es lässt sich auch damit 
schon eine gewisse Differenziertheit er-
reichen. Klar bleibt allerdings, dass der 
Band den Charakter einer an ein breites 
Publikum gerichteten Einführung hat. 

Höschs von der osteuropäischen Ge-
schichte geprägte Sichtweise auf Finnland 
wird gleich zu Beginn deutlich, wenn er 
der Zernack-Troebstschen Deutung fol-
gend das Land klar in der Geschichtsregi-
on „Nordosteuropa“ verortet. Allerdings 

hat sich der Autor über Jahrzehnte hinweg 
so stark mit der finnischen Geschichte 
auseinander gesetzt, dass er die finni-
schen Geschichtsdebatten und die Ent-
wicklung der Forschung bestens über-
blickt und diese der Leserschaft pointiert 
vermittelt. Gut dosiert sind auch die ein-
zelnen historischen Abschnitte, die Un-
terkapitel bewegen sich in einer Größen-
ordnung zwischen drei und neun Seiten, 
das sind gerade für LeserInnen ohne Vor-
kenntnisse sozusagen leicht verdauliche 
Wissenshäppchen. Dass es Hösch auf 
dem knappen Raum jedoch gelingt, nicht 
nur die zentralen Fakten, sondern über-
dies auch zentrale Forschungskontrover-
sen prägnant zu vermitteln, ist eine Kunst, 
durch welche die Lektüre dieses Bandes 
zum Gewinn wird, zumindest was die 
Zeit bis Ende der 1940er Jahre betrifft. 
Danach bricht die chronologische Dar-
stellung im Prinzip ab. 

Offensichtlich waren sich Autor und/oder 
Verlag darüber unschlüssig, wie der 
Schlusspunkt zu setzen sei. So stolpert 
der Leser in den letzten Kapiteln durch 
ausgewählte Phänomene der finnischen 
Nachkriegsgeschichte, deren Auswahl 
und Schwerpunkte nicht ganz klar nach-
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vollziehbar sind. Finnlands heikle Positi-
on im Kalten Krieg vis-a-vis der Sowjet-
union, als „Land zwischen Ost und West“, 
erfährt keine umfassende Würdigung. 
Gerade da sich dieser Band an ein deut-
sches Lesepublikum richtet, hätte man 
sich auf jeden Fall gewünscht, dass die 
finnischen Beziehungen zum geteilten 
Deutschland deutlich zur Sprache ge-
bracht worden wären. Finnlands Positio-
nierung gegenüber nordischer Kooperati-
on und europäischer Integration, aber 
auch gegenüber dem RGW, kommen nur 
in summarischen Aufzählungen zur Spra-
che. Diese Schwächen zum Ende der 
Chronologie trüben das ansonsten positi-
ve Bild ein wenig, sind aber wohl nicht 
zuletzt den Schwerpunkten in Höschs 
eigener Forschung zur Geschichte Finn-
lands primär im 18. und 19. Jahrhundert 
geschuldet – womöglich hätte eine Koau-
torenschaft hier eine bessere Balance er-
möglicht. 

Für denjenigen, der ein gut fundiertes, 
verständlich formuliertes und – mit den 
erwähnten Einschränkungen – mit siche-
rem Blick gewichtetes Überblickswerk 
über die finnische Geschichte benötigt, 
liegt mit Höschs Buch eine sehr gute Ein-
führung für die Zeit bis zum Ende des 
Zweiten Weltkriegs vor. Wer es ausführli-
cher braucht und mehr Informationen 
über die Nachkriegszeit benötigt, wird 
weiterhin zu dem in der deutschen Über-
setzung nun schon über zehn Jahre alten 

Handbuch Politische Geschichte Finn-
lands ab 1809 von Jussila, Hentilä und 
Nevakivi greifen müssen. 

Eins sei noch vermerkt: Die Veröffentli-
chungspolitik des Beck-Verlags in Hin-
blick auf die nordeuropäische Geschichte 
bleibt uneinheitlich: Neben Höschs finni-
scher Geschichte liegen von Ralph Tuch-
tenhagen entsprechende Bände zu Norwegen 
und Schweden vor. Eine Gesamtdarstellung 
zu Skandinavien von Harm Schröter und 
eine dänische Geschichte von Robert 
Bohn liegen hingegen nur im kürzeren 
100-Seiten-Format der Reihe „Beck Wis-
sen“ vor. Dazu und zur Geschichte Is-
lands gibt es jedoch genug zu sagen, so 
dass auf weitere Bände des hier vorlie-
genden Charakters und Umfangs zu hof-
fen ist.  

Jan Hecker-Stampehl (Berlin) 
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Jan Hecker-Stampehl, Hendriette Kliemann-Geisinger (Hg.): Facetten 
des Nordens. Räume – Konstruktionen – Identitäten. Berlin: Hum-
boldt-Universität 2009 (=  Berliner Beiträge zur Skandinavistik; 17), 
220 S.

Der zu annotierende Band nähert sich aus 
einer Fülle unterschiedlicher Blickwinkel 
der Frage, wie der schillernde und ideo-
logisch aufgeladene Begriff des „Nor-
dens“ historisch, literarisch und politisch 
zu fassen ist. Erklärtermaßen geht es da-
bei nicht darum, die vermeintlich „realen“ 
Gegebenheiten einer spezifischen Region 
Europas zu vermessen, sondern vielmehr 
den sich verschiebenden Konstruktionen 
des Nordischen und des Nordens in Ver-
gangenheit und Gegenwart nachzuspüren. 

Trotz eines einzelnen Beitrags zur Rolle 
des Nordens in frühneuzeitlichen Ge-
schichtsbildern (Ralph Tuchtenhagen) ist 
der primäre Ausgangspunkt des Bandes 
die von Hendriette Kliemann-Geisinger 
einleitend ausgeführte Beobachtung, dass 
die „wesentlichen Koordinaten für die 
Konstruktion des Nordens durch die Wis-
senschaften“ (S. 12) um 1800 festgelegt 
und in der Folgezeit nur noch modifiziert 
werden. Dies erfolgte zunächst im Rah-
men der wachsenden Spezialisierung der 
unterschiedlichen, sich mit dem Norden 
beschäftigenden Disziplinen, dann jedoch 

vor allem im Zuge einer Verengung auf 
Skandinavien und einer damit einherge-
henden nationalen Aufladung: Trotz der 
transregionalen Dimension des Begriffs 
gerinnt er zusehends zur multifunktiona-
len, meist affirmativen, politisch-
ideologischen Konstruktion. 

Ein breites Spektrum von Beiträgen wid-
met sich im Anschluss an diese Überle-
gungen in detaillierten Einzelstudien – sei 
es zu isländischen oder finnland-
schwedischen nordisch-nationalen Identi-
tätskonstruktionen (Susanna Albrecht bzw. 
Marion Lerner), polnischen Reiseberichten 
(Sylwia Schab) oder skandinavischer 
Landschaftsmalerei (Katrin S. Knopp) – 
den Imaginationen und narrativen sowie 
ästhetischen Strategien, mit denen diese 
Aufladung vollzogen wird.  

Diese Studien gehen ursprünglich auf 
einen im Rahmen der 18. Arbeitstagung 
der deutschsprachigen Skandinavistik 
(Berlin 2007) stattfindenden einschlägi-
gen Arbeitskreis zurück. Daraus ist ein 
äußerst lesenswerter und spannender 
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Sammelband entstanden, der immer wie-
der aus unterschiedlichen disziplinären 
Perspektiven die zentrale Frage des Ver-
hältnisses von Eigen- und Fremdbildern 
aufgreift. Als Beispiel sei hier der Beitrag 
von Stefan Gammelien zur „Nordland“-
Begeisterung Wilhelms II. und ihren Aus-
wirkungen im Kaiserreich wie in Skandi-
navien genannt. Auch die Studien von 
Charlotta Brylla und Jan Hecker-
Stampehl beleuchten in höchst anregen-
der Weise, wie der „Norden“ im weiteren 
Kontext von Nationalsozialismus und 
Zweitem Weltkrieg zu einem identitäts-
stiftenden Kampfbegriff wurde – sei es 
im Sinne einer Annäherung an oder einer 
Abgrenzung von Ideologemen und pan-
germanisch verklärten Visionen eines ge-
einten Nordens unter deutscher Führung. 

Die hier zusammengetragenen und einem 
interessierten Fachpublikum zugänglich 
gemachten Studien gewinnen auch gerade 
durch ihr explizites Bemühen, die Nord-
europa-Forschung auf die Fragestellun-
gen des vielbeschworenen spatial turn 
kulturwissenschaftlich ausgerichteter For-
schung zu beziehen. Gerade vor diesem 
Hintergrund hätte der Band noch zusätz-
lich von einem Versuch profitiert, die Er-
gebnisse im Rahmen eines abschließen-
den, auf eine Meta-Ebene zielenden 
Beitrags methodisch und konzeptionell zu 
bündeln. Auch ein Orts- oder Schlag-
wortverzeichnis hätte den Band sicherlich 
noch zugänglicher gemacht. 

Dessen ungeachtet gebührt dem hier be-
sprochenen Band nicht nur große Aner-
kennung für das Bemühen, Kategorien 
von Raum und Identität systematisch am 
Beispiel des „Nordens“ aufeinander zu 
beziehen, sondern auch in hohem Maße 
weiterführende konzeptionelle und me-
thodische Fragen angestoßen zu haben. 
Überwiegt die Parallelität der Konstrukti-
on eines Nordens/Südens/Ostens (und 
nicht zuletzt Westens), oder dominieren 
jeweils die idiosynkratischen Elemente – 
und wie ließen sich diese im Falle des 
„Nordens“ bestimmen? Und wie ließen 
sich die Probleme der Thematik in einem 
Forschungskontext diskutieren, der nicht 
nur unterschiedliche Disziplinen neben- 
und nacheinander zu Wort kommen lässt, 
sondern den Versuch unternimmt, unter-
schiedliche disziplinäre Ansätze direkt 
aufeinander zu beziehen? 

Thorsten Wagner (Berlin/Kopenhagen) 
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Helge Dauchert: „Anwalt der Balten“ oder Anwalt in eigener Sache? 
Die deutsche Baltikumpolitik 1991–2004. Berlin: Berliner Wissen-
schafts-Verlag 2008 (= Die Ostseeregion: Nördliche Dimensionen – 
Europäische Perspektiven; 11), 369 S.

In seiner Dissertation untersucht Helge 
Dauchert die Politik des wiedervereinig-
ten Deutschland gegenüber den baltischen 
Staaten von der Wiedererlangung ihrer 
Unabhängigkeit im Herbst 1991 bis zu 
ihrem EU-Beitritt im Jahr 2004. Die 
Bundesrepublik, die die Annektion Est-
lands, Lettlands und Litauens durch die 
Sowjetunion völkerrechtlich nie aner-
kannt hatte, erklärte sich schon kurz nach 
Wiederaufnahme der diplomatischen Be-
ziehungen mit den baltischen Staaten zu 
deren Anwalt bei ihrer Heranführung an 
die europäischen Strukturen. Begründet 
wurde dieser Schritt neben weit zurück-
reichenden historischen Beziehungen 
durch die besondere Verantwortung 
Deutschlands aus dem Hitler-Stalin-Pakt 
sowie dessen geheimem Zusatzprotokoll, 
das die baltischen Staaten dem sowjeti-
schen Einflussbereich zugeschlagen hatte. 

Für die deutsche Politik erwuchs aus die-
ser Festlegung in der Folge ein nicht ge-
ringes Problem, da sich die Bundesrepu-
blik in gleicher Weise auch den anderen 
mittel- und osteuropäischen Ländern und 

der Sowjetunion gegenüber verpflichtete. 
Außerdem geriet die Bundesregierung 
auch im Kreise wissenschaftlicher Beob-
achter in den Verdacht, an die alte Tradi-
tion der Großmachtspolitik anzuknüpfen 
und eine hegemoniale Stellung im neuen 
Europa anzustreben. 

Dauchert will mit seiner Arbeit Frage 
nachgehen, ob die Politik der Bundesre-
publik tatsächlich auf die Maximierung 
nationaler Interessen gerichtet war und 
die Regierung insofern eher Anwalt in 
eigener Sache als Anwalt der Balten war. 
Dies tut er auf dem Wege einer Konstella-
tionsanalyse in Anlehnung an Gottfried-
Karl Kindermann unter Einbeziehung von 
Ansätzen von Forschungen zu politischer 
Kultur, insbesondere außenpolitischer 
Kultur nach Hans W. Maull. Quellen sind 
neben offiziellen Dokumenten von Insti-
tutionen und Regierungen (soweit diese 
bereits zugänglich sind) politikwissen-
schaftliche Literatur und die Berichter-
stattung in der deutschen Presse. Darüber 
hinaus greift der Verfasser auf Informati-
onen aus Hintergrundgesprächen zurück, 
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die er mit 29 Wissenschaftlern bzw. betei-
ligten politischen Akteuren geführt hat. 

Die Arbeit ist in acht Teile gegliedert. 
Einer Einführung zum Untersuchungsge-
genstand, methodischen und theoreti-
schen Vorüberlegungen sowie zu For-
schungstand und Quellenlage folgt 
zunächst eine Perzeptionsanalyse (Ge-
schichte und Wahrnehmung der deutsch-
baltischen Beziehungen von der Grün-
dung des Ordensstaates bis in die Gegen-
wart). Es folgen eine Systemanalyse (in-
stitutionelle Grundlagen der deutsch-
baltischen Beziehungen), eine Normen-
analyse (normative Grundlagen der 
deutsch-baltischen Beziehungen), eine 
Interessenanalyse (deutsche und baltische 
Interessen), eine Machtanalyse (Macht 
und Einflussmöglichkeiten Deutschlands 
und der baltischen Staaten), eine Verhal-
tensanalyse (deutsch-baltische Beziehun-
gen zwischen 1991 und 2004) sowie eine 
abschließende Betrachtung zur deutschen 
Politik gegenüber den baltischen Staaten 
im Untersuchungszeitraum. 

Im Ergebnis der Studie gelangt Dauchert 
zu der Feststellung, dass die multilaterali-
sierte Außenpolitik der Bundesrepublik 
gegenüber den  baltischen Staaten den 
Traditionslinien bundesdeutscher Außen-
politik seit dem Zweiten Weltkrieg folgte. 
Die Regierung Kohl ordnete die bilatera-
len Beziehungen zu den baltischen Staa-
ten stabilitätspolitischen Überlegungen 

und dem gesamteuropäischen Friedens- 
und Einigungsprozess unter. Aus der 
Wahrnehmung der historisch-moralischen 
Verantwortung sowohl gegenüber den 
mittel- und osteuropäischen Staaten wie 
auch gleichermaßen gegenüber dem zu-
nehmend instabilen Partner Russland – 
von dem diese sich abzugrenzen 
such(t)en –, erwuchs ein unauflösliches 
Dilemma. Da sich zudem die Erweiterung 
der EU ihrerseits nicht vollständig mit der 
Vertiefung der Integration in Überein-
klang bringen ließ, wich die Anwaltschaft 
zunehmend einer passiven, wenn auch 
wohlwollenden Zurückhaltung, die die 
hohen Erwartungen von Politikern und 
Öffentlichkeit in den baltischen Staaten 
enttäuschen musste. 

Krister Hanne (Berlin) 
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Þorsteinn Helgason, Simone Lässig (eds.): Opening the Mind or Dra-
wing Boundaries? History Texts in Nordic Schools. Göttingen: Van-
denhoeck & Ruprecht 2010 (= Studien des Georg-Eckert-Instituts zur 
internationalen Bildungsmedienforschung; 122), 283 S.

Der vorliegende Band hat seinen Ur-
sprung in einer Sektion auf dem 27. Nor-
dischen Historikerkongress in Reykjavík, 
welche den Impuls gab, um das hier auf-
gegriffene Thema zu einem umfassenden 
Sammelband auszubauen. Die Beiträge 
bewegen sich allesamt – wenn auch in 
unterschiedlicher Mischung – zwischen 
pädagogischer und historischer Wissen-
schaft. Hinzu kommen obendrein Ansätze 
und Fragestellungen aus dem Bereich der 
nationalen Identitätsforschung und der 
postkolonialen Forschung. Der Publikati-
onsort in der Reihe des renommierten 
Georg-Eckert-Instituts für Internationale 
Schulbuchforschung ist genauso promi-
nent wie einschlägig. 

Der Hintergrund der hier behandelten 
Thematik ist augenfällig: Bereits seit der 
Zwischenkriegszeit sind die nordischen 
Länder, namentlich zunächst die Norden-
Vereine (Föreningarna Norden) sehr dar-
um bemüht gewesen, in Schulbücher ein-
gegangene Geschichtsbilder zu revidieren 
und von Feindbildern zu befreien. Leider 
begnügt man sich in dem vorliegenden 

Band gerade mal mit einer kurzen Er-
wähnung hierzu – für Rezipienten außer-
halb Nordeuropas wäre zumindest eine 
kurze Auslassung hierzu ebenso möglich 
wie sinnvoll gewesen. 

Der Band ist in zwei größere Sektionen 
unterteilt: In dem Abschnitt „Ourselves 
and Others in Nordic Textbooks“, der et-
wa ein Drittel des Bandes ausmacht, geht 
es um Selbst- und vor allem Fremdbilder 
in nordeuropäischen Schulbüchern. Ne-
ben zwei eher grundsätzlichen, theorie-
lastigen Beiträgen thematisieren zwei 
regional spezifischere Texte Norwegen 
und Dänemark sowie Island. Damit ist 
natürlich keine flächendeckende Behand-
lung des gesamten Nordens gegeben, all-
zumal Dänemark nur sehr kursorisch ab-
gehandelt wird. Im zweiten großen 
Abschnitt des Bandes werden stärker die 
Praktikabilitäten des Geschichtsunterrichts, 
der Gestaltung von Schulbüchern sowie 
der Umgang von Lehrern und Schülern 
damit aufgegriffen. Hier werden in mehre-
ren Beiträgen sehr essenzielle didaktische 
Fragen erörtert, und erst gegen Ende des 
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Bandes wird der Bogen zur konkreten Un-
tersuchungsregion zurückgeschlagen. Dies 
geschieht anhand der Behandlung der 
Französischen Revolution in norwegischen 
und schwedischen Schulbüchern im Ver-
gleich sowie anhand einer Untersuchung, 
wie Geschichte von Schülern und Lehrern 
in Finnland als Konzept gewertet wird. 

Für den Leser, der sich wenig mit der 
Schulbuchforschung an sich auseinander-
gesetzt hat, hält der Band mit den Beiträ-
gen von Bente Aamotsbakken („Pictures 
of Greenlanders and Samis in Norwegian 
and Danish Textbooks“), Kristín Lofts-
dóttir („Encountering Others in Icelandic 
Textbooks: Imperialism and Racial Di-
versity in the Era of Nationalism“), Mo-
nica Reichenberg und Dagrun Skjelbred 
(„“Critical Thinking” and Causality in 
History Teaching Material: an Analysis of 
how the French Revolution Is Presented 
in a Norwegian and a Swedish History 
Textbook for Junior High School“) sowie 
Tom Gullberg („Facts, Functions and 
Narratives in History Teaching in Fin-
land: Attitudes Towards History as Re-
flected in the Use of Textbooks“) die re-
gional gesehen einschlägigsten Texte 
bereit. 

Eine solche kurze – regionalwissenschaft-
lich orientierte – Annotation kann dem 
ambitionierten methodischen und erzie-
hungswissenschaftlichen Ansatz dieses 
Bandes nicht wirklich gerecht werden. 

Allerdings sollte deutlich konstatiert wer-
den, dass aus der historischen Schulbuch-
forschung gerade in Hinblick auf Lehr-
werke zur Geschichte in Bezug auf die 
Erforschung nationaler Identitätskon-
struktionen großer Erkenntnisgewinn zu 
ziehen ist. 

Jan Hecker-Stampehl (Berlin) 
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Monica Quirico: Il socialismo davanti alla realtà. Il modello svedese 
(1990–2006). Rom: Editori Riuniti University Press 2007, 274 S.

Monica Quirico hat unlängst eine Veröf-
fentlichung vorgelegt, deren Titel einem 
Buch des sozialdemokratischen Theoreti-
kers Nils Karleby von 1926 entlehnt ist. 
Abweichend von Karlebys programmati-
schem Anspruch versucht sich die Auto-
rin jedoch an einer Bestandsaufnahme 
sozialdemokratischer Politik in Schwe-
den, wobei sie den Schwerpunkt auf die 
Zeit nach 1990 legt. Vorangestellt ist eine 
kurze Einleitung, in der die Verfasserin 
Versuche Revue passieren lässt, das 
„schwedische Modell“ zu definieren. Die 
drei folgenden Hauptkapitel sind chrono-
logisch angeordnet. Kapitel 1 enthält ei-
nen historischen Überblick über das erste 
Jahrhundert der schwedischen Sozialde-
mokratie seit der Gründung der sozialde-
mokratischen Arbeiterpartei (SAP) 1889. 
Monica Quirico betont vor allem die Be-
deutung der Verknüpfung von Wachstum 
mit dem Ziel der erwerbs-, aber nicht un-
bedingt arbeitsplatzbezogenen Sicherheit 
durch die SAP und sieht  darin, dass es 
der Partei gelang, dies in eine win-win-
Situation umzusetzen, den wichtigsten 
Grund für die bis in die Mitte der siebzi-
ger Jahre dauernde Hegemonie der Sozi-
aldemokratie. Als die Partei 1982 wieder 
die Regierung übernahm, war die Verbin-

dung zwischen Wachstum und Sicherheit 
jedoch durchtrennt. Sozialstaatliche Ar-
rangements galten stattdessen zunehmend 
als Kostenfaktor und nicht länger als 
„produktive Sozialpolitik“. 

Im Zentrum des zweiten Kapitels stehen 
die frühen neunziger Jahre und damit die 
„europäische Wende“ der SAP, die unge-
achtet einer starken innerparteilichen Op-
position letztlich zum EU-Beitritt Schwe-
dens führte. Darüber hinaus wird auf die 
Neuausrichtung der Wirtschafts- und So-
zialpolitik eingegangen, die in der Ablö-
sung des Ziels der Vollbeschäftigung zu-
gunsten einer niedrigen Inflationsrate als 
oberster Priorität zum Ausdruck kam und 
sich außerdem in der vollständigen Un-
abhängigkeit der Reichsbank und einer 
Rentenreform niederschlug. In diesem 
Zusammenhang weist die Autorin darauf 
hin, dass keiner dieser Entscheidungen 
eine umfassende Diskussion innerhalb der 
SAP vorausgegangen war. Sie beschreibt 
ferner die Aufkündigung des schwedi-
schen Korporatismus durch den Unter-
nehmerverband, die Diskussion über die 
Zukunftsfähigkeit des schwedischen 
Wohlfahrtsstaates und die zunehmend 
private Erbringung von Leistungen als 
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Reaktion auf den Rückzug des Staates. 
Das dadurch gezeichnete Gesamtbild ist 
das einer SAP in der Defensive. 

Im Mittelpunkt des dritten und letzten 
Kapitels steht die Regierungszeit von Gö-
ran Persson. In diese Zeit fielen ein z. T. 
erfolgreicher Versuch, die Arbeitslosig-
keit zu verringern, der SAP wie auch 
Schwedens Politik ein „grünes“ Profil zu 
verpassen sowie verschiedene Bemühun-
gen, die Zahl der aus Krankheitsgründen 
dem Arbeitsmarkt längerfristig nicht zur 
Verfügung stehenden Personen zu verrin-
gern. Abschließend gibt die Verfasserin 
einen Überblick über die Ergebnisse der 
Parlamentswahlen des Jahres 2006 und 
referiert die innerhalb der Linken geführ-
te Diskussion über die Gründe für ihre 
Niederlage und die daraus zu ziehenden 
Schlussfolgerungen. Dabei spielt die er-
folgreiche Neuausrichtung der „Modera-
ten“ unter der Führung eines jugendlichen 
Parteivorsitzenden, der einen starken 
Kontrast zum patriarchalisch anmutenden 
SAP-Spitzenkandidaten Göran Persson 
gebildet habe, eine wichtige Rolle. 

Eine Besonderheit des Buchs ist die Be-
rücksichtigung feministischer Themen im 
jeweils letzten Abschnitt der drei Haupt-
kapitel. Dort werden feministische Theo-
retikerinnen vor- und von ihnen angesto-
ßene Diskussionen dargestellt. In diesem 
Rahmen kommen u. a. die Ersetzung des 
Begriffs der „Gleichberechtigung“ durch 

den der „Gleichstellung“ und die Einfüh-
rung des Begriffs der Intersektionalität 
zur Sprache. Letzterer  hebt darauf ab, 
dass asymmetrische Machtverteilungen in 
unterschiedlichen gesellschaftlichen Be-
reichen nicht analytisch getrennt werden 
sollten.  

Monica Quirico hat mit diesem Buch ei-
nen wertvollen Beitrag zum Verständnis 
der jüngeren schwedischen Geschichte 
und Politik vorgelegt – vor allem, was die 
Verdienste, die zu bewältigenden Heraus-
forderungen und die derzeitige Lage der 
SAP angeht. Das umfangreiche Literatur-
verzeichnis ist, wie die im gesamten Buch 
durchweg präzise verwendeten Zitate 
verdeutlichen, Ausdruck einer gründli-
chen Auseinandersetzung mit der Thema-
tik. Abgerundet wird das Werk durch ein 
Personenverzeichnis und eine englische 
Zusammenfassung. 

Raimund Feld (Kraainem) 
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