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Introduction 

Dear col l eagues, alumni, students, and f r iends: 

This little anniversary Festschrift did not arise from our ur-
gent desire to give our well deserved - as we t h ink - self-
congratulatory act a slight touch of eternity by putti ng it into 
print , but rather to awaken old memories - fond ones we trust - and 
t o reestablish the bond between all those who found thoir way i nto 
our "Enterprise" over the past twenty years. 

One of our staunchest enemies over these years has been the un-
predictable and fickle international money market, whic h hit us off 
guard most of the time and made our beloved greenback plunge to 
depths it had never seen before and made the price of a Schni tzel at 
Barenwirt(inl (unfortunately, she went out of business) sometimes 
compete with that of a gourmet meal at home. 

This is not the appropriate time and place to complain about our 
perpetual problems. We would like to take this opportunity, however, 
to point out that it has become increasingly difficult for many of 
our students and their parents to scrape together the resources from 
which they could finance this year abroad. It is, indeed, admirable 
how under such adverse circumstances many put up with great sacrifi-
ces. This year, for instance, more than half of the group had to re-
sort to some~type of financial aid in order to participate, and we do 
not know how many would have wanted to joinbut were not able to do so 
for financial reasons. With those students in mind we came up with 
the idea of this Festschrift. OUt family of alumni on both sides of 
the Ocean has reached the respectable figure of somewhere close t o 
six hundred, and - yes, you guessed it - we are taking thi s opportu-
nity to pass around the hat for the first time. The little volume 
should help us establish a Salzburg Scholarship Fund with the goal of 
being able to support the participation in our A.Y.A. Program of gi f-
ted students who cannot join us for lack of financial resources. 

We hope this idea finds your approval, even if you think our 
Festschrift is not worth much money. It is the best we could come up 
with under the given circumstances and the pressure of t i me. 
All we are trying to do is share some ideas, some memories, some ex-
periences, and give a little glimpse into the various areas of tea-
ching and research that have been offered here in Salzburg over 
the years. While you read this, we can already express our deep gra-
titude in the name of all the future students who might benefit from 
your contribution. 

Thank you! 

(Klaus M. Schmidt, Editor) 
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Vorscbau 

Rilckscbau baltend auf diese letzten 20 Jahre 
elner zusammenarbeit mit der Bowling Green 
State University, die in dieser Festschrift 
gewUrdigt werden soll, kann ich als Rektor 
erfreut die Festellung treffen, daB diese zu-
sammenarbeit sich zu einer Freundschaft gefe-
stigt hat. 

Die Wichtigkeit lnternationalen Austausches fUr Lehrende und 
Studierende 1st mi~ Recht von hochsten osterreichischen Stellen im-
mer wieder hervorgehoben worden. Die Bowling Green States Universi-
ty hat bier gemeinsam mit der Paris Lodron-Unlversitat gute Arbeit 
geleistet, was an dieser Stelle dankbar vermerkt und anerkannt sei. 

Die nun zurilckliegende Arbeit, die in mehreren Phasen aufgebaut 
wurde - vom ersten Jahresprogramm von Professoren und Studenten -, 
soll uns Verpflichtung filr die kilnftigen akademischen Jahre und be-
sanders fUr den weiteren Ausbau des Austauschprogrammes seinl 

Mein personlicher und besonderer Dank gilt all jenen, die sich 
in den vergangenen Jabren so intenslv um das Gelingen des Projektes 
bemUht baben, von denen ich Univ.-Prof. Rene Marcie, als Rektor des 
Studienjahres 1966-67, herausheben mochte. 

Als Rektor der Salzburger Universitat dar£ ich dem Programm 
nicht nur gutes Gelingen fUr die zukunft wUnschen, sondern ibm mai-
ne Unterstiltzung und Forderung zusagen, und ich meine, diese Ab-
sichtserklarung auch im Namen meiner kilnftigen Nachfolger abgeben 
zu dilrfen. 

Univ.-Prof. Dr. F. Schweiger, 
Rektor 
der Paris Lodron-Universitat 
Salzburg 
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Congratulatory Address 

International cooperation and understanding 
of other cultures are phrases we hear much 
about in today ·s world . The twenty-year 
special relationship between the University 
of Salzburg and Bowling Green State 
University which we celebrate on this 

. . occasion has made these phrases a reality. 
_As the host lnst~tution of Bowling Green State University's Aca-

demlc Year Abroad Program, the University of Salzburg has enabled 
over five hundred students from more than one hundred American colle-
ges and universities to live in student dormitories with Austrian 
roommates, to take a wide range of program and regular university 
courses with Aus~rian instructors and professors, and to have a year-
long experience ~n your country which many of them will be remembered 
and treasured as the most unforgettable year of their ·lives: 

In recognition of t~is hospitality, Bowli~g Green State University 
has awarded scholarsh1ps and graduate ass~stantships to more than 
forty students from the University of Salzburg, and the number of 
Austrians coming to Bowling Green has increased dramatically within 
the last few years. 

While the~e numbers are impressive, the understanding and know-
ledge, the friendships and bonds which have developed within and bet-
ween individual Austrians and Americans are an expression of the suc-
cess of our mission and purpose. As we look forward to the future, 
we may ask if it is possible to improve upon what we regard as an al-
ready thriving enterprise. I believe it is. Administrative officials 
at both institutions are currently working hard to establish a formal 
faculty exchange program, and individual faculty members from our two 
universities are planning joint research projects as part of this ex-
change . Pending final approval of the details from the Austrian Mi-
nistry of Education, we hope to be able to announce the beginning of 
the exchange for the next academic year, 1988-89. 

Finally, I would like to express my personal gratitude and 
appreciation to the faculty at both institutions who have contributed 
to the strength and growth of our mutual bond. For my own part, I am 
committed to seeing our cooperation flourish, our academic destinies 
~eco~e m?re intertwined, as we become a model of the concept "sister 
lnStltUtlons." 
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Paul J. Olscamp, President 
Bowling Green State University 

Dear Colleagues, students, and Friends: 

One of the features of Bowling Green State University which 
excited me, when I was making the decision to become Dean of Arts and 
Sciences, was its thrust toward overseas educational programs. Pro-
grams in Spanish and French Studies abroad were successfully under-
way, and a very active faculty in the German Department was about to 
launch a year-abroad program in cooperation with a dedicated faculty 
qroup at Salzburg University. As a result of the decision to go to 
Bowling Green, I have been associated with this program, directly or 
indirectly, during its lifetime . And it is an association of which I 
have been very proud. 

In February, 1969, after only five months of its existence, I 
was first invited to visit and evaluate the program. At that time I 
met Professors StUrzl, Pellischek, Fleischhacker, and others involved 
in the establistunent, the organization, and the direction, and the 
teaching. I was then very much impressed with the potential, and I 
have not been disappointed. The quality of instruction by members of 
the University of Salzburg faculty, the excellent physical facili-
ties, and the good will of the University of Salzburg and its repre-
sentatives at all levels have provided our students a unique opportu-
nity for learning, both formally and informally. The students have 
been effective "Austrian Ambassadors." 

I am pleased that in the last several years President Olscamp 
has given additional support to the concept of student exchange by 
providing funds to increase the number of University of Salzburg stu-
dents attendinq Bowlin9 Green State University on scholarships. 
With this sort of arrangement, our association has been firmed, and 
today we have a truly cooperative international educational exchange. 

Under the leadership of Professor Klaus Schmidt and his colleaqu-
es, and under Professor Joseph Gray, Chair of the Department of Ger-
man, the program fulfilled every expectation, proving the enduring 
value of educational experiences in another cultural setting. 

My wife Anne joins me in sending congratulations and every good 
wish for continuing success. 

John G. Eriksen 
Dean Emeritus, College of Arts and Sciences 
and Trustee Professor Emeritus 
Department of Political Science 
and Program Director, 1983-84 
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Greetings! 

On the occasion of the twentieth anniversary of Bowling Green 
State University ·s Academic Year Abroad Program in Salzburg, I·would 
like to take this opportunity to send my personal greetings and 
thanks to all the dedicated people in Salzburg who have given so much 
time and effort, some of you over the entire twenty-year period, to 
help make our program a success. 

As chairman of the department sponsoring the program, I have 
been in the fortunate position over the last fourteen years of being 
able to observe both the immediate and long term impact of "the Salz-
burg year" on many of the participating students. I can assure our 
colleagues in Salzburg that the impact is often profound, not only in 
shaping the ~rofessional goals and lives of our students, but also, 
with each succeeding year, in promoting the development of an ever 
expanding network of personal ties and relationships so that we can 
indeed speak of a Salzburg - Bowling Green family. 
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May it continue to flourish! 

Joseph Gray, Chairman 
Department of German, 
Russian and East Asian Languages 

MEMORIES 

Vom Wert des Studiums im Ausland 
Zum 20jahrigen Bestehen 

des 
SALZBURG - BOWLING GREEN STATE UNIVERSITY PROGRAMMS 

von univ.-Prof. Dr.or.h.c . Erwin StUrzl 

Gemessen an der Weltgeschichte sind zwanzig Jahre nicht einmal 
so viel wie ein winziges sandkorn, das durch das Stundenglas liiuft 
und damit den unaufhaltsamen und unwiederbringlichen Lauf der Zeit 
symbolisiert. Gemessen am menschlichen Leben sind zwanzig Jahre eine 
ansehnliche Spanne, die dann umso wesentlicher ist, wenn sie am An-
fang eines solchen Lebens steht. Bedeutet sie doch die Entwicklung 
eines Individuums vom hilflosen, auf die Sorge der Eltern angewiese-
nen Neugeborenen Uber die Jahre des kindlichen Spielens und des nicht 
immer spielerischen Lernens bis zum stolzen Tag, an dem der GroBjah-
rige selbst entscheiden kann, wie er den weiteren Gang seines Lebens 
gestalten will . Der nun Erwachsene mue aber allzu bald erkennen , daB 
er keineswegs ausgelernt hat, sondern sich im Sinne einer "education 
permanente", wie sie vor Jahren von StraSburg aus mit besonderem 
Nachdruck propagiert wurde, weiterbilden mue, wenn er mit der allge-
meinen Weiterentwicklung Schritt halten will. 

oas Salzburger Programm der Bowling Green State University , das 
von Prof, Dr. Helmut Pellischek-Wilsdorf und von mir selbst ins Leben 
gerufen wurde und das in diesem Jahr sein 20jahriges Bestehen· feiert, 
kann durchaus im Bilde der so wichtigen ersten belden Dekaden des 
menschlichen Lebens gesehen werden. Ist es doch ein Organismus, der 
von Henschen gegrUndet, fUr Henschen entwickelt und von Henschen ge-
leitet wird und der alle VorzUge und auch Schwachen des Humanen an 
sich traCJt. 

Der Anfang dieses Pr09ramms war zwar nicht durch kleinkindhafte 
Hilflosigkeit, aber doch durch ein wenn auch beherztes Tasten nach 
den vorhandenen MOglichkeiten gekennzeichnet. Wenn sich dabei zu-
nachst gewisse Gehschwierigkeiten einstellten, dann lag es weniger an 
den Eltern des Programms als vielmehr an der jeweils wechselnden Am-
me, die sich bisweilen als Uberfordert erwies. 

Bald zeigte sich aber die Lebensfihigkeit dieses Geschopfes, 
das gesund heranwuchs und sich in spielerischem Wettkampf mit den 
Konkurrenten - in der schonen Stadt Salzburg wurden inzwischen auch 
Programme anderer amerikanischer Universitaten entwickelt - durchaus 
zu behaupten wu8te, ja sie s09ar in einzelnen Fallen auszustechen 
vermochte. Das Bowling Green Programm ist das einzige Studienpro-
gramm, da& in de111 Betrieb der Universitat Salzburg voll integriert 
ist; es ist auch, wie uns Prasident Olscamp bei seinem Besuch im 
FrUhjahr 1984 versicherte, das beste der von Bowling Green an auslan-
dischen Universitaten eingerichteten studienproqramme. 

Es ware verkehrt, sich angesichts eines solchen Lobes in Selbst-
genUgsamkeit zu ergehen. Wir wollen nicht verhehlen, daB die Lehr-
jahre nicht ohne gelegentliche Schwierigkeiten abgelaufen sind, daB 
sich manchmal Differenzen zwischen Lehrenden und Studierenden ergeben 
haben, die ~uf die verschiedenen Lehrmethoden, auf die unzufrieden-
heit mit der Unterbringung oder auch auf das nur allzu verstandliche 
Heimweh einzelner Studierender zurUckzufUhren waren. 
Im allgemeinen konnten diese Probleme aber gelost werden, und in den 
wenigsten Fillen batten sie eine verfrUhte RUckkehr eines Programm-
teilnehmers in sein Heimatland zur Folge. 

Nun, da das Salzburger Programm der Bowling Green state Universi-
ty sozusagen gro8jahrig ;eworden ist, konnen wir mit Genugtuung sa-
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gen, daB es zur Zeit keine ernsteren Probleme gibt, daB alles mehr 
oder minder zur Zufriedenheit lauft und wir allen Grund haben, des 
20jahriqen Bestehens dieser Institution in gebUhrender und festlicher 
Weise zu qedenken. Seinem Etymon entsprechend gibt ja ein Jubilaum 
sicherlich Anla8 zu Frohsinn und Jubel. 

Jede Spanne Zeit, die der Mensch zurilcklegt oder die eine von 
Henschen ins Leben gerufene Institution Uberdauert hat, soll aber 
ebenso auch Anla8 zur Besinnung sein, zum Nachdenken darUber, warum 
man sich urn etwas bemUht hat, was man dabei erreicht hat und was man 
noch zu erreichen gedenkt. 

FUr einen Neuphilologen liegt der Wert eines Auslandsprogrammes 
in erster Linie im Erwerb einer fremden Sprache. Die Sprache gehort 
zu den schonsten Gaben, die den Henschen vor allen anderen Lebewesen 
auszeichnen. Mittels der Sprache vollzieht sich sein Denken, mittels 
der Sprache finden Ich und Du zueinander, mit dieser Gabe konnen wir 
unserer Freude Uber ein beglUckendes Erlebnis, aber auch unserem 
Schmerz Uber ein erlittenes Leid Ausdruck verleihen. 

Mit dem Erlernen einer fremden Sprache eroffnet sich das Tor zum 
Verstandnis des Denkens und FUhlens, ja des Weltbildes und der gesam-
ten Kultur eines anderen Volkes. Freilich ist dies nur dann der Fall, 
wenn man sich auf das intensivste und jahrelang mit dieser Sprache 
befa8t. 

Wie gut nun auch der Fremdsprachunterricht auf allen Ebenen des 
Heimatlandes.sein mag, die notwendige Vervollkommung ist erst durch 
einen langeren Aufenthalt 1m Lande der Zielsprache maglich. Erst 
durch eine personliche Anschauung der materiellen Gegebenheiten und-
durch den Zugang zu den geistigen Errungenschaften dieses Landes, 
erst durch den personlichen Kontakt mit seinen Bewohnern kann ein 
tieferes Verstandnis seiner Sprache und seiner Kultur erreicht wer-
den. 

Die Erlernung des Deutschen stellt fUr die Studierenden, die aus 
den anglo-amerikanischen Landern kommen und Englisch als Mutterspra-
che haben, eine gewisse Schwierigkeit dar . Umso erfreulicher ist es 
daher, wenn man am Ende eines Studienjahres bei den meisten Teilneh-
mern an unserem Programm einen erheblichen Fortschritt feststellen 
kann, der sich nicht selten auch in der Kenntnis dialektaler Formen 
des Salzburger Sprachraumes manifestiert. Oer Wert der Vortragsreihe 
Uber verschiedene Aspekte des osterreichischen Lebens und der Kultur 
unseres Landes, die nun seit einigen Jahren veranstaltet wird, muB 
bier gebUhrend erwahnt werden. 

Das Reisen stellt wie Francis Bacon erklart, fUr die Jugend eine 
Notwendigkeit, fUr die Xlteren eine Bereicherung dar. Im Rahmen des 
Salzburger Programma sind filr die Teilnehmer auch eine Reihe von Ex-
kursionen in den gesamten deutschsprachigen Raum vorgesehen, aufgrund 
derer sie eine qewisse Vorstellung von den Unterschieden im Wort-
schatz und von der Intonation des Deutschen bekommen konnen. Die zu-
satzlich, von ihnen selbst unternommenen Reisen sind geeignet, ihre 
anfangs etwas unklaren Vorstellungen von der Geographie Europas zu 
prazisieren. So wird ihnen einerseits die Vlelfalt der auf relativ 
engem Raum vorhandenen Sprachen bewu8t, andererseits erkennen sie 
auch die Gemelnsamkeiten, die die Henschen dieses Raumes verbinden. 

Oamit ist aber auch schon ein welterer Wert eines Auslandspro-
grammes anqedeutet, namlich der der menschlichen Begegnung. In unse-
rer welt, in der allerorts von Frieden gesprochen, trotzdem aber 1m-
mer wleder der Ha8 geschUrt wird, ist es von unschatzbarem Wert, daB 
durch ein Auslandsprogramm junge Henschen verschiedener Nationen zu-
sammengefilhrt werden. Ihnen wird es dann wohl leichter fallen, den 
anderen zu verstehen, durch gemeinsames Erleben Freundschaften zu 
schlie8en, die von Dauer sind, die zum Vorbild fUr andere werden und 
die letztlich den Kern filr die so notwendige Toleranz zwischen den 
Henschen verschiedener Nationen bilden konnen. 
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Diesem Zweck dienen vor allem auch die gemeinsamen Veranstaltun-
gen, wie etwa das Thanksgiving Dinner, an dem nicht nur osterreichi-
sche Freunde und Zimmerkollegen der jeweiligen amerikanisehen Gruppe, 
sondern auch jene Studierenden aus unserem Land teilnehmen, die in 
der Verqangenheit ein Jahr in Bowling Green verbracht haben. Mit 
Dankbarkeit milssen bier auch die Abschiedstreffen erwahnt werden, die 
Professor Pellischek seit vielen Jahren in seinem Haus in Aigen zu 
veranstalten pflegt. Prof. Leitinger, der die Programmteilnehmer je-
weils im Rahmen einer Exkursion nach Gro8arl fUhrt, ist es zu verdan-
ken, daB die amerikanischen Studierenden eine Vorstellung vom Leben 
der Bergbauern und von der gesamten bauerlichen Kultur osterreichs 
erhalten. Durch solche Erlebnisse wird ohne Zweifel die Aufgeschlos-
senheit gegenUber der nationalen Eigenart eines anderen Volkes und 
damit auch eine gewisse Weltoffenheit gefordert. 

DaB auf dem Gebiet des Verstandnisses fUr die Angehorigen einer 
anderen Nation in den vergangenen zwanzig Jahren unseres Programmes 
schon vieles erreicht worden ist, beweisen auch noch andere Tatsa-
chen: Nicht wenige Studierende aus Bowling Green nehmen - nicht zu-
letzt durch das Erlebnis der Begegnung mit osterreichischen Kollegen, 
aber auch durch das Erlebnis der Gemeinschaft zwischen Lehrenden und 
Studierenden, die in den Frilhzeiten der Universitat bestanden hat und 
auf die im Programm besonderer Wert gelegt wird -
ein zweites Mal, ja sogar ein drittes Mal am Salzburger Programm 
teil. In Bowling Green hat sich schon vor Jahren ein Alumni-Club 
konstituiert, der verschiedene osterreich-freundliche Aktivitaten 
setzt. Es ware zu wilnschen, daB ein ahnlicher Klub, der allen auslan-
dischen Studierenden dienen konnte, auch in Salzburg ins Leben geru-
fen wird. schlieBlich sei noch erwahnt, daB verschiedene Angehorige 
der belden Nationen, die zu den Teilnehmern am Salzburger Programm 
gehoren, sogar den Bund filrs Leben geschlossen haben. 

Bei einem RUckblick auf das Erreichte konnen wir auch mit Freude 
feststellen, daB sich die Zahl der osterreichischen Studierenden, die 
jahrlich entweder als Stipendiaten oder als Teaching Assia~ants auf 
dem Austauschweg nach Bowling Green gehen, standig vergroBert hat. 
Waren es im Studienjahr 1974-75 noch drei Studierende, so wird nun-
mehr Dank einer Initiative von Prasident Olscamp fast doppelt so vie-
len die Moglichkeit eines Aufenthaltes an der amerikanischen Univer-
sitat geboten, wobei noch an eine weitere Steigerung gedacht ist. 

In gleicher Weise ist die Zahl der amerikanischen Teilnehmer am 
Salzburger Programm von ursprUnglich durchschnittlich 25 pro Jahr 
auf nunmehr etwa 35 angewachsen. Seit zehn Jahren besteht in diesem 
Rahmen auch ein Programm filr Graduate Students, deren Zahl von ur-
sprilnglich zwei bis filnf inzwischen auf sechs bis vierzehn angewach-
sen ist. 

wenn der Austausch von Universitatslehrern bisher nur vereinzelt 
stattgefunden hat - immerhin haben die Professoren Richard carpenter 
und Charles crow schon verschiedentlich am Institut fUr Anglistik und 
Amerikanistik in Salzburg gewirkt und Doz. Dr. Signitzer vom Institut 
fUr Publizistik hat in Bowling Green nicht nur studiert, sondern auch 
schon gelehrt -, dann war dies in erster Linie administrativen 
Schwierigkeiten zuzuschreiben. 
Es ist aber im Sinne der Forderung nach groSerer Mobilitat und Inter-
nationalitat der osterreichischen Hoehschulen, wie sie bei der vom 
Bundesministerium flir Wissenschaft und Forschung, der Bundeskammer 
filr gewerbliche Wirtschaft und der Rektorenkonferenz vom 3. bis S. 
Juni 1987 in Graz veranstalteten Taqung Uber Joint Study Programs er-
hoben wurde, daB osterreichische Wissenschaftler einen Teil ihrer 
Ausbildung im Ausland ,erhalten, damit sie dort mit den internationa-
len Standards vertraut gemacht werden. Der Vorteil, der bei einem 
solchen Aufenthalt sowohl fUr Lehrende als auch fUr Studierende er-
wachst, liegt auf der Hand: An die Professoren werden im Ausland Fra-
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gen gerichtet, die ihnen von ihren Studenten im Heimatland kaum ge-
stellt werden; die Studenten werden mit Methoden und Lehrmeinungen 
konfrontiert, die sich von denen ihrer eigenen Lehrer oft wesentlich 
unterscheiden. 

Zur Forderung der Mobilitat der Wissenschaftler ist auch die 
Einfilhrung einer neuen Art von Gastprofessur geplant, die nicht nach 
dem herkommlichen Schema, sondern freizilgiger behandelt werden soll. 
Wir hoffen, daB auf diese Weise auf dem Gebiet des Austausches von 
Lehrenden mit der Bowling Green State University noch mehr erreicht 
werden kann. Zum Schluss ist es angezeigt, allen jenen, die sich je 
um das Programm verdient gemacht haben und die auch heute noch daran 
aktiv mitwirken, den gebilhrenden Dank abzustatten. Vorerst sei jener 
Personlichkeiten gedacht, ~ie nicht mehr unter uns weilen: des Prasi-
denten Hollis Moore, der immer ein belles Ohr fUr die Delange der 
Auslandsprogramme hatte, des Rektors Univ.-Prof.Dr. Josef Revers, un-
ter dem das zehnjahrige Jubilaum souveran gestaltet werden konnte -
der Prasident wurde damals von dem jetzt in MUnchen wirkenden Dean 
Eriksen vertreten - und Prof. Gauerkes, an dessen gUtiges Wesen wir 
uns alle erinnern. 

Besonderer Dank gebUhrt auch dem derzeitigen Prasidenten, Dr.Paul 
Olscamp, der an der Erweiterung des Programms, vor allem auch am 
Austausch von Lehrenden besonders interessiert ist und dafUr auch 
entsprechende Mittel zur ' VerfUgung gestellt hat. Die UnterstUtzung, 
die uns deL derzeitige Rektor der Universitit Salzburg, Univ.-
Prof.Dr. Fritz Schweiger, sowie der Universitatsdirektor Hofrat 
Dr.Raimund Spruzina bel der vorbereitung und der Gestaltung der Zwan-
zigjahrfeier und auch bei der Losung anderer Probleme gewahrten, muB 
gebUhrend erwahnt werden. 

Aufrichtigen Dank schulden wir auch Prof.Dr. Helmut Pellischek-
Wilsdorf, der sich seit Beginn des Programms neben seiner Mitwirkung 
beim Lehrangebot vor allem um die Betreuung der Studenten in person-
lichem Engagement bemUht und bei deren jeweiligen Unterbringung oft 
mit beachtlichen Schwierigkeiten zu kampfen hatte. Sein Einsatz er-
folgt in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen amerikanischen Di-
rektoren, wie Prof. Dr. John G. Erikson, Prof. Dr. Margy Gerber, 
Prof.Dr. Joseph L. Gray, Dr. Helmut Gutmann und Prof.Dr. Klaus 
Schmidt, der bei der Lei tung des Programms schon wiederholt seine 
Energie bewiesen hat und auch die diesjihrige Gruppe mit besonderer 
Umsicht betreut. Zuletzt sei allen osterreichtischen Universitits-
lehrern, die wie Dr. Rudolph AngermUller, DDr. Hedwig Fleischhacker 
und Prof. Josef Leitinger seit Beginn im Studienprogramm tatig sind, 
aber auch allen anderen Kolleginnen und Kollegen, wie Mag.Gabriele 
Abermann, Dr.Kurt Arrer, Mag.Johann Baumgartner, Dr.Hans Holler, 
Dr.Sigrun Leos, Dr.Heidrun Maschl, Univ.-Prof.Dr.Erhard Mock, Mag.Eva 
Stupppnik-Bazzanella, Dr.Emil Windhager, Mitarbeitern, die zu einem 
in Freundschaft verbundenen Team geworden sind. 

Das Programm der Bowling Green State University hat sich zu einem 
voll anerkannten Bestandteil der Universitat Salzburg entwickelt. 
Wir wollen wUnschen, daB unser Programm wachsen und gedeihen mege zum 
Nutzen kUnftiger Studierender aus Ubersee und aus unserem viel ge-
liebten und viel geprtiften osterreich. 
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Wanderer zwischen den Welten 

Klaus M. Schmidt 

Ein altes plattdeutsches Sprichwort lautet: "Wat dem eenen sin 
Uul, is dem annern sin Nachtij al." (Was fUr den einen die Eule, ist 
fUr den anderen die Nachtigal!). Auf unsere Situation Ubertragen 
konnte das sprichwort etwa lauten: "Was ftir die einen der Hamburger, 
ist fUr die anderen das Schnitzel." Und schon sind wir mitten in der 
Welt der Klischeevorstellungen, d.h. wenn man annimmt, daB man in 
Amerika (USA) fast ausschlielHich Hamburger und in osterreich fast 
ausschlieBlich Schnitzel (womeglich mit Noodle und Shtroodl el iBt. 

Die moderne Reiseindustrie hat es zwar so weit gebracht, daB ein 
GroBteil der Henschen auf beiden Seiten des Atlantischen und Pazifi-
schen ozeans sich stindig auf einer fast unUbersehbaren Volkerwande-
rung befindet, aber was auf diesen FeldzUgen gesammelt wird (selbst 
in Form von Videobindern), geht auch nicht weit Uber das hinaus, was 
schon bei den reiselustigen BUrgern des l9.Jahrhunderts karikiert 
worden ist. So wurde schon damals einem Reisenden, der sich nach sei-
ner RUckkehr aus der Ferne zu Hause als der Experte ausgab, folgende 
Entdeckung in den Mund gelegt: "In llamburg tragen die Kellner rote 
Haare", weil-er zufallig von einem mit solchem Aussehen bedient wor-
den ist. 

Das Sich-Mokieren Uber der Anderen Aussehen hat schon immer einen 
Lowenanteil bel den Klischeevorstellungen davongetragen. 
"These Austrians with their funny costumes! Diese Amerikaner, keinen 
Geschmackl Diese Jeans, BaseballmUtzen und CowboyhUtel Wie oft ist 
man schon gegen diese Stereotypisierungen mit verbalen Dreschflegeln 
vorgegangen, und trotzdem halten sie sich so hartnackig, wie etwa ein 
"Mitesser", der sich immer wieder an der selben Stelle bildet, so oft 
man ihn auch ausdrUckt. Such is life! 
Sellen wir uns damit abfinden? 

Das einzige Ergebnis, das uns bislang diese kamerabewehrten Mas-
seneroberungen gebracht haben, ist die Aufteilung unseres Planeten in 
verschiedene Welten, wobei in allerjilngster Zeit die erste und zweite 
mit Vorliebe die dritte besucht, um sich zu beweisen, wie schon es 
doch in der eigenen ist. Deshalb ist es fUr uns, die wir uns zum Ziel 
gesetzt haben, ein klein wenig gegen diesen Strom anzuschwimmen, mehr 
zu erreichen als mit Abziehbildchen in den Kopfen herumzurennen, be-
senders wiqhtig, immer wieder Bilanz zu ziehen. 

GewiB, auch unsere Studenten, ob sie nun von den USA nach ester-
reich kommen oder den umgekehrten Weg gehen, beginnen immer zunachst 
ihren Aufenthalt als Touristen. Zu Anfang ist da natUrlich der Reiz 
des Neuen, die Phase des Wowt und Schaut, die ja auch fUr den VergnU-
gungsreisenden das Wichtigste ist. Da werden die meisten Photos ver-
knipst - zur Erinnerung -, deren Qualitit doch nie das Postkartenni-
veau am Kiosk erreicht. Und wenn man sich dann schon etwas akklimati-
siert hat, folgt die Zeit desVergleichens, des gegenseitigen Aufrech-
nens, dessen breite Basis der Angebot- und Preisvergleich bildet. In 
diese Zeit gehoren die Klagen Uber das kratzige Toilettenpapier in 
Europa im Vergleich zum eigenen kuschelweichen, das viel zu kalte 
Bier in Amerika, das so kalt serviert wird, weil es in Wirklichkeit 
keinen Geschmack hat, der Leberkas wird zum "salty meatloaf", das 
Schnitzel zum "steamrolled, deep fried squirrel", der Hamburger zum 
"g·schmacklosen Flaaschlaaberl auf ana laadschedn Semmi". Da moniert 
man die standige Belehrung im osterreichischen und umgekehrt die 
stindige Werbung im amerikanischen Fernsehen, die Militanz im Obus 
(besonders von alten Damen mit Regenschirmen) und die grantigen Kaf-
fehauskellner, das penetrante Lacheln und das ewige Freundlich-sein-
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gen gerichtet, die ihnen von ihren Studenten im Heimatland kaum ge-
stellt werden; die Studenten werden mit Methoden und Lehrmeinungen 
konfrontiert, die sich von denen ihrer eigenen Lehrer oft wesentlich 
unterscheiden. 

Zur Forderung der Hobilitat der Wissenschaftler ist auch die 
EinfUhrung einer neuen Art von Gastprofessur geplant, die nicht nach 
dem herkemmlichen Schema, sondern freizUgiger behandelt werden soll. 
Wir hoffen, daB auf diese Weise auf dem Gebiet des Austausches von 
Lehrenden mit der Bowling Green State University noch mehr erreicht 
werden kann. Zum Schluss ist es angezeigt, allen jenen, die sich je 
um das Programm verdient gemacht haben und die auch heute noch daran 
aktiv mitwirken, den gebUhrenden Dank abzustatten. Vorerst sei jener 
Personlichkeiten gedacht, ~ie nicht mehr unter uns weilen: des Prasi-
denten Hollis Moore, der inmer ein belles Ohr fUr die Be lange der 
Auslandsprogramme hatte, des Rektors Univ.-Prof.Dr. Josef Revers, un-
ter dem das zehnjahrige Jubilaum souveran gestaltet werden konnte -
der Prasident wurde damals von dem jetzt in MUnchen wirkenden Dean 
Eriksen vertreten - und Prof. Gauerkes, an deasen gUtiges Wesen wir 
uns alle erinnern. 

Besonderer Dank gebUhrt auch dem derzeitigen Prasidenten, Dr.Paul 
Olscamp, der an der Erweiterung des Progranms, vor allem auch am 
Austausch von Lehrenden besonders interessiert ist und dafUr auch 
entsprechende Mittel zur· verfUqung gestellt hat. Die UnterstUtzung, 
die uns deL derzeitige Rektor der Universitat Salzburg, Univ.-
Prof.Dr. Fritz Schweiger, sowie der Universitatsdirektor Hofrat 
Dr.Raimund Spruzina bei der Vorbereitung und der Gestaltung der Zwan-
zigjahrfeier und auch bei der Losung anderer Probleme gewabrten, mu8 
gebUhrend erwihnt werden. 

Aufrichtigen Dank schulden wir auch Prof.Dr. Helmut Pellischek-
Wilsdorf, der sich seit Beginn des Programms neben seiner Mitwirkung 
beim Lehrangebot vor allem um die Betreuung der Studenten in person-
lichem Engagement bemUht und bei deren jeweiligen Unterbrinqung oft 
mit beachtlichen Schwierigkeiten zu kampfen hatte. Sein Einsatz er-
folgt in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen amerikanischen Di-
rektoren, wie Prof. Dr. John G. Erikson, Prof. Dr. Margy Gerber, 
Prof.Dr. Joseph L. Gray, Dr. Helmut Gutmann und Prof.Dr. Klaus 
Schmidt, der bei der Leitung des Programma schon Wiederholt seine 
Energie bewiesen hat und auch die diesjahrige Gruppe mit besonderer 
Umsicht betreut. Zuletzt sei allen osterreichtischen Universitats-
lehrern, die wie Dr. Rudolph AngermUller, DDr. Hedwig Fleischhacker 
und Prof. Josef Leitinger seit Beginn im Studienprogramm tatig sind, 
aber auch allen anderen Kolleginnen und Kollegen, wie Mag.Gabriele 
Abermann, Dr. Kurt Arrer, Mag. Johann Baumgartner, Dr. Hans Holler, 
Dr.Sigrun Laos, Dr.Heidrun Maschl, Univ.-Prof.Dr . Erhard Mock, Mag.Eva 
Stupppnik-Bazzanella, Dr . Emil Windhager, Mitarbeitern, die zu einem 
in Freundschaft verbundenen Team geworden sind. 

Das Programm der Bowling Green State University hat sich zu einem 
voll anerkannten Bestandteil der Universitat Salzburg entwickelt. 
Wir wollen wUnschen , daB unser Programm wachsen und gedeihen moge zum 
Nutzen kUnftiger Studierender aus Ubersee und aus unserem viel ge-
liebten und viel geprilften ~sterreich. 
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Wanderer zwischen den Welten 

Klaus M. Schmidt 

Ein altes plattdeutsches Sprichwort lautet: "Wat dem eenen sin 
uul, is dem annern sin Nachtijal." (Was fUr den einen die Eule, ist 
filr den anderen die Nachtigal!). Auf unsere Situation Ubertragen 
konnte das Sprichwort etwa lauten: "Was fUr die einen der Hamburger, 
ist fUr die anderen das Schnitzel." Und schon sind wir mitten in der 
Welt der Klischeevorstellungen, d.h. wenn man annimmt, daB man in 
Amerika (USA) fast ausschlie8lich Hamburger und in osterreich fast 
ausschlie8lich Schnitzel (womoglich mit Noodle und Shtroodle) i8t. 

Die moderne Reiseindustrie hat es zwar so weit gebracht, daB ein 
Gro8teil der Henschen auf beiden Seiten des Atlantischen und Pazifi-
schen Ozeans sich standig auf einer fast unUbersehbaren Volkerwande-
rung befindet, aber was auf diesen FeldzUgen gesammelt wird (selbst 
in Form von Videobandern), geht auch nicht weit Uber das hinaus, was 
schon bei den reiselustioen Bilrgern des 19. Jahrhunderts karikiert 
worden ist. so wurde schon damals einem Reisenden, der sich nach sei-
ner RUckkehr aus der Ferne zu Hause als der Experte ausgab, folgende 
Entdeckung in den Mund gelegt: "In Hamburg tragen die Kellner rote 
Haare", weil-er zufallig von einem mit solchem Aussehen bedient wor-
den ist. 

Das Sich-Mokieren Uber der Anderen Aussehen bat schon immer einen 
Lowenanteil bei den Klischeevorstellungen davongetragen. 
"These Austrians with their funny costumest Diese Amerikaner, keinen 
Geschmackt Diese Jeans, BaseballmUtzen und CowboyhUtel Wie oft ist 
man schon gegen diese Stereotypisierungen mit verbalen Dreschflegeln 
vorgegangen, und trotzdem halten sie sich so hartnickig, wie etwa ein 
"Mitesser", der sich irnmer wieder an der selben Stelle bildet, so oft 
man ibn auch ausdrilckt. Such is lifel 
Sollen wir una damit abfinden? 

Das einzige Ergebnis, das uns bislang diese kamerabewehrten Mas-
seneroberungen gebracht haben, ist die Aufteilung unseres Planeten in 
verschiedene Welten, wobei in allerjUngster Zeit die erste und zweite 
mit Vorliebe die dritte besucht, um sich zu beweisen, wie schon es 
doch in der eigenen ist. Deshalb ist es fUr uns, die wir uns zum Ziel 
gesetzt haben, ein klein wenig gegen diesen strom anzuschwimmen, mehr 
zu erreichen als mit Abziehbildchen in den Kopfen herumzurennen, be-
senders wi~htig, inmer wieder Bilanz zu ziehen. 

Gewi8, auch unsere Studenten, ob sie nun von den USA nach ~ster
reich kommen oder den umgekehrten Weg gehen, beginnen immer zunachst 
ihren Aufenthalt als Touristen. Zu Anfang ist da natilrlich der Reiz 
des Neuen, die Phase des Wowt und Schaut, die ja auch filr den Vergnil-
gungsreisenden das Wichtigste ist. Da werden die meisten Photos ver-
knipst - zur Erinnerung -, deren Qualitit doch nie das Postkartenni-
veau am Kiosk erreicht. Und wenn man sich dann schon etwas akklimati-
siert hat, folgt die Zeit desVergleichens, des gegenseitigen Aufrech-
nens, dessen breite Basis der Angebot- und Preisvergleich bildet. In 
diese Zeit gehoren die Klagen Uber das kratzige Toilettenpapier in 
Europa im Vergleich zum eigenen kuschelweichen, das viel zu kalte 
Bier in Amerika, das so kalt serviert wird, weil es in Wirklichkeit 
keinen Geschmack hat, der Leberkis wird zum "salty meatloaf", das 
Schnitzel zum "steamrolled, deep fried squirrel", der Hamburger zum 
"g'schmacklosen Flaaschlaaberl auf ana laadschedn Sernmi". Da moniert 
man die sU.ndige Belehrung im osterreichischen und umgekehrt die 
standige Werbung im amerikanischen Fernsehen, die Militanz im Obus 
(besonders von alten Damen mit Regenschirmen) und die grantigen Kaf-
fehauskellner, das penetrante Lacheln und das ewige Freundlich-sein-
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mUssen am Campus und der unaufhorliche "muzac" im Supermarkt. Oa ist 
die osterreichische Uni chaotisch, die Studenten sind faul, in ihren 
eigenen Cliquen verhaftet und nur am sinnlosen Schwatzen tiber Politik 
interessiert , die amerikanische Uni ist verschult und die Studenten 
sind politisch naiv, streberhaft, und hinter der freundlichen Fassade 
gibt es keine 
echten Beziehungen. 

In dieser Phase der Begegnung fliegen dann oft die geistigen 
und emotionalen Fetzen. Nirgends und vor nichts macht man halt, 
selbst die jeweilige Dwnmheit der jeweiligen Prasidenten wirft man 
sich gegenseitig an den Kopf, und jeder fUhlt sich fUr alles und je-
den in seinem Lande verantwortlich und erwartet das selbstverstand-
lich vom andern auch. Das ist die Phase des "Kulturschocks", die eher 
als "Kulturkrieg" bezeichnet werden sollte, alle gegen eine/n und ei-
ne/r gegen alle. Jeder ein kleiner Eroberer, der dem Zielland end-
lich einmal (seine eigenel Kultur und Zivilisation bringen will. Die 
ganze Welt ein einziges osterreichl 
-- Die ganze Welt ein einziges Amerikal Oder - eher - doch -
nicht? 

Inzwischen sind schon Honate vergangen, vielleicht sogar ein 
ganzes Semester. Nach der Anfangseuphorie darUber, da8 man tatsach-
lich sein eigenes Essen bestellen, selbst sein Busticket kaufen kann, 
waren die "downs" Uber uns hereingebrochen. -- Man hat uns zwar ge-
sagt, wir sallen keinen politischen Diskussionen aus dem Weg gehen, 
da man uns sonst als "naive Amerikaner" ansieht , aber sprachlich 
geht's doch nicht so schnell, wie ich mir das vorgestellt habe. --
FrUher im "In-Beisl" hab • ich doch stets meine/n Frau/Mann stehen 
konnen , aber hier in Amerika haben die noch gar nicht gemerkt, wie 
"sophisticated" ich eigentlich bin . --"Thanksgiving away from home!" 
-- "Weihnachten in der Fremdel" 

Und dann auf einmal geht · s aufwirts, nicht nur weil die Tage 
wieder linger werden. Neulich hat einer gesagt, "fUr eine/n Amerika-
ner/in sprichst du aber super deutsch", und ich hab ' gleich bewiesen, 
da8 ich ja noch viel mehr kann, namlich "gei'Mia", "aufi -obi - und ei-
ni" geht mir jetzt flott von den Lippen, und der berUhmte "Oach-
kotzlschwoaf" kostet mich nur noch ein Lacheln . --
Und zu mir hat eine/r gesagt, "you got such a cute accent - from Swe-
den perhaps? My parents came from Sweden." - "You ' re kidding", 
sag· ich ganz cooL Vor einer Woche war ich bei Carol" s Eltern in 
Cleveland. So gut wie dort hab· ich schon lang nicht mehr gegessen. 
-- Und ich war bei Franz Uber die Feiertage ( gottseidank gibt • s in 
Osterreich so vielel) in Bad Aussee im Forsthaus seines Onkels. Na, 
solche lieben Leute, und der Tafelspitz mit Krensauce, ein Gedicht! 

Ein kleines Wunder ist geschehen. Auf einmal ist das Toiletten-
papier nicht mehr so hart sondern eher kraftig, vom Schnitzel weiB 
man wo • s gut schmeckt und billig ist, beim amerikanischen Bier hat 
man das Hichelob oder das Augsburger entdeckt und man tragt jetzt ein 
BGSU sweat shirt. -- Im Schwarzen Rossl qibt's jede Woche Superpar-
ties, bei Walter Weiss hat man eine 2 bekommen, und die Renate und 
der Peter sollen unbedingt nachstes Jahr nach BG . -- Inzwischen teilt 
man sich mit Ted und Chrissy das Auto und war schon zweimal bei Tony 
Packo's in Toledo, und wie man jemals wieder ohne Myles · Pizza und 
den Pi'tchers Heineken zurechtko11111en soll, weiB man noch nicht. 

Mai oder Juni ist es dann. Die PrUfungen gingen alle glatt oder 
so, so, man hat einen Degree oder noch keinen. Der Henry James Pro-
fessor war klass ·, die osterreichischen Professor en sind wirklich 
auch nette Henschen, wenn man sie mal naher kennenlernt, und Uber-
haupt befindet man sich plotzlich unter Henschen, hilben wie drUben. 
We waren die denn vorher alle? -- Man fahrt noch einmal nach Grie-
chenland oder Spanien, die Westkilste oder New Orleans, denn so 
schnell kann man doch noch nicht nach Hause fahren. 
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Uberhaupt, wie wird denn das sein - wieder zuhause? 
Landung - reentry shock - der Krieg mit den Eltern (Bua, wie 

hast du di verandertl - This is not the daughter I used to know any 
morel). Man gibt vor, nicht mehr richtiq Deutsch, nicht mehr richtig 
Englisch zu konnen. Als osterreicher weiB man nun alles Uber Ameri-
ka, als Amerikaner alles Uber Osterreich und die anderen garnichts . 
Geht nun alles von neuem los, nur mit umgekehrten Vorzeichen? - Ein 
weniq, aber doch nicht ganz, denn man hat die Henschen gesehen dort 
drUben, und dadurch sind einem die eigenen ein bi8chen fremd gewor-
den . Aber erstens gibt sich das und zweitens schadet's nicht. 

FUr uns bleibt als Fazit. Solange nicht die Welt an unserem We-
sen genesen ist sondern unser Wesen ein biBchen an der Welt, ist al-
les gut. 

(Alle Zitate sind so oder in ganz ahnlicher Form von mir in meiner 
Uber 15-jahrigen Betreuung amerikanischer Studenten in osterreich und 
osterreichischer Studenten in Amerika des ofteren gehort worden, und 
ich werde dies auch bezeugen, wenn ich dafUr nicht die Hand ins Feuer 
legen mu8.1 
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Gaudeamus igiturl 

by DDr. Hedi Fleischhacker 

Anniversaries verleiten unweigerlich zur Erstellung von Stati-
stikenl Solche systematisch geordneten Darstellungen sind nun leider 
nicht ganz mein Fall, denn, wie jeder weiB, der mich naher kennt, ha-
be ich eher einen Hang zum Chaotischen. Nicht gerade positiv fUr ei-
nen Lehrer, wie? Dennoch, what follows, is an attempt, since one 
should alway~ be ready to answer a challenge. 

It all started in 1965, when students and professors at Bowling 
Green (or the other way around, in order not to hurt anyone I 5 fee-
lings) decided that they wanted to have me there for a whole year . 
They had met me in Salzburg a year before as a teacher in a six-week 
Summer Course, when I was not more attractive though, but at least 23 
years younger than I am now. And, as mentioned previously, it was for 
only six weeks. so much for an excuse for those who were responsible 
for what was to follow! They had no idea, what they were in for; ho-
wever, they were soon to. find out. 
Anyway, it was too late! The disaster that was to follow was inevi-
table: there_! was, busily talking for hours and hours, as I've al-
ways been, and "lascate ogni speranza", as the educated say, there is 
probably not too much hope for the future in that respect. 
In quite a few lectures (about twenty) I tried to make public relati-
ons for Salzburg, the city of the "Sound of Music", Schnitzel with 
noodles (a ghastly idea for me as a Viennese), and the most fattening 
(like all wonderful things in life) "Mozart Kugels". 
Since Dr. Alssen, who (forgive her) has to be blamed (above all other 
people) at Bowling Green State university for having brought me to 
the United States, had a sabbatical in the year to follow my stay in 
BG, I managed to recommend Dr . Pellischek, known to me from home, to 
replace her in Bowling Green. And thus he became the one to do the 
job of organizing the Salzburg program with the help of Professor 
StUrzl, who was then the Dean of our faculty, and able to put the 
idea into operation. So much for statistics! 

Twenty three years have passed since I set foot on American soil 
for the first time, and I may say that I enjoyed my job at BG from 
the first to the very last minute . I had a great time with my stu-
dents there, and also here in Salzburg, where I met quite a few of 
them again . I gladly remember the quiet charms of the little city, 
where I made friends among colleagues and students. I remember the 
Maumee valley, and the romantic windmill ( smootching corner of the 
students), the not so romantic lecture halls, and the Pheasant Room, 
where I had my daily lunch and much fun, since I would be heard not 
only at our own table where I was usually joined by Liuda Alssen and 
Dzidra Shllaku, among others. I remember the late Herbert Gauerke 
and his wife Hazel, who were enormously helpful in making my house-
hold at South College Drive - to say the least - a little less philo-
sophically chaotic than it was. At this point, I suppose, I should 
make best use of the opportunity to express my sincere gratitude for 
everything I gained from Bowling Green: for my own modest, and my 
son's future career (English being an indispensable necessity for a 
Psychiatrist at a University Hospital), for my having been invited to 
Bowling Green and much honored at receptions by the President, Dean, 
and colleagues a few years ago, and for all the friendship I received 
especially at the time ( 1965), when I definitely needed friendship 
more than ever before in my life. 

At the end of this epistle I have one word to those who were 
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my students - those who might still have the feeling that they did 
not gain all the wisdom they expected to grasp from me. As the phi-
losopher says: not to own but to seek knowledge is what counts, and 
-if this is some comfort - I'm still a searcher, owning nothing but 
the Socratic knowledge of knowing that I know nothing . 

DaB ich im Vorangegangenen einer Statistik auch nur einigermaBen 
gerecht geworden ware, muB wohl auch vom wohlwollendsten Leser in 
Zweifel gezogen werden. Give me credit for having tried at least! 
-and forgive me for the "gemixte Language", which is also one of the 
many things I enjoyed at Bowling Green, and one of the many great 
reasons why there will always "burn a candle in the cathedral of my 
heart" for the place,and the people who have lived and still live 
there. 

In diesem Sinne: gaudeamus - und: vivat academia! 
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AUS UNTERRICHT UNO FORSCHUNG 

osterreichs Stellung in der Welt 
- Wunschvorstellunqen und Realitat 

von Univ.-Prof.Dr. Erhard Mock 

Es klingt geradezu ri.ihrend, wenn offizielle und inoffizielle 
Vertreter der Republik osterreich ihr Land als "klein" und im "Herzen 
Europas," manctunal auch in "Mitteleuropa" gelegen bezeichnen. Als 
weiteres Charakteristikurn fUr den Staat in den Ostalpen und an der 
Oonau nennen seine BUrger die frei gewahlte immerwahrende Neutrali-
tat. Diese Neutralitat sehen viele osterreicher durch die Polarisie-
rung in West und Ost wie in Nord und Si.id gefahrdet, und meinen eine 
Bri.ickenfunktion ihres Landes hange allein von einem Klima der Ent-
spannung in "Mitteleuropa" ab, einer diffuse~. und r~ndlosen Regio~, 
in deren Mi tte-- ironisch gesprochen -- eben osterreJ.ch liegt. Dl.e 
Einschatzung der eigenen "Kleinheit" und wirtschaftliches Interesse 
haben in den letzten Jahren eine geradezu enthusiastiche, nur di.irftig 
reflelttierte Sehnsucht nach einer "Quasi-Mitgliedschaft" in der Euro-
paischen Gemeinschaft gewecltt. Ja, manche meinen sogar, eine Voll-
mitgliedschaft sei mit dem Status der immerwahrenden Neutralitat 
durchaus vereinbar. Weiter kommt hinzu, daB viele unserer Landsleute 
meinen daB osterreich als Land "ohne koloniale Vergangenheit" wie 
kein a'nderes pradestiniert sei, der Dritten Welt ein hilfreicher 
Partner zu sein. Unerschi.itterbar ist aber schlieBlich der Glaube, daB 
osterreich eine kulturelle GroBmacht sei . -- Soweit die wichtigsten 
Stegsatze zum osterreichischen Selbstverstandnis. 

Hier gilt es, einiges zurechtzuri.ickenl Danen oder Schweizer, ob-
wohl ihre Heimatlander kleiner und weniger bevolkert sind, verstehen 
sich keineswegs als Angehorige eines "Kleinstaates." Mit seinen 7,5 
Millionen Einwohnern steht Osterreich in der Zahl der rund 200 Staa-
ten und Territorien an 70. Stelle. Betrachtet man seine Wirtschafts-
kraft, so liegt es an 28. Stelle. osterreichs geostrategisch~ Posi-
tion mit seiner vergleichsweise groBen Ost-West-Ausdehnung, dl.e wes-
entlich gro6er ist als etwa das "Fulda-gap" an der Ostflanke der Bun-
desrepublik Deutschland, das den Nato-Strategen so viel Kopfzerb:e-
chen bereitet, macht Osterreich ZU einem Staat mit bedeu~end~r re~l.O
naler Verantwortung, die ein Beteuern der eigenen "KleJ.nhel. t" nl.cht 
zu mindern vermag. 

Bleibt weiter die Frage zu pri.ifen, was es mit der Aussage, 
osterreich liege im "Herzen Europas" und der Rede von "Mitteleuropa" 
auf sich habe. Real und politisch existiert kein Europa vom Atlantik 
bis zum Ural. . Es existieren zwei "Europas." das eine, das sich zu-
nehmend als wirtschaftliche Einheit begreifende Westeuropa, dessen 
militarische Dominante in der NATO liegt, und Osteuropa unter sowje-
tischer Herrschaft . Beide Blocke sind voneinander in jeder Hinsicht 
abgesetzt, wenngleich manches in den Jahren menschlicher geworden 
ist. aster reich liegt an der Trennlinie zwischen den "Europas." Es 
liegt nicht im Herzen, sondern ist der ostlichste Staat Westeuropas . 
Nur rund 10\ des osterreichischen Au8enhandels gehen nach Osteuropa. 
In den Verkehrsstromen Ubertreffen die Reisenden von und nach Frank-
furt, ZUrich, London, Paris die nach Moskau oder Budapest urn ein 
Vielfaches. Ein ''Mitteleuropa," in dem etwa Prag, Budapest oder Zag-
reb eine Rolle spielt, existiert nur in der Nostalgia an die versun-
kene osterreich-Ungarische Monarchie, die nicht zuletzt an den Span-
nungen eines vielsprachigen, kulturell uneinheitlichen politischen 
Systems im Streit urn die sogenannten Nationalitaten zugrunde ging. 
Die Realitat von heute mag zwar wehmiltig an das vergleichsweise milde 
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habsburgische Zepter erinnern, aber diese Realitat von heute ist e~ne 
solche von Blacken, aus denen einzelne Staaten nicht ausbrechen kon-
nen. Der Prager Fri.ihling von 1968 hat dies zuletzt eindrucksvoll ge-
zeigt. 

Die Situation zweier Blacke in Europa wirft die Frage nach den 
Besonderheiten der osterreichischen immerwahrenden Neutralitat auf. 
standardaussage ist daB unser Land diesen volkerrechtlichen Status 
freiwillig gewahlt 'hat. Hier muB man zurnindest dreierlei Spharen 
trennen: die formale, die historische und die politische. In formaler 
Hinsicht gibt es nichts zu deuten: die immerwahrende Neutralitat wur-
de deklariert, nachdem die Besatzer abgezogen waren. 
Der staatsvertrag von Wien aus 1955 enthalt keine Aussage Uber die 
Neutralitat osterreichs. Wir haben uns "aus freien Sti.icken" da:z:u be-
kannt und dies der Staatengemeinschaft notifi:z:iert. Historisch kann 
man die Neutralitat als Ergebnis der Bemilhungen osterreichs seit dem 
Kriegsende 1945 sehen, seine Einheit durch Distanz zu den Blacken bel 
wirtschaftlicher und politischer Westintegration zu bewahren. Das 
Vorbild der Schweiz hat dabei eine groae Rolle gespielt, und dies 
wurde auch von der sowjetunion als politische Grundlage einer Neutra-
litat osterreichs akzeptiert (Moskauer Memorandum 1955). Mit anderen 
Worten: Unter den gegebenen Umstanden haben Osterreichs Politiker die 
Einsicht gezeigt und bewahrt, daB die Alternative :z:ur Neutralitat die 
dauernde Besetzung durch die Sieger von 1945 war und die potentielle 
hegemoniale und militarische Einflu8nahme sein konnte, was wiederum 
eine Teilung des Landes bedeuten konne. Wenn die Ost-West-Grenze 
welter ostlich verliefe, ware osterreich wahrscheinlich Teil der NA-
TO· liefe diese welter westlich, dann wire der Warschauer Pakt die 
poiitische Heimat unseres Staates . Well die Clsterreicher aber ihre 
politische und territoriale Integritat aufrecht erhalten wollten und 
wollen bleibt die immerwahrende Neutralitat, von Volkerrechts wegen 
eine ~waffnete Neutralitat, an der sowohl Ost wie West ihr Interesse 
haben, die zwingende Losung. Man mag die Einsicht in diese Notwen-
digkeit auch "freiwillig" nennen. 

Diese durchaus realistische Sicht der Gegebenheiten wird jedoch 
unrealistisch Uberhoht, wenn sich selbst das offizielle osterreich 
eine "Brilckenfunktion zwischen Ost und West" arrogiert. 

Zwar leistet osterreich viele und nUt:z:liche Dienste im Kon:z:ert der 
Nationen, vor allem wenn man die Arbeit der Gesandtschafts- und Kon-
ferenzdiplomatie betrachtet -- Schlechtwetter:z:onen, wie die interna-
tiona1e KUhle am gegenwartigen Bundesprlisidenten tun hier nur wenig 
Abbruch.-- Oennoch, wenn die UdSSR und die USA einander treffen wol-
len haben sie andere Moglichkeiten genug. Aber auch in einem innen-
polf.tischen Sinn ist das Bild der "BrUcke" irrefilhrend. 
So konnte namlich der Eindruck entstehen, tssterreich ware so etwas 
wie ein "Obergangsstaat" zwischen Ost und West, gewisserma8en eine 
halbe Volksdemokratie. Bei aller Kritik an manch einer Entwicklung 
in unserem Lande, bier liegt Inkongruenz: osterreich ist eben derost-
lichste westliche Staat, was auch die Sowjets akzeptieren und besie-
gelt haben (Art. B Staatsvertrag von Wien 1955). Die militarisch --
nach dem Vorbild der schweiz -- :z:u interpretierende immerwahrende 
Neutralitat ist die Grundlage fUr ein derart verstandenes osterreich. 
Dies gilt auch dann, wenn die Spannungen zwischen Ost und West wieder 
starker zum Tragen kommen sollten. 
Denn dann wird es filr die Sowjets wieder wichtig sein, daB der NATO 
ein neutraler Riegel vom Genfer- bis zurn Neusiedlersee vorgeschoben 
wird der deren Nord-Si.id-Operationen behindert, wie urngekehrt es der 
sowj~tunion wenig brachte, auf ostosterreichischem Gebiet zu operie-
ren. Aber selbst wenn man das Militarische ausklammert und sich den 
ideologischen und wirtschaftlichen Aspekten der osterreichiscben Ge-
gebenheiten zuwendet, so kann man das Interesse des Westens erkennen, 
die militarische Neutralitat osterreichs zu schatzen, die es ermog-
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licht, da8 in den Flanken des Warschauer Paktes ein Staat existiert 
der in der Tat als "ostlichster westlicher Staat" angesprochen werde~ 
kann . Freilich ist dieses Osterreich auch irritierend: FUr die NATO 
mehr im Militarischen, fUr den warschauer Pakt im Ideologischen und 
Wirtschaftlichen. Dieser Staat ist eben gewissermaBen ein Kind von 
Spannung und Entspannung -- er mu8 mit beiden leben. 

Aus der Verpflichtung Osterreichs zur immerwahrenden Neutrali-
tat, die unter anderem einseitige wirtschaftliche Ma8nahmen gegen 
KriegsfUhrende verbietet, folgt auch die Distanz gegenUber der von 
der NATO militarisch dominierten Europaischen Gemeinschaft . 
Bis in die allerjUngste Vergangenheit hat Uber die Einhaltung dieser 
Neutralitatspflichten die Sowjetunion eifersUchtig gewacht . 
Inzwischen scheint sich der Kreml den wirtschaftlichen Notwendigkei-
~en zu beugen und sucht selbst Kontakt zur Europaischen Gemeinschaft. 
Osterreichs angestrebte engere Bindungen zur Europaischen Gemein-
schaft sind noch ohne Konturen. Die Zollgrenzen fUr Industriewaren 
sind ohnehin schon gefallen. Bisher ist osterreich -- wie die Ubrigen 
Neutralen auch -- als Au8enseiter im Europaischen Markt qut gefahren. 
Sein Handel mit den EG-Landern wachst starker als der zu anderen Re-
gionen. Osterreichs Wirtschaftswachstum ist deutlich starker als der 
Durchschnitt der EG-Staaten, seine Wabrung gehort zu den stabilsten 
der Welt ; Arbeitslosigkeit und Strukturkrisen der Industrie werden 
trotz schmerzlicher Einschnitte besser als anderswo bewaltigt. 
Sollte sich ~sterreich unter dem Vorbehalt von KUndiqungsmoglichkei-
ten aus GrUnden seiner Neutralitat enger an die Europaische Gemein-
sehaft, etwa in der Landwirtscbafts-, der Industrie- und der Verkehr-
spolitik binden, wUrde es sicher mehr in die gemeinsame Kasse zahlen 
als empfangen. Dennoch ein GroBteil der osterreichischen Wirtschaft 
braucht den gro8en Markt Westeuropas. 
Aber man wird im SchulterschluB mit den Ubrigen Neutralen wie in den 
60er und 70er Jahren zu Vertragen mit der Europaischen Gemeinschaft 
zum wirtschaftlichen Vorteil aller ko11111en konnen. Eine EG-Euphorie 
aber erscheint nicht angebracht . 

Allein nicht nur der Ost-West-Konflikt zeichnet die Vorstellun-
gen in Osterreich. Auch die Auseinandersetzung zwischen den Reichen 
und den Habenichtsen unter den Nationen beschaftigt zumindest die 
Imaginationen der osterreichischen offentliehkeit. 
Man pocht hierzulande gerne darauf, da8 osterreich nie als das Habs-
burgerreich eine FUlle von Binnenkolonialisierungen systematisch vor-
angetrieben. Man denke etwa an Galizien oder Bosnien-Herzegowinal 
Manche Uberhebliche Xu8erung Uber unsere ostlichen und sUdostlichen 
Nachbarn hat vergleichsweise "kolonialen" Anstrich. Im Ubrigen aber 
liegen die Mittel, die Osterreich fUr die Staaten der Dritten Welt 
aufwendete unter dem, was vergleichbare Staaten leisten. 

Jeder osterreicher ist Ubrigens schlie8lich davon Uberzeugt, daB 
sein Land eine Gro8macht auf dem Gebi ete der wenn ihm dabei blo8 die 
Kultur sei, auch Lipizzaner der Spanischen Hofreitschule in Wien und 
die Mozartkugeln einfallen. Nun ist es in der Tat so, da8 vor allem 
im reproduktiven kUnstlerischen Bereich Beachtliches geleistet wird. 
Allein einige bekannte zeitgenossische Schriftsteller und Bildhauer 
retten Osterreichs kulturelle Gegenwartsbedeutung. Andererseits gibt 
es nur wenige Verlage mit Durchsetzungsvermogen im deutschen Sprach-
raum. t>sterreichs Buchproduktion ist wei t unter dem europaischen 
Sehnitt . Die offnung der Universitaten und Hochschulen ist keines-
wegs von den dazu notigen Mitteln gespeist. Die Forschungspolitik 
blieb bis jetzt unterdotiert und zersplittert. Erste zaghafte Ansatze 
gehen von denen a us, die nur Vorschlage machen konnen , aber keine 
Macht haben, Mittel zu verteidigen: den Hochschullehrern, Assistenten 
und Professoren selbst . In Zeiten der Austeritat Geld fUr Kunst, Kul-
tur und Wissenschaft zu fordern, kann frustrie~end werden. 

Nach alledem: Ist Osterreich im Bild Osterreichs mehr Wunsch als 
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Realitat7 Sieber nichtl Aber der Wunsch nach mehr und realistischer 
Selbsteinschatzung ist geraae 1988 -- 50 Jahre nach dem nicht unver-
schuldeten Verlust der Selbstandigkeit Osterreichs -- ein l egiti mer 
Wunsch, eben der Wunsch nach mehr Sicht der Realitat. 
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Problema der Rohstoffpolitik im Nord-SUd-Dialog 

von Dr. Emil Windhager 

Wie gravierend die Rohstoffproblematik im Rahmen des globalen 
okonomischen GefUges ist, weiB man spatestens seit einer Publikation 
Anfang der siebziger Jahre: Donella und Dennis Meadows haben mit ih-
rem Bericht an den Club of Rome ilber die Grenzen des Wachstums das 
offentliche BewuBtsein nachhaltig beeinfluBt. Da Rohstoffressourcen 
wesentliche Grundlage fUr Wirtschaftswachstum und somit auch fUr den 
weltweiten Wohlstand sind, bedarf es angesichts ihrer relativen Knap-
pheit und der zunehmenden Erkenntnis gegenseitiger Abhangikeit drin-
gend einer Neuordnung dieses umstrittenen Teilbereiches der Weltwirt-
schaftspolitik. Im folgenden wird versucht, die aktuellen Ansatze und 
die damit verbundenen Probleme dieser Diskussion darzustellen. 

Im Bereich der internationalen Rohstoffpolitik geht es im wesent-
lichen darum, daB die vornehmlich Rohstoffe besitzenden Entwicklungs-
lander die Tauschrelationen gegenUber den Abnehmerlandern verbessern. 
Auch streben sie durch verschiedenste MaBnahmen eine Verstetigung und 
Erhohung der heimischen Rohstoffproduktion sowie ihrer Rohstoffexpor-
te an. Das bisweilen noch nicht ganz ausgereifte Hauptinstrumentari-
urn ihrer Rohstoffstrategie tragt den Namen "Integriertes Rohstoffpro-
gramm".Es W\Kde von der UNCTAD (United Nations Conference on Trade 
and Development), in der praktisch alle Entwicklungslander neben den 
westlichen Industrielandern und den sozialistischen Staaten vertreten 
sind, 1974 prasentiert. Die wichtigsten Bestandteile dieses komple-
xen und ehrgeizigen Programmes umfassen: 

-die Errichtung von Buffer-Stocks (Ausgleichslagernl fUr 18 
(lagerfahige) Rohstoffe im Rahmen von internationalen 
Rohstoffabkommen. 

-die Bildung eines gemeinsamen Fonds zur Finanzierung von 
Rohstoffausgleichslagern zwecks Preisstabilisierung sowie zur 
Forderung der heimischen Weiterverarbeitung von Rohstoffen. 

-den Aufbau eines Systems zur Ausgleichsfinanzierung von 
Exporterlosschwankungen. 

-multilaterale Ankaufs- und Lieferverpflichtungen fUr bestimmte 
Rohstoffe. 

-die Forderung der Weiterverarbeitung von Rohstoffen und des 
Ausbaus der Diversifizierungsmoglichkeiten. 

Da die Exporterlose der Entwicklungslander zurn Uberwiegenden Teil aus 
Rohstoffen stammen und viele dieser Lander nur Uber eine sehr be-
grenzte Anzahl von Rohstoffen verfUgen und zudem die Rohstoffpreise 
sehr stark fluktuieren, wird deutlich, warurn diese Lebensader des 
Handels gestarkt werden soli. 

Das system der Errichtung sogenannter Buffer-Stocks zielt darauf 
ab daB bei Erreichung bestimmter Mindest- oder Hochstpreise die ent-
sp;echenden Rohstoffe angekauft bzw. verkauft werden, urn die am Welt-
markt auftretenden Preisschwankungen einzuebnen. Wenngleich durch 
die Abschirmung der Exporterlosinstabilitat durch dieses Pool-System 
der automatischen Rohstoffmarktintervention den - auf jene Exportpro-
dukte angewiesenen - Entwicklungslandern geholfen werden konnte, so 
sehr mu8 darauf geachtet werden, daB nicht durch die Aufnahme zu vie-
ler Rohstoffe der Marktmechanismus vollends auBer Kraft gesetzt wird. 
Viel verhandlungsgeschick und KompromiBbereitschaft wird daher erfo-
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derlich sein, urn die Rohstoffabkommen sowohl der Zahl wie auch der 
spezifischen Art nach ausgewogen zu gestalten. Exporterlosschwankun-
gen urn jeden Preis in einem solchen System zu minimieren, wUrde Feh-
lallokationen der Produktionsfaktoren nach sich ziehen und letztlich 
jene Lander treffen, denen dieses System ursprUnglich dienlich sein 
sollte. 

FUr die Verwirklichung des "Integrierten Rohstoffprogrammes" 
kommt dem gemeinsamen Fonds eine SchlUsselstellung zu, da er gleich-
sam als Finanzierungsinstitution fungieren sell. Die Mittel des so-
genannten ersten Schalters dienen dabei der Finanzierung der interna-
tionalen Rohstoffausgleichslager, urn im Rahmen der Einzelabkommen die 
erwahnten preis- und/oder mengenstabilisierenden Effekte zu bewirken. 
Uber einen zweiten Schalter finanziert der Fonds die Weiterverarbei-
tung von Rohstoffen in Entwicklungslandern, die Diversifizierung die-
ses Sektors, Marketingma8nahmen sowie rohstofforientierte Forschungs-
und Entwicklungsprojekte. 

Besonders begrUBenswerte Einrichtungen zur Stabilisierung der De-
viseneinnahmen von Entwicklungslandern wurden vom Internationalen 
Wahrungsfonds und von der Europaischen Gemeinschaft ins Leben geru-
fen. Beide Systeme gehoren zurn Bereich der kompensatorischen Finan-
zierung, wobei entsprechend, unterentwickelte Lander finanzielle zu-
wendungen erhalten, wenn ihre Exporterlose unter ein vorher verein-
bartes Referenzniveau fallen. Das vom Wahrungsfonds angewandte Schema 
ist zahlungsbilanzorientiert und unterliegt keinen geographischen 
Einschrankungen. Hingegen ist das von der EG gewahrte "System zur 
Stabilisierung der Ausfuhrerlose" (STABEX) produktbezogen und gilt 
nur im warenaustausch zwischen den zwolf Mitgliedstaaten der Gemein-
schaft und 66 Entwicklungslandern Afrikas, der Karibik und des Pazi-
fischen Raurnes (AKP-Staaten). 

Als eine der wichtigsten Sonderorganisationen der Vereinten Na-
tionen erfUllt der Internationale Wahrungsfonds (IWF) entscheidende 
Aufgaben im Bereich der internationalen Wahrungszusammenarbeit, der 
Forderung eines angemessenen und ausgeglichenen Wachsturns des inter-
nationalen Handels, der Wechselkursstabilitat sowie in der UnterstUt-
zung seiner Mitglieder, tempo rare Zahlungsbilanzschwierigkei ten zu 
Uberwinden. Im Rahmen seines Instrurnentariurns fallt den Kreditfazi-
litaten eine wichtige Rolle zu. Sie stellen Zahlungsbilanzhilfen dar 
und werden in Form von Ziehungen gewahrt, die wirtschaftlich gesehen 
einem Devisenkredit entsprechen und spater wieder getilgt werden mils-
sen. Im Rahmen der kompensatorischen Finanzierung gewahrt der IWF 
sonderkredite (Kreditfazilitaten) fUr Exporterlosausfalle . Obwohl 
diese KreditmOglichkeiten grundsatzlich allen Mitgliedslindern zu-
ganglich sind, wurden sie in der Praxis fast ausschlieBlich nur von 
armen rohstoffexportierenden Entwicklungslandern in Anspruch genom-
men. 
Erfordernis fUr die Zuteilung einer solchen Fazilitat ist allerdings 
der Nachweis der tatsachlichen und nur vorUbergehend hinter dem mit-
telfristigen Trend zurUckbleibenden Exporterlosausfiille, die zudem 
Uberwiegend ohne eigenes Verschulden zustandegekommen sein miissen. 
Auch mu8 sich das betroffene Land bereiterklaren, urngehend in Zusam-
menarbeit mit dem Fonds, nach geeigneten Losungen der Zahlungsbilanz-
probleme zu suqhen. Diese Kreditfazilitaten haben in den letzten 
Jahren standig an Bedeutung gewonnen, da in die Berechnung der Expor-
terlosaufalle neben den herkommlichen Rohstoffen auch LohnUberweisun-
gen aus dem Ausland sowie Reiseverkehrseinahmen einbezogen werden 
konnen. Neuerdings werden im Rahmen dieser Fazilitat auch Sonderkre-
dite an solche Entwicklungslander gewahrt, deren Kosten fUr Getrei-
deimporte temporar ein bestimmtes, vorher vereinbartes Referenzniveau 
Ubersteigen. 

Sichtbarer Ausdruck der Entwicklungspolitik der Europaischen Ge-
meinschaft gegenUber der Dritten Welt sind zahlreiche Assoziations-
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und Kooperationsabkommen. Landerspezifische Schwierigkeiten wie auch 
historische GrUnde bewogen die EG, der globalen Politik der Kilfelei-
stung besondere Bedeutung beizumessen. Das nach Umfang und Inhalt be-
deutendste Vertragswerk ist jenes von Lome (Togo). Seit 1986 ist 
dieses vorbildliche Abkommen im Rahmen der internationalen· Entwick-
lungspolitik als Lome III weitere fUnf Jahre in Kraft und gewahrt den 
genannten AKP-Staaten umfassende Au8enhandelshilfe . Zum wesentlichen 
Inhalt gehoren das "STABEX"-System zur Stabilisierung der Ausfuhrer-
lose, in dem die Gemeinschaft durch Darlehen - teilweise sogar durch 
unentgeltliche zuwendungen - fUr etwa SO Grundstoffe Erloseinbu8en 
kompensiert. Nicht automatische Finanzhilfen in Form von langfristi-
gen, zinsbegtinstigten Darlehen werden diesen Landern fUr bestimmte 
Bergbaurohstoffe gewahrt, an denen die EG besonderes Interesse zwecks 
langfristiger Versorqungssicherheit bekundet . 
Dieses ahnlich konzipierte System fUr mineralische Produkte firmiert 
unter der Bezeichnung "SYSMIN". Im Bereich der sieh standig fortent-
wickelnden handelspolitischen Zusammenarbeit gewahrt die EG fUr fast 
alle Exporterzeugnisse aus den AKP-Landern freien Zugang zu ihren 
Markten, ohne dabei das Reziprozitatsprinzip zu postulieren. Die fi-
nanziellen Leistungen im Rahmen dieses globalen Abkommens werden aus 
dem Europaischen Entwieklungsfonds erbracht und belaufen sich fUr die 
Geltungsdauer des Lome III-Abkommens auf 8,5 Mrd. ECU (European cur-
rency Unit). Neben dem humanitaren und finanziellen Aspekt in den 
Bemilhungen E~ropas, die internationalen Beziehungen zu den unterent-
wickelten Gebieten der Welt zu verbessern, mu8 auch deutlich gemacht 
werden, daB diese Dritte Welt der mit Abstand gro8te Importeur der 
Zwolfergemeinschaft ist und aufgrund des Nachfragepotentials einen 
au8erst relevanten Zukunftsmarkt darstellt . Die sich beschleunigende 
und wachsende Interdependenz manifestiert sich darUberhinaus in der 
enormen Energie- und Rohstoffabhangigkeit. 

Im Instrumentenkatalog der internationalen Rohstoffpolitik finden 
sich aueh sogenannte multilaterale Ankaufs- und Lieferverpflichtun-
gen. Sie sollen entsprechend der Intention der Entwicklungslander je-
ne Rohstoffe handelspolitiseh abdeeken, die vom Buffer-Stock-System 
nicht erfa8t werden . Zielsetzunq im Rahmen eines solchen Abkommens 
ist wiederum die Stabilisierung der Exporterlose, die Einqrenzung von 
Preisschwankungen auf moglichst geringe Bandbreiten sowie die Einhal-
tung fest vereinbarter An- und Verkaufe bestimmter Rohstoffe. Dabei 
verpfliehten sich die Verbraucherlander, die ausgehandelten Quoten zu 
einem bestimmten Mindestpreis abzunehmen und die Produzentenlander zu 
einmen festgelegten Hochstpreis zu verkaufen . Unbestritten konnten 
den Handelspartnern dureh ein Vertragswerk dieses Typs Vorteile er-
wachsen, aber auch hier stellen sich der Realisierung zahlreiche Kin-
dernisse in den Weg. Oiese reichen von der diffizilen Abstimmung der 
Kontraktmengen der an diesem System teilnehmenden Nationen Uber Prei-
sprognoseprobleme bis hin zu Interventionen in den Preismechanismus 
und der damit notwendiq verbundenen Fehlallokation limitierter Res-
sourcen. 

Urn Exporterloseinahmen zu verbessern und Fluktuationen der Devi-
senerlose zu mildern, wird flankierend zu anderen strategien die Ex-
portdiversifizierung seitens der Entwicklungslander angestrebt. Mit 
ihr soll die einseitige und rigide Ausrichtung der Exportstruktur und 
damit verbunden die Abhangigkeit von den Importlandern wenigstens 
teilweise Uberwunden werden. 
Konjunktu~ell bedingten NachfragerUckgangen wie auch der Entwicklung 
von Subst.ltutionsprodukten in den industrialisierten Landern konnte 
somit durch eine vornehmlich vertikale Produkt- bzw. Angebotsdiversi-
fizierung in den unterentwickelten Landern begegnet werden . Uberwie-
gend wird dabei an die Weiterverarbeitung von Primarprodukten sowie 
an Ma8nahmen im Bereich der Marktdiversifizierung gedacht. Der Effi-
zienz dieser DiversifikationsbemUhumgen sowohl auf der Seite der 
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Produktmarkte als auch auf jener der Absatzmarkte stehen allerdings 
eine Reihe von Schwierigkeiten entgegen. so etwa Marktzugangsbe-
schrankungen durch tarifare und nicht-tarifare Handelshemmnisse der 
Importlander, aber auch wirtschaftsendogene Probleme der armen Ent-
wicklungslander in bezug auf Technologie, Kapital, Infrastuktur und 
Ausbildung. 

Ein anderer Ansatz im Rahmen der Rohstoffdiskussion ist die soge-
nannte Indexierung der Rohstoffpreise, urn damit die Terms of Trade zu 
beeinflussen. Mit dieser Variante wUrde man die Rohstoffpreise durch 
entsprechende internationale Abkommen an den Preisindex, vornehmlich 
industrieller Fertigerzeugnisse, koppeln, urn so zu erreichen, daB 
sich die realen Austauschverhaltnisse nicht zuunqunsten der armen 
Lander auswirken, wie dies vielfach in der Vergangenheit der Fall 
war. Aber auch diesem ins Auge gefa8ten Instrument der Indexierung 
von Rohstoffpreisen stehen eine Reihe von Problemen gegeniiber. so 
mU8te etwa geklart werden, ob die Preiskoppelung nach geographischen 
Gesichtspunkten und somit landerspezifisch erfolgen oder auf ausge-
wahlte Rohstoffe abgestellt werden sollte. Erfolgt d~e Indexierung 
nach dem ersten Kriterium, indem sich die Rohstoffpreise an den Prei-
sen der eingefUhrten Industrieerzeugnisse orientieren, werden sich 
aufgrund der teilweise sehr unterschiedlich ausgepragten Wirtschafts-
strukturen fUr ein und denselben Rohstoff in verschiedenden Landern 
unterschiedliche Exportpreissteigerungen ergeben. Durch die Preis-
Nachfrage-Elastizitat wUrden in der Folge jene Lander mehr exportie-
ren, die billiger anbieten, wodurch es de facto zu internationalen 
Wettbewerbs- und Preisverzerrungen kame. Die Rohstoffproduzenten 
wUrden somit infolge der Unterschiede in der GUterstruktur der von 
ihnen aus den Industrielandern bezogenen Importe auch sehr unter-
schiedlich von den Inflationsraten betroffen sein. Zudem mu8 in die-
sem Zusammenhang festgehalten werden, daB, abgesehen von der Opera-
tionalitat des Indexmechanismus, auch die Selektion eines geeigneten 
Index erhebliche Probleme aufwirft. 

Schlie8lich wird in der Debatte Uber Rohstoffpreise in Anlehnung 
an das bereits existierende OPEC-Kartell seitens der Entwicklunqslin-
der auch diese Strategie in Erwagung gezogen. Durch den vertragli-
chen Zusammenschlu8 auf der Anbieterseite sehen die Rohstofflander 
der Dritten Welt realistisehe Chaneen der Preisbeeinflussunq bzw. 
Preiserhohung. Je nach Aktionsparameter la8t sich diese Strategie 
sowohl Uber die Preisseite als aueh Uber die Menge bzw. Quote verfol-
gen. Allerdings bedarf eine erfolgversprechende Kartellbildung eini-
ger Voraussetzungen, die bei genauer Analyse oft nicht gegeben sind. 
Die wesentlichen Determinanten in diesem zusannenhang waren bei-
spielsweise: die Homogenitat des Produktes, seine Lagerfahigkeit, ein 
meglichst hoher Monopolisierunqsgrad auf Seite der Anbieter, die un-
eingeschrankte Verfllgungsmacht Uber die Rohstoffgewinnung sowie Uber 
den Vertrieb und ein tunliehst einheitlicher Willensbildungsproze8. 
Schlie8lich sollte, urn die Effizienz des Kartells zu erhohen, die 
Marktnachfrage mogliehst unelastisch und damit einhergehend die Sub-
stitutionsmeglichkeiten sowie die rohstoffsparenden Produktionstech-
niken und der Recyclingprozea weitestgehend limitiert sein . Die Er-
fUllung dieser Bedingungen fUr den Abschlu8 eines erfolgversprechen-
den Produzentenkartells ist im internationalen Rohstoffhandel selten 
vorzufinden. 
AuBenseiterkonkurrenz, Bevorratungsma8nahmen, Entdeckung neuer Vor-
kommen und Reserven sowie mangelnde Disziplin tragen das ihre dazu 
bei. Gerade die jUngste Vergangenheit hat gezeigt, wie relativ 
schnell die Marktkrafte korrigierend eingreifen und Preis- und/ oder 
Mengenstrategien ad absurdum fUbren. Negative Effekte einer Kartell-
bildung und der damit verbundenen Erhohung der Rohstoffpreise wirken 
sich aber vor allem bei den armsten Entwicklungslandern aus, da die-
se tiber keine oder nicht nennenswerte Rohstoffvorkommen verfUgen. 
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Diese sogenannte Vierte Welt durch Preise, die erheblich Uber dem 
Marktgleichgewichtsniveau liegen, in noch gro6ere existentielle Be-
drangnis zu sto8en, ware unverantwortlich und mit der Absicht nach 
Neuordnung der internationalen Rohstoffwirtschaft als wesentlichem 
Bestandteil des Nord-Sild-Dialoges unvereinbar. 

2.6 

Das Gro8arltal und die Beschreibung des Bergbauernhofes 
"Inhog" (Kreuzerbauerl in Gro8arl. 

von Prof. Mag. Josef Leitinger 1 

Allgemeines 

Die Hohen Tauern, eine Gruppe des zentralalpinen Telles der ost-
alpen, liegen in ihrem nordlichen Teil im Land Salzburg und im sUdli-
chen in Osttirol und Karnten. Im Land Salzburg offnen sich vom 
Hauptkamm nach Norden mehr als zehn Taler. Die gro8ere Zahl davon 
weist Talstufen auf, die im MUndungsbereich zum Haupt tal von den 
Achen zum Tell durch machtige Wasserfille bezw. tie£ eingeschnittene 
Klammen Uberwunden werden. Im MUndungsbereich des Gro8arltales ist 
die Lichtensteinklamm nicht nur das gro8te Naturgebilde dieser Art in 
~sterreich, sondern sie war auch durch ihre Steilheit und Lange eine 
naturbedingte Schranke fUr die Landnahme des Tales im Hochmitte1a1-
ter. Wenngleich schon vor dem zehnten Jahrhundert erste Siedlungen 
im Gro8arltal nachgewiesen werden konnen, wurde erst in der Mitte des 
sechzehnten Jahrhunderts der Fahrweg vom Salzachtal Uber die Klamm 
errichtet. zuvor fUhrten nur saumweqe von Westen, Osten und SUden 
Uber die Hoben in das Tal. 

Die ersten Siedlungen wurden auf Schwenmkegeln der Nebenbache 
angelegt. Spater folgten Hofe an den Talflanken, wobei schon im 
dreizehnten Jahrhundert die heutige Siedlungsgrenze von rd. 1.300 m 
erreicht wurde. Die Talniederung (breiteste Stelle rd. 500 ml war bis 
in jUngste Zeit siedlungsarm. Bergstilrze, Schwenmkegel und Morinen-
wa1le hemmten den natUrlichen Lauf der Ache. Das fUhrte abschnitts-
weise zur Vernassung der BOden. Oberflutungen, vor allem bei der 
Schneeschmelze, waren bis ins zwanzigste Jahrhundert haufig. Neben 
der landwirtscbaftlichen Nutzung setzte noch im Mittelalter, trotz 
der ungiinstigen Verkehrsverhiltnisse, der Bergbau nach Kupfer ein. 
Bis zur zweiten Hilfte des neunzebnten Jabrhunderts bestimmten die 
Wirtschaftszweige Landwirtscbaft und Bergbau das Leben der Henschen 
im Tal. 

Noch in der ersten Hilfte des vorigen Jahrhunderts war die Tal-
schaft als "Landgericht Gro8arl" mit der Pfarre Gro8arl und dem Vika-
riat HUttschlag eine Verwaltungseinheit. Mit der Scbaffung der Orts-
gemeinden als selbstandige Gebietskorperschaften gliedert sich das 
Tal politisch von Norden nach SUden in die Marktgemeinde Gro8arl mit 
rd. 130 km2 und in die Gemeinde HUttscblag mit rd. 97 km2 Gesamtfla-
che. Die Grenzen der Gemeinden sind zum gro8ten Teil naturgemarkt. 
Im SUden verl.ii.uft sie am Tauernhauptkamm -- bier 1st die Gemeinde-
grenze auch Landesgrenze -- mit Hoben von mehr als 2700 m und Uber-
gingen von Uber 2200 m. Auch im Westen und Osten verlaufen sie ent-
1ang der HohenzUge mit gleichfalls Hoben von mehr als 2000 m. Die 
Grenzabschnitte zwischen beiden Ta1gemeinden wie zu den Nachbarge-
meinden im Norden sind gleicb an Oberflachenformen ausgerichtet 
(Talniederung, Engstrecken). 

Siedlunqsformen sind der Markt Gro8arl (92' ml, das Dorf Htitt-
sch1ag ( 1030 m), eine Folge von Weilern in den Talniederungen und 
Einzelbofe, gelegentlich auch Kleinweiler an den Hangen. Der Sied-
lungsraum reicht von der Gemeindegrenze Gro8arls im Norden bis nahe 
zum Talschlu8 im SUden. Von den Nebentalern wurde nur das Ellmautal 
Siedlungsraum. (Die Siedlungsobergrenze erreicht in Gro8arl 1297 m, 
in HUttschlag 1286 m). 

Der Gro8teil der Wohnhauser wurde, gleich ob um- oder Neubauten, 
nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet. Altbestande gehen bis auf das 
sechzehnte Jahrhundert zurUck. Die vorherrschende landliche Hofform 
bildet der alpine Haufenhof bzw. Paarhof mit zweifirstparallelen 
Hauptgebauden, dem Wohngebaude (Feuerhausl und dem Wirtschaftsgebaude 
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( Futterhaus I. Weitere Bauten bilden heute Gerate- bzw. Fahrzeug-
schuppen, vereinzelt noch Holzbackofen und Hauskapellen (in Gro8arl 
gesamt achtundzwanziq). Die nicht landwirtschaftlichen Wohngebaude 
sind nahezu ausschlieBlich einzelstehende Einfamilienhauser. Das 
gro8te Gebaude des Tales dUrfte die Hauptschule in Gro8arl (12 Klas-
sen fUr 340 SchUler) sein . Die nicht landwirtschaftlichen Wohngebau-
de besti11111en heute das SiedlingsgefUge des Marktes Gro8arl und des 
Dorfes HUttschlaq. Sie sind aber auch Teile der Weiler, stehen in 
Nachbarschaft von Einzelhofen oder selbst in der Einschicht . Die 
Vollziehung der angestrebten Raumplanung mittels der Flachenwidmungs-
plane der ortsgemeinden bereitet auch in der Talschaft GroBarl 
Schwierigkeiten. 

Landwirtschaft 

Nutzunosanteile der Bodennutzung an den Gesamtqemeindeflachen: 

Landwirtschaftlich genutzt 
Wald 
Almen 
Sonstige 

GroBarl HUttschlag 

16\ 
43\ 
40\ 
1\ 

7\ 
24\ 
62\ 
7\ 

1980 wurde J.n den Gemeinden rd. 160 bzw. rd. SO landwirtschftliche 
Betriebe gezahlt , dabei nahm die Zahl in den siebziger Jahren um zehn 
bzw. fUnf Prozent ab . GroBarl zahlt 70 Vollerwerbs- bzw. Zuerwerbs-
betriebe, HUttschlag 23. In HUttschlag war 1970 das Verhaltnis Voll-
erwerbs- bzw. zuerwerbsbetriebe zu den Nebenerwerbsbetrieben schon 1 
: 2. Dieses Erwerbsverhaltnis ist historisch bedingt . Bis 1863 war 
HUttschlag eine Bergbaugemeinde und schon damals herrschten die 
"Hausler" vor . So brachte auch die Einstellung des Kupfererzabbaues 
und der KupfererzverhUttung eine gro8e Verarmung der Bevolkerung, die 
erst durch die Moglichkeit des Pendelns und durch den Fremdenverkehr 
hundert Jahre spater bewaltigt werden konnte . 

In HUttschlag liegen SO\ der landwirtschaftlichen Betriebe unter 
20 ha Gesamtf1ache, in Gro8arl ist die Lage g\lnstiger (zwischen 20 
und 100 ha rd . 45\). Von 64 Almen warden heute noch 75\ besto8en, 
jedoch fast ausschlie8lich mit Jungvieh . Noch stehen rd. SO AlmhUt-
ten; nur mehr wenige werden bewirtschaftet . 

Ein nabezu revolutionarer wandel vo1lzog sich nach dem Kriege in 
der landlicben Verkehrserschlie8ung. Seit 1960 wurden in GroBarl 73 
GUterwege mit einer Gesamt1ange von 57 km errichtet und so fUr den 
LKW-Verkehr mehr a1s 100 Bergbauernbetriebe erschlossen. 
In HUttschlag hat sich die Lage in ahnlicher Weise geandert. Der von 
Bund, Land und Gemeinden bis zu 80\ finanzierte Wegebau und weitere 
durchgefUhrte Ma8nahmen der Verbesserung der wirscbaft1ichen Bedin-
gungen der Bergbauernbetriebe wie Gelandekorrekturen konnten mit der 
mi ttelalterlichen tandnahme verglichen werden . 

Die GUterwege tragen wesent1ich zu Besitzfestigung bei . Die Er-
scheinung der Hohenf1ucht dUrfte der Vergangenbeit angeboren. Die Er-
richtung der GUterwege fUhrte zu umfangreichen BaumaBnahmen bei den 
Hofen in Form von Neu- und Umbauten der Wohn- und Wirtschaftsgebiude, 
Errichtung von nicht1andwirtschaftlichen Wohnqebauden {weichende Kin-
der), Xnderunq der Erzeugung bzw. Vermarktung, Erm6g1ichung des Ne-
benerwerbs, Einbeziehung in die Fremdenberkehrswirtscbaft, Erleichte-
rung des Schulbesuches, bzw. der Besuchsmog1ichkeit der Hofe selbst 
u.a . Der Bergbauer von heute kennt zwei Lebensformen, die Abge-
scblossenheit durcb die harte Auseinandersetzung mit der Naturungunst 
und die Weltverbundenheit durch den raschen Wandel der Lebensbedin-
gungen. 
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Gewerb1iche Wirtschaft 

Dieser Wirtschaftsbereich bestimmt vorherrschend die Marktgemei n-
de Gro8ar1 mit insgesamt 123 Betrieben, davon 48 verschiedene Formen 
des Handwerks, des gebundenen Gewerbes und des freien Gewerbes . 
Kleine Betri ebe mit enger Bindung an den privaten Haushalt herr scben 
vor . 5 Betriebe beschaftigen mebr a1s 20 Arbeitnehmer, davon ist die 
GroBarler Bergbahnen Ges.m . b.H. mit 8 Aufstiegshilfen in der Wi nter-
saison mit 35 Beschaftigten der gro8te Arbeitgeber. (Sommersaison 9 
Beschaftige). Nahezu alle Betriebe erbringen ihre Leistungen fUr die 
Bewohner und Gaste des Tales. Bei den sagewerken, einem Fenster- und 
TUrerzeugungsbetrieb, wie einer Backerei mit zwei zweigste11en im be-
nachbarten Bezirkshauptort werden mehr a1s SO\ des umsatzes auBerhalb 
der Gemeinde erzie1t. Hllttschlag hat neben den Gast- und Beherber-
gungsbetrieben nur wenig Betriebe der gewerblichen Wirtschaft • Dies 
ist meBbar beim Verg1eich der Lohnsummensteuer. In HUttsch1ag liegt 
diese, bezogen auf die im Ort wohnbaften Beschaftigten um ein Drittel 
niedriger. 

Fremdenverkehr 

Der Fremdenverkehr setze erst zu Beginn der sechziger Jahre i n 
der Talschaft ein. In den siebziger Jahren wurden dann die groBten 
jahrlichen zuwachsraten I-bis 30\) erreicht. In GroBarl f Uhrt e di e 
Errichtung von Aufstiegshi1fen (1971 Skiscbaukel Gro8arl -- Gastei -
nertal) vor a11em in der Wintersaison zu diesem starken Wachstum. 
Die natUrlichen Bedingungen fUr den Winterfremdenverkebr (Alpiner 
Ski1auf) sind im Raum Markt Gro8arl und Dorf HUttschlag stark unter-
schied1ich. In Gro8arl bieten nicht nur die relativen Hoben (920 m -
2100 m), sondern auch die Formen der Hoben , die Neigung der Bergflan-
ken, die durch Almen herabgedrUckte Waldgrenze (1300 mJ und die welt 
hinauf reichende 1andwirtschaft1icbe Nutzflache der HeimqUter bis auf 
1200 m qUnstige Voraussetzungen fUr Skiabfahrten. 

Ganz anders ist die Lage in HUttschlag . Hier feb1t fUr den alpi-
nen Skilauf nicht nur die erforder1iche Formenwelt bzw. entsprecbende 
ldw. Nutzung des Raumes, sondern bier sind auch die k1imatischen Ver-
hiltnisse ungUnstig. zwei Monate liegt das Dorf im Schatten. (Wie 
weit der nicht nur im Herbst, sondern aucb in den Wintermonaten auf-
tretende Fohn ungUnstig wirksam ist, kann nicht bewertet werden . ) In 
GroBarl Uberwiegt der Winterfremdenverkehr (Hohepunkt der Nicbti qun-
gen Winterhalbjahr 1981-82 rd. 160 . 000 NachtigungenJ, in HUttschlag 
der Sommerfremdenverkehr (So~~~~~erhalbjahr rd. 20.000). Die Batten-
quote betragt in Gro8arl 75 \ , in HUttschlag 50 \ • In GroBarl ist 
das Verbaltnis gewerbliche Quartiere zu Privatquartieren gleicb . In 
HUttschlag herrschen letztere vor. 

Aufgrund der Zahl der Nachtigungen, der Bettenquote und der 
Fremdenverkehrseinrichtungen (unter anderem geheiztes Schwi mmbad , 
Tennisp1atze, Aufstiegshilfen s.o., nahezu 70 Gastbetrieben , davon 5 
Hotels, zah1reiche Jausenstationen) ziih1t Gro8arl zu den wi chtigen 
Fremdenverkehrsorten des Landes Salzburg. 

Wandel des WirtschaftsgefUges . 

Beschaftiqte nach Wirtschaftssektoren (1971) 1981 

Prim. Sektor 
Sek. Sektor 
Tert. Sektor 

GroSarl 
(33\) 18\ 
(43\) 45\ 
(24\l 37\ 

HUttsch1ag 
(38\) 16\ 
(37\) 47\ 
(25\) 37\ 

Mit dem wandel des BeschaftigtengefUqes ist eine starke Zunahme 
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der Auspendler verbunden. Die Zahl der Auspendler betragt in HUtt-
schlag 1981 67\ der dort wohnhaften Besehaftigten. 

In belden Gemeinden ist durch die Bereitschaft, auBerhalb des Ta-
les einen Erwerb zu suehen, die Zahl der Arbeits1osen gering (HUtt-
sehlag Aug. 1985- kein Arbeltsloserl) 

Bevolkerung 

Belde Gemeinden weisen aufgrund der hohen Geburtenbilanz von rd. 
12\ noch eine bescheidene Zunahme der Wohnbevolkerung auf. Die wan-
derbilanz ist negativ, Gro8arl -8 \ , HUttschlag -12 \ • 

Bis zu Beginn der sechziger Jahre bildeten fUr die wirtschaftli-
che Entwicklung die Verkehrsverhaltnisse ein groBes Hindernis. Heute 
ist der Ausbau der Gro8arler Landesstra8e nahezu abqeschlossen. Wie 
in anderen Talschaften sind auch die Bewohner des Gro8arl. Tales der 
Zeit aufgeschlossen, bewahren aber aueh das kalturelle Erbe ihrer 
Heimat. 

Betriebsbeschreibung des Bergbauernhofes "Inhog" GroBarl 
(Stand 19851 

Das Inh6gqut lleqt in der sonnseitrotte des Ellmautales (ein Ne-
bental des Gco8arltales). Die betriebliche Gesamtflache mit rd. 30 
ha erstreekt slch vom Ellmaubach, rd. 100 m, als eine Einheit bis auf 
eine Hohe von 1300 m. Die Hangneiqung betragt durehschnittlich 45\. 
Auf einer kleinen naturbedingten(? I RUekfallkuppe steht das Gehoft 
( 1100 m). 

Der Hof zahlt zu den alten der Talschaft und zu den ersten des 
Ellmautales. Im Urbar (Grundbuch) des Landesherrn ist "Inheg" sehon 
1350 verzeichnet. (Aufgrund des Emigrationspatentes 1731 des FUr-
sterzbischofes Leopold Freiherr von Firmian verlie8 der damalige In-
h6gbauer -- mit Familie? -- wie rd. weitere 500 Bewohner die Tal-
sehaft -- siebenundvierzig GUter "fielen frei" -- und zog nach Ost-
preu8en. Insgesamt IIU8ten rd. 20 . 000 Personen bei der "Protestanten-
vertreibung" das Erzstift Salzburg verlassen). 

Heute ist Josef Kreuzer (geboren 1927) der HofeigentUmer, verehe-
licht seit 1955 mit Frau Katharina (geboren 1932). 
Sie hat vielen Kinder das Leben gesehenkt: 
Magarethe (1953) Biuerin in HUttsehlag (4 Kinder) 
Katharina (1955) Biuerin in Abentau--Land Salzburg (4 Kinder) 
Josef (1956) Jungbauer, Gattin aus Gro8arl (2 Kinder) 
Maria (Jin. · l958) Brieftigersgattin in Gro8arl (3 Kinder) 
Herta (Nov. 1958) Biuerin in Gro8arl (5 Kinder) 
Silvester (1959) Maurer in SChwarzach, wohnt zu Hause (Pendler) 

Anni (1960) 
Christine (1962) 
Martina (1963) 
Hedwig ( 1964 J 
Matthias (1966) 
Hildegard (1968) 

Herbert (1972) 
Helga (1977) 

-ledig 
Bauerin in Gro8ar1 (2 Kinder) 
Holzknechtgattin in Gro8arl (2 Kinder) 
gest. 1963 
Bauerin in Gro8arl (1 Kind) 
Maurer in Gro8arl, wohnt zu Hause - ledig 
sennerin am Hof, Wintersaison tatig im 
Gastgewerbe, wobnt zu Hause - ledig 
Tischlerlehrling in Gro8arl, wobnt zu Hause 
SChUler in 

Den Betrieb bewirtsehaften die Bhepaare Kreuzer sen. und Kreuzer 
jun. mit der Toebter Hildegard. Der Jungbauer ist in der Wintersai-
son bei den Gro8arler Liftanlagen tatiq. 

Wie in den Tauerntilern vorherrsehend, besteht das Gehoft aus 
mehreren Gebiuden. Normal zum Hang angeordnet, das Wohn- und das 

30 

\ 

Wirtschaftsgebaude. Dazu kommen noch eine HUtte mit Werkstatte und 
Muhle, sowie die Hauskapelle (der freistehende Holzbackofen mu8te vor 
wenigen Jahren abqetragen werden). 

Cas Wohngebaude, ein Blockhaus (11m lang, 9 m breit), wurde 1939 
naeh einem Brand erriehtet und hat seither kelne wesentliche Xnderung 
erfahren. Der Eingang befindet slch traufseitig und fUhrt in einen 
durchgehenden Quergang. Im Erdgescho8 liegen auf der SUdsei te die 
KUche und die Stube, auf der Nordsei te die Vorratskammer ( "Speis" I , 
die WasehkUehe, Bad und we (seit 1966). Im Obergescho8 befinden sich 
vier und im Daehboden zwei Sehlafzimmer (Kammern). 

Heute wohnen -- wie stets -- drei Generationen mit insgesamt 11 
Personen im Haus. Vor zehn Jahren waren es noeh 17 . 

Hat slch die Gro8familie bis Mitte der sechziger Jahre mit Le-
bensmitteln weitgehend selbst versorgt (bis dahin Anbau von Weizen, 
Roggen, Gerste und Hafer), so beschrankt sich heute bei einem viel-
faltigeren Speiseangebot die Eigenversorgung auf Milch, Butter, 
Schmalz, Kase, Eier und Fleisch ( das Schwarzbrot wird selbst ge-
backen. Gekaufter Weizen und Roggen wurden bis 1977 ebenfalls noeh 
se1bst gemahlen. Heute besehrankt sich diese Titigkeit auf das Sehro-
ten von Hafer und Gerstel. Im Wirtsehaftsgebaude, 1982 vollkommen 
neu gebaut, sind Stallungen fUr rd. 30 Rinder, 2 Pferde, Schweine und 
GeflUgel. Uber den Stallungen wird ein Tell des Rauhfutters (Heu) 
gelagert, in einem angebauten Silo das GrUnfutter. Von den 30 Rin-
dern sind 1~ KUhe, die je naeh Jahreszeit und Alter 3000-5000 kg 
Milch geben. Die Milch wird unabhangig von der Jahreszeit zu Butter 
(im Sommer auch zu Kasel verarbeitet. Rund 20\ der Frischbutter wer-
den an die Molkereigenossenschaft verkauft (Milchlieferung bei besse-
rer Kontingentierung fUr 1988 angestrebt). Jihrlich werden 10 Jung-
tiere hochgezogen, und zwar als Kalber (bis zwei Jahre). Von letzte-
ren bleiben zwei am Hof, die anderen werden vermarktet; bel Herden-
buehtieren (Zuchtvieh) Uber den Zuchtviehverband, sonst am Nutzvieh-
markt in Gro8arl oder unmittelbar am Hof an Viehhandler und Metzger. 
KUhe, die nieht mehr tragen oder deren Milehleistung zurUekgeht, 
werden unabhangig vom Alter (vier bis fUnfzehn Jahre) als Schlacht-
vieh verkauft. Von Mitte Juni bis Ende September weiden die Rinder 
bis auf die "Heimkuh" auf der Alm (Hohen1age der HUtte 1817 m, Geh-
zeit eineinhalb stunden) . Bewirtschaftet wird die Alm von der Toch-
ter Hildegard und dem Vater . 

Unterhalb des Gehoftes liegen die zweischnittigen Wiesen, ober-
halb die Hutweide mit Baumbestand als Lawinensehutz. Wegen der 
steilheit mUssen die Wiesen zum gro8ten Tell mit der Hand gemaht wer-
den . Der Einsatz des Motormahers ist beschrinkt und beansprueht zwei 
Arbeitskriifte. 

Der Gro8teil des Heus wird nach der Ernte in den 18 "Stadln" ge-
lagert und im Winter mit Sehlitten -- gezogen vom Pferd, jedoeh 
groBteils von der Seilwinde -- zum Hof gebraeht. Der Heuertrag kann 
bei Trockenheit -- Sonnseite -- bis zu 50\ zurUckgehen. (1976 betrug 
die Ernte nur 2/3 des Durchschnittswertes , was damals eine Verringe-
rung des Viehbestandes erzwang, denn wegen der sehleehten Hofzufahrt 
konnte kein Heu zugekauft werden.) 

Der Haupterwerb wird dureh die Viehzucht erwirtsehaftet, eine 
weitere gro8ere Einnahmequelle bildet der Holzverkauf. Wenngleieh 
der Eigenwald oberhalb der Hutweide nur rd. 8,5 ha umfa8t und das 
Brennholz zur Ganze selbst verbraueht wird, bi1det der Verkauf von 
Nutzho1z aus der Einforstung I nahezu entgelt1oses Beziehungsrecht 
von den ~sterreichischen Bundesforsten) eine festzuhaltende GroBe des 
Betriebseinkommens. (Die Baumstimme werden mit Sch1itten transpor-
tiert, gepirseht, gro8teils durch Seilzug zum Hof gebraeht und von 
dort mittels LKW abtransportiert.) 

cas beseheidene Betriebseinkommen wird ergKnzt durch Forderungs-
mittel ( "Bergbauernzusehu8" Zone 4, "Bewirtschaftungspramie" Zone 
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II, indirekte "Alpungspramie" und "Regionalforderung" -- Beihilfen 
und Zinssti.itzung fUr Investitionenl. Das Sozialeinkolllllen ("Kinder-
beihilfe") war in den siebziger Jahren eine sehr wesentliche Bargeld-
grundlage zur Finanzierung des Haushaltes. 

vor der Fertigstellung des genossenschaftlichen GUterweges war 
das Gehoft nur auf einem steilen, schmalen Weg zu erreichen. Der 
Transport erfolqte im Sonvner mit einem zweiradrigen Karren und im 
Winter durch den leistungsfahigeren Schlitten. Die innerbetriebliche 
(einschlieBlich Alml WegerschlieBung ist noch unverandert. (Wegen 
der Hangneigung und der fehlenden Wege kein Traktoreinsatz moglich.) 
1977 erwarb der heutige Jungbauer einen Personenkraftwagen; damit 
konnte er jedoch im ersten Jahr das Gehoft nicht erreichen und hatte 
so vom Abstellplatz 100 Hohenmeter zu Uberwinden. 

Heute betragt die Gehzeit zum Marktplatz 3/4 Stunden, mit dem PKW 
wird die Strecke in fiinf Minuten zuriickgelegt. Der Giiterweg kann 
auch im Winter aufgrund der gemeindeeigenen Schneeraumung stets be-
fahren werden. 

Mit der Errichtung eines leistungsfahigen Wahlamtes der osterrei-
chischen Post- und Telegraphenverwaltung in GroBarl hat der Hof seit 
1985 einen TelefonanschluB. (Der elektrische Strom wurde bereits 
1950 zugeleitet.) 

"Inhag" hat keine Gastezimmer, der Fremde wird jedoch stets 
freundlich aufgenommen und gut bewirtet. 

In Anmerkung zu diesem Beitrag gilt es, ein kleines Jubilaum zu 
feiern. Seit 13 Jahren fahrt nun schon die gesamte Gruppe als Teil 
des Geographieunterrichts jeden Herbst hinauf zum "Inhog", dem Hof 
der Familie Kreuzer, die invner wieder durch ihre einfache Gast-
freundschaft die Herzen der jungen Gaste aus dem fernen Amerika zu 
gewinnen versteht. Uber die Jahre wurden wir Zeugen, wie sich diese 
Gemeinschaft von hart arbeitenden Henschen aus Verhaltnissen, die in 
vielem noch an ihre spatmittelalterlichen Vorfahren erinnerten, zu 
einem fUr unsere Begriffe ertraglichen modernen Dasein hochgearbei-
tet hat. Ihnen und Prof. Leitinger gilt unser aufrichtiger Dank, 
daB Sie uns diese wertvollen Einblicke ermoglicht haben. 
(Der Herausgeber) 

Betriebsdaten (Auszug aus dem LFBIS-Betriebsverzeichnis 1984) 

Inhaber: 
Anschrift: 
Produktionsgebiet: 
Erwerbsart : 
Erschwerniszone: 

Josef KREUZER 
5611 GroBarl 82 
Hochalpengebiet 
Vol1erwerbsbetrieb 
4 

Land- und Forstw. Betriebszahlung 1980: 

Bodennutzungsform: GrUnland- Waldwirtschaft 

Landw. Nutzflache : 
Waldflache: 
Wohngebaude verb. 
Flache: 
Wirtschaftsgebaude 
verb. Flache: 
Hochsilo 
F1achsilo 

21.05 ha 
8,65 ha 

99 m2 

160 m2 

Landw. Maschinen/Gerate 1982 : Arbeitskrafte 1983: 

Motormaher: 
Selbstfahrende 
Heuerntemaschine: 

1 

1 
1 

Betriebsinhaber 
Ehegattin 
Familieneigene Arbeits-

Elektroherde: krifte: 8 

Bodennutzung 1983: 

Eigentumsflache: 30,11 ha 
Ackerland(Kartoffell 3,50 ha 
Dauerwiesen: 9, 3 0 ha 
Hutweiden: 9,00 ha 
Wald : 8,24 ha 

Viehbestand 1983 : 

Pferde: 
Kilber: 
Jungvieh: 
Kalbinnen : 
RUbe: 
Rinder gesamt: 
Schweine gesamt: 
HUbner: 

Heimat GroBarl, Hrsg. Kulturvereinigung "Die Erle" und 
Salzburger Bildungswerk, Eigenverlag Gro8arl, Gro8arl 1987. 
- Beilage, Hof- und Hauscbronik von GroBarl, Photomech. Abl., 
Lose-Blatt-System. 

Strukturprofile der Geme inden des Landes Salzburg, Heft 
GroBarl , Hrsg. Salzburger Institut fUr Raumforschung, Sal zburg 
1986. 

Strukturprofile der Gemeinden des Landes Salzburg , Heft 
Hilttschlag, Hrsg. Salzburger Institut fUr Raumforschung , Salzburq 
1986. 

2 
5 
8 
2 
9 

26 
3 

23 

~sterreichische Karte 1 : 50:000, Bl. 125 Bischofshofen und Bl. 
155 Markt Hofgastein, Hrsgb. Bundesamt fUr Eich- und 
Vermessungswesen (Landesaufnahmel in Wien, Wien 1968. 

Fremdenverkehrsprospekt GroBarl, Sommerhalbjahr 1987, 
Winterhalbjahr 1987-88, Hrsgb. Verkehrsverein GroBarl, GroBarl 
1987 . 

Fremdenverkehrsprospekt HUttschlag, Sommerhalbjahr 1987 , 
Winterhalbjahr 1987-88, Hrsgb. Verkehrsverein HUttsch1ag, 
HUttschlag 1987. 
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Literatur als Vermittler zwischen unterschiedlichen kultur-
und sozialpolitischen Standpunkten 

von Mag. Gabriele Abermann 

"Zuallererst und hauptsachlich ist Literatur ein 
Kommuniltationsmittel, besser gesagt, ein schriftlicher 
Vertreter der Sprache, die selbst nur ein 
KO!IIIIunikationsmittel ist." 

Dieses Zitat , das dem SchluBtest eines ehemaligen Bowling Green 
Studenten entn011111en 1st, soll diesem Aufsatz als Motto dienen. Es 
weist auf eine wesentliche Funktion von Literatur hin, namlich einen 
Zuqano und oft auch Verstandnis fUr andere ltulturpolitische Stand-
punkte zu vermitteln. Immer wieder mu8te ich in meinen Literaturkur-
sen feststellen, daB an manche schriftsteller und literarische Bewe-
gungen mit Vorurteilen und vorgefa.Sten Heinungen herangegangen wird 
-- ein Phanomen, das sich natUrlich lteineswegs auf Bowling Green Stu-
denten beschranltt. Erst nach genauerer Analyse eines Textes und des 
dazugehoriqen spezifischen ltultur- und sozialplitischen Hintergrundes 
konnten die Studenten ihre oft sehr subjektive Sichtweise ablegen und 
dem Autor und seinem Anliegen mehr Verstindnis entgegenbringen. 

Die Schriftsteller, die vor allem kontroversiell und teilweise 
mi8verstindl~ch interpretiert wurden, sind Franz Kafka, Bert Brecht 
u~d Vertreter der konltreten Poesie und der Dialektliteratur. Ich 
mochte nun anhand praktischer Beispiele aus den Unterrichtserfahrun-
gen meiner Bowling Green Programmkurse "Deutsche Literatur des 20 . 
Jahrhundert" der letzten sechs Jahre eben diese vermittelnde und "ho-
rizonterweiternde" Funlttion der Literatur illustrieren. 

BerUcksichtigt werden mu.S in diesem Zusammenhang auch die 
spezifische Sozialisation der amerikanischen Studenten durch ein 
stark konsum-, leistungs- und marktwirtschaftlich orientier-
tesGesellschaftssystem, wodurch ihr Zugang zu bestimmten literari-
schen Texten sicherlich stark beeinflu.St wird. Ich ersuche dabei 
aber um Verstandnis, daB aufgrund der KUrze dieses Aufsatzes gewisse 
Verallgemeinerungen unumganglich sind und daB nur grundatzliche Ten-
denzen, nicht aber lndividuelle Entwicklunoen berUcksichtigt werden 
konnen. 

Den leistungsorientierten und unternehmungslustigen Amerikanern 
ist ein Schriftsteller wie Franz Kafka nur sehr schwer naherzubrin-
gen . Die pessim!stische und teilweise nihilistische Grundstimmung in 
den Texten Kafkas, die sowohl die gesellschaftspolitische Situation 
der Zwischenkriegszeit als auch seine personliche sehwierige Entwick-
lung widerspiegelt, lost beim ersten Lesen haufig nur Ratlosigkeit 
aus. Zitat aus einem Aufsatz eines Studenten: "GemiS Kafka ist die 
Wirkliehkeit der Lage immer schlecht. Die Wirklichkeit der Lage ist 
nicht die (eigentliche) Wirklichkeit und das Leben ist sinnlos." Die 
am hiufigsten gestellte Frage ist, warum sich denn die Charaktere 
nicht zur Wehr setzen, warum sie nicht die Initiative ergreifen und 
diese Vater, TUrsteher, Beamten, Zirkusdirektoren aus dem Weg raumen 
um endlich ihr Ziel zu erreichen. Der allgemeine Tenor dieser Frage~ 
drUckt das Unverstindnis gegenUber der Hilflosigkeit und der Passivi-
tat der Charaktere aus. DaB es aber auch an der unwissenheit bzw. 
Unklarheit Uber das zu erreichende Ziel liegen konnte, da.S man wie es 
der HungerkUnstler in Kafkas gleichnamiger Erzahlung aus-
drUckt," ••• nicht die Speise flnden konnte, die mir schmeckt." das 
ist fUr auf Aktivitat, Initiative und "pursuit of happiness" .:usge-
richtete Amerikaner schwer nachvollziehbar . 

"Wie kann sich ein Hensch in einen Histkafer verwandeln, das gibt 
es doch oar nicht?" Diese und ahnliche Fragen werden oft bei der Be-
sprechunq Kafkas gestellt. Das groteske und absurde Element in sei-
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nen Texten wird in wortlichem Sinne als Darstellung e i ner r ealen 
Handlung interpretiert, wie das folgende Zitat beweist: " i mmer fiihl t 
Gregor (sich) trauriq -- das Wetter drau.Sen ist ill'l!ler grau, i~m~er 
reqnet es. Jetzt kann er nie mehr arbeiten, weil er ein Histkafer 
(geworden) ist." Nach eingehender Diskussion und Informati on ist es 
aber fast immer gelungen, wenigstens ein grundlegendes Verstehen di e-
sen Texten gegenUber zu wecken, vor allem hinsichtlich der Tatsache, 
daB Kafka keine realen Geschichten erzahlt, sondern innere Erlebnisse 
dramatisiert. Dazu abschlieBend ein Satz aus dem SchluBtest e i nes 
Studenten: "Gregors InnengefUhle sind jetzt (eine) Tatsache der Au-
Senwelt." 

oer schriftsteller, der am haufigsten kontroversielle Standpunk-
te, MiBverstandnisse und lange Diskussionen auslost, ist zweifelsohne 
Bert Brecht. Falls nicht ohnehin schon beltannt, wird bei der Erwah-
nung des politischen und philosophischen Hintergrundes Brechts , vor 
allem des Reizwortes "marxistisch" sofort elne Kettenreakti on ausge-
lost. Die logische schluBfolgerung ist haufig Marxismus = Kommuni s-
mus • stalinismus = RuBland = negativ. DaB diese Begriffe nicht alle 
in einen Top£ qeworfen werden dUrfen, da.S man Autoren nicht sofort 
mit einem "label" versehen sollte, sondern differenzierter vorgehen 
mu8, wird oft erst nach eingehender Analyse eines StUckes von Brecht 
- - z.B. Der gute Mensch von Sezuan -- einsehbar. In diesem zusammen-
hang bereiten besonders die Brechtschen Wertvorstellungen groBe Pro-
bleme, da diese ja nicht auf moralischen Kategorlen von Gut und Bose 
fu.Sen, sondern auf okonomischen Prinziplen basieren. Wie schwer e s 
fUr die Studenten ist, dies nachzuvollziehen, zeigen di e folgenden 
belden Zitate: Brecht benUtzte Shen Te/Shui Ta fUr e in sozia-
list(ischesl Thema, d.h. den Unterschied zwischen Gut und Bose. 

Soziale Probleme sind typische Themen . (Derl Kommunismus hat 
diese Literatur heftig beeinfluBt. 

Der starke puritanische Einflu8 im amerikanischen Gesellschafts-
system und die damit verbundene Tendenz der Kategorisierung aller ge-
sellschaftlichen und politischen Probleme und Phanomene in Gut und 
Bose dUrfte bier ebenfalls eine gewisse Rolle spielen. 

Vollig unverstandlich wird ihnen aber dann oft die Argumentat ion , 
daB Shui Ta als Tabakfabrikbesitzer die Produktionskraft seiner Ar-
beiter ausbeutet und daraus fUr sich Kapital schlagt. Ihre Soziali-
sation in einem von Leistungsdenken und marktwirtschaftlichen Grund-
satzen geleiteten Gesellschaftssystem beeinflu.St die Interpretati on 
des StUckes entscheidend: "Shui Ta ist nicht typisch flir e ine 
schlechte Person", vor allem weil er ihrer Argumentation nach den 
vorher Arbeitslosen Arbeit gibt -- unabhangig von den Arbeitsbedin-
gungen --, was automatisch auch mi t einer moralischen Auf wertung de r 
betreffenden Person gleichzusetzen ist: 

"Er (Suh) war auch e i n schlechter Hensch, aber durch Shui Tas 
Fabrik hatte er (sich) zu einem besseren Henschen verandert."Ein wci -
terer schwieriger Punkt bei Brecht ist auch die Erlauterung des Kon-
zepts des epischen Theaters und besonders des Verfremdungsef fe ktcs . 
Die Intentionen Brechts sind nicht i~m~er einfach zu vermitt l e n und 
daher wird oft, wie im folgenden Beispiel , eine typisch praxi sorien-
t ierte, reali stische "down-to-earth" Erklarung gefunden: 

ShenTe/Shui Ta verkorpert inwieweit s i e bekommt , was s1e will . 
Shen Te ist (auf) Vorteil (bedacht) , und sie glaubt zwei Personen 
sind besser als elne. 

Oft wird auch wieder die vordergrUndige Handlung -- hi er die 
zeitweise Verwandlung Shen Tes in ihren Vetter Shui Ta 
verabsolutiert, und dann wird aus dem Verfremdungseffekt plotzlich 
ein ganz anderer Effekt: Durch die Hauptperson sehen wir immer den 
Verwandlungseffekt. 
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Abschlie8end mOchte ich aber mit einem Zitat -- wieder aus einem 
SchluBtest -- beweisen, daB es durchaus moglich ist, amerikanischen 
Studenten Brecht und dessen Gedankenwelt nahezubringen, und daB sie 
dabei lernen, einen anderen gesellschaftspolitischen Standpunkt zu 
verstehen: 

Die Fiqur zeigt, daB die Henschen nicht nur qut oder nicht 
nur schlecht sein konnen, Henschen sind beides. Und wenn sie 
schlecht sind, gibt es bestimmte GrUnde. Die sozialen 
Umstande zwingen manche Leute, schlecht zu sein. 

Bei der ersten Besprechung des Semesterplanes verweise ich beim 
Begriff "konkrete Poesie" meistens auf den amerikanischen Reprasen-
tanten e.e. cummings. Die Reaktionen darauf sind haufig negativ und 
reichen vom simplen "Oh ,no" bis zur Aussage, daB dies keine Litera-
tur sei und keinen Sinn habe. Als Beispiel fUr diese Haltung m0chte 
ich folgenden Satz aus einem Aufsatz zitieren: "Wenn ich es nur lesen 
wilrde, (bedeutete) es wirklich nichts." Die Technik .der Reduktion der 
Worte auf einzelne Buchstaben oder die systematische Substitution von 
Buchstaben in einem Gedicht -- wie etwa ln Ernst Jandls lichtung: 

manche meinen lechts und rinks 
kann man nicht 
velwechsern. 
werch ein illtuml" 

-- lost zwar schallendes Gelachter aus, aber zumeist volliges unver-
standnis, daB so etwas als Literatur qelten konne. 

Nach genauer Analyse der Gedichte und der Besprechung der sprach-
kritischen Philosophie Wittgensteins erkennen aber die meisten Stu-
denten, daB die "Konkrete Poesie" durchaus auch eine fundierte Aussa-
qe haben kann und nicht nur Sprachspielereien darstellt: 

Manchmal ist es nur (aus) SpaS gemacht, aber meistens saqt es 
wirklich etwas. 

Konkrete Posie hangt (ab vonl der Philosophie Wittgensteins. 
Wittgenstein sagte, daB unsere Sprache wie ein Schachspiel 
(sei), (und diel Schachfiguren sind wie Buchstaben und (diel 
Schachreqeln wie (die) Grammatikregeln. Wittgenstein glaubte, 
daB wir (von) unserer Sprache sehr abhangen. "Wir wissen nur 
was unsere Sprache weiB", wilrde er sagen. 

Die Erwahnunq des Begriffs "Dialektliteratur" provozierte einmal 
die spontane Frage: "Ist das so etwas wie ·r han di qern-7" 
Hier zeigt sich, daB mit diesem Begriff haufig die Klischeevorstel-
lung von romantischer Heimatdichtung assoziiert wird. Ein Phanomen, 
das natUrlich in keinem Fall auf Amerikaner beschrankt ist, und auch 
eher mit deren Kontakten mit osterreichern, vor allem mit bestimmten 
Werbetragern, zusammenhanqt. Damit verbunden ist haufig auch die Vor-
stellung , daB die Protagonisten dieser Art von Literatur aus dem 
landlichen Bereich und aus eher armeren Schichten stammen mUssen, wie 
im folqenden Zitat anklingt: 

"Der Dialekt zeigt, daB die Leute noch nicht so reich (sind)." 

DaB der Begriff "Dialektliteratur" aber auch mit dem kritischen 
VolksstUck in Zusammenhang gesehen werden kann, ist meiner Meinunq 
nach eine sehr wichtiqe Erfahrunq fUr die Studenten, um das "Sound 
of Music" -Image osterreichs ein weniq zu korrigieren. Es wird dabei 
auch oft eine gro8ere Sensibilisierung gegenUber der Sprache in ihren 
vielfaltigen Ausdrucksformen, wie z.B. eben des Dialekts, bei den 
Studenten erreicht. Die eben angefUhrten Beispiele illustrieren, daB 
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Literatur einen konkreten und -- wie ich glaube -- nachhaltigen Bei-
trag zur Volkerverstandiqung leisten kann, daB man sich eben mit ei-
nem anderen Standpunkt auseinandersetzen muB. Dies ist keinesfalls 
einseitig zu verstehen. Es ist auch fUr mich immer wieder berei-
chernd unterschiedliche Betrachtungsweisen kennenzulernen. 
Ich halte diese vermittelnde Funktion der Literatur auch fUr wlchtig, 
da sie in meinen Literaturkursen eine zentrale Stellung einnimmt. 
Diese Kurse sind keine literaturgeschichtliche Faktenvermittlung, 
denn diese Aufgabe wird von vielen Literaturgeschichten bestens er-
fUllt, sondern sollen eben in erster Linie Interesse fUr verschiedene 
literarische Positionen und deren spezifischen sozialen und kultu-
rellen Hintergrund wecken, insbesondere im Hinblick darauf, da8 viele 
studenten bier zum ersten Hal mit Literatur konfrontiert werden, da 
sie sonst sehr Unterschiedliche Studienrichtungen verfolgen. 

3 Alle im Aufsatz angefUhrten Zitate statm~en aus Aufsatzen und 
Tests von B. G. Studenten, die an meinen Literaturkursen teilgenommen 
haben. Es wurde nur, wenn notwendig, die Orthoqraphie und Syntax in 
einigen Fallen verbessert. NatUrlich war es mir unmoglich, fUr die 
Zitate das Einverstandnis der jeweiligen Studenten zu erlangen. Sie 
bleiben deshalb anonym. 
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Johannes Urzidi1: Ein mu1tiku1ture11er Schriftste11er 

von C. David Bowman, Graduate Student 

Johannes Ur:idil ist ein sehr unbekannter Schriftste11er in der 
osterreichischen Exilli teratur; sein Leben und werk sind a1s etwas 
eigenartig und an keine 1iterarische Schu1e gebunden zu bezeichnen. 
Es gibt aber trotzdem einiqe Verg1eiche , die zwischen ihm und anderen 
Autoren gezogen werden konnen, um sein Werk etwas zugang1icher zu rna-
chen. Urzidi1 wird oft als Jude, aber genauso oft a1s Christ (beson-
ders in bezug auf sein Werk) beschrieben: beide dieser Bezeichnungen 
haben ihre GUltigkeit. Se1bst seine Staatsangehorigkeit hat er in 
der "Neuen Welt" abgelegt, aber seine geschriebene Sprache b1ieb ilber 
vierzig Jahre meistens diese1be, ein bewuBt verwendetes Prager 
Deutsch. Durch eine Inha1tsana1yse seiner weitgehend autobiographi-
schen Er:ah1ungen wird man das Leben Urzidils besser verstehen kon-
nen, und zwar in bezug auf seine verschiedenen Aufentha1te in der 
Heimat und den Exi1landern. 

Johannes Urzidil wurde am 3.2.1896 in Prag geboren. Sein Vater 
war Eisenbahnbeamter und seine Mutter eine bUrger1iche JUdin aus der 
Tschechei; vier Jahre nach der Geburt des Kindes starb sie vermut1ich 
an einer LungenentzUndung. A1s Kind wurde der Autor sehr von seiner 
bOhmischen Heimat geprigt, weshalb er viele sogenannte "sudetendeut-
sche" Sitten und Erlebnisse in seine zahlreichen Erziihlungen ein-
fUhrt. Seine Jugend sowie seine Studienjahre verbrachte er haupt-
sachlich in Prag; dort studierte er unter anderem Germanistik, Slawi-
stik und Kunstgesehichte. Im Jahre 1916 trat urzidil in den oster-
reichischen Wehrdienst ein und diente in der Prager Lagerverwa1tung 
bis zum Kriegsende. 

Wibrend der 20er und 30er Jahre arbeitete Urzidi1 als Redakteur 
und Beitriger fUr mehrere literarische Zeitschriften, sowie als Kor-
respondent der Zeitungen Prager Tagblatt und Bohemia. Im weiteren 
war er Pressebeirat der Deutschen Gesandtschaft in Prag. Sein Leben 
wurde am Anfang kaum von den Ereignissen des aufsteigenden Faschismus 
in Europa beeinfluBt; erst nachdem die deutschen Besatzungstruppen in 
die Tschechoslowakei einmarschierten, wurde fUr Urzidil wegen seines 
Judentwns das gesellschaftliche und schopferiscbe Leben gefahrdet. 
1939 entschloB er sich fUr das Exil. Mit ~efalschten Papieren gelang 
ihm die Fluent Uber Italien nach England. 

Urzidil wohnte in England bis 1941 und erlebte dabei den Blitz-
krieg aus der Perspektive der Englander. In vielen seiner Erzah1un-
gen tauchen entsprechende Themen auf, wobei der Autor versucht, den 
Alltag in Gro8britannien wahrend des Krieges zu beschreiben. 

Im Jahre 1941 zog er welter in die Vereinigten Staaten, und zwar 
naeh New York. Mit dieser GroBstadt schien er die Endstation seines 
Exils erreicht zu haben . In New York war er vor allem als Leder-
kunsthandwerker titig, wobei er aueh ohne jede Hoffnunq auf Verof-
fentlichunq welter seine Erzahlungen schrieb und allmihlich wieder 
(ab 1960) ein deutsehsprechendes Pub1ikum fand . urzidil lebte in New 
York bis kurz vor seinem Tod, und obwohl er oft nach Europa gereist 
war, strebte er nie wieder die osterreichische StaatsbUrgerschaft an. 

Sein Werk befaBt sich grundsatzlich mit drei Landern und deren 
gewisserma8en "typischen" Gestalten. Daraus ergeben sich drei nicht 
ganz von einander zu trennende Hauptthemen, auf die er in den ver-
schiedenen Erzih1ungen immer wieder zurUckkommt. Erstens blickt er 
in Ricbtung auf seine Prager Zeit, auf Kindheit und studienzeit zu-
rUck, auch auf die Jahre, die er im Webrdienst verbracht hatte, und 
die Zeit unmittelbar vor dem EntschluB zur Flucht. Dabei entsteht 
eine gewisse Einheit, die durch die Besehreibung der Ereignisse dem 
Leser weitergegeben wird. Durch die vielen volkstUmlichen Redewen-
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dungen wird ein fast unglaubliches, traumhaftes Bild der Vergangen-
heit gezeichnet. Als zweiten thematischen Bereich schafft der Autor 
dann ein gegensatzliches, aber zutreffendes Bild von England, wobei 
er die relative Naivitat eines Volkes einer herr1ichen , erregenden 
Landschaft gegenUberstel1t. Schlie8lich li8t Urzidil den Leser in die 
"Neue Welt" b1icken. Mit einem etwas knappen Stil stellt er eine mo-
derne Welt dar, in der Arnerika gleichzeitig eine Utopie auf Erden 
ist, in der alle MOg1ichkeiten verwirk1icht werden konnen, und eine 
Welt fUr sich, die ihre eigenen, nicht immer losbaren Probleme be-
sitzt. 

I. Das Bild der Tschechoslowakei 

Am besten bekommt man eine zuverlassige Vorstel1ung von der ur-
sprUnglichen Heimat Urzidils, wenn man die Erzahlungen aus seiner 
Kindheit liest, wie "Spiele und Trinen", "Stief und Halb" und "Flam-
mende Ferien", die aus der Sll!lll1lung Verlorene Geliebte stammen. Es 
ergibt sich daraus ein volkstUmliches Bild einer frohlichen Ki ndheit . 
Die Beschreibungen geben eine natilr1iche Welt ohne besti mmte Sorgen 
wieder (wie etwa in James Joyce · s Dubliners). Genauer zu analysie-
ren ware die Szene in "S-tief und Halb", in der der Vater des Erzah-
lers (und zugleich des Autors) stirbt : 

Des Vaters Ende kam unerwartet. Der Sohn - der Leser wei8 
ja bereits, daB ich selbst es bin, und so will ich mich denn 
auch offen zu mir selbst bekennen- ••• 

Oann sah mich der Vater lange an, doch wei8 ich nicht, ob er 
mich sah. Und sagte noch: "Ich mu8 in der Fremde sterben." 
Und das war das Letzte. War nicht bier Heimat Uberall um ibn 
herum? ••• 

Zuerst wird bier die Verbindung zwischen Erzahler, Hauptfigur und Au-
tor gezogen, wobei eine au8erordentliche Perspektive auf seiten des 
Erzihlers ermoglicht wird. In der Sterbeszene bekommt der Leser den 
gleichen Eindruck wie in den ahnlichen Geschicbten von James Joyce: 
es ist wirklich nicht mehr klar, auf welcher Erzahlstufe die soge-
nannte Handlung stattfindet. Zugleich entsteht ein Geftihl der Ent-
fremdung, wobei der Erzahler offenbar mit dieser Empfindung des Va-
ters nicht ganz einverstanden zu sein scheint. Obwohl die szene ja 
aueh traurig gewesen sein muB, erfahren wir nur eine Art Verwirrung . 

Ein paar interessante szenen in Urzidils Werk befinden s i ch in 
der Geschicbte "Ein letzter Dienst". Diese Erzah1ung spielt sich im 
Rahmen der unmittelbar bevorstehenden Ausreise ab, a1s die Gefahr f Ur 
den "Halb-Juden" zu groB geworden ist : 

Ich hielt mich in jenen Tagen wenig zu Hause auf; denn 
Heim bedeutete Erreichbarkeit fUr gefihrlichen Zugriff. 
Auf meinen Wegen vermied ich die HauptstraBen; denn 
viele, die mich kannten und nun der Gewalt dienten, 
mochten mir begegnen und mich preisgeben. Aber auch in 
kleinen Gassen war ja Gefahr . 

Ein grausiger Totentanz wirbelte rundum in grotesken 
Rhythmen . Manche suchten Zuflucht in Irrenhausern. Wer 
seinen Bruder zum Narren macht, dem gebUhrt das Feuer der 
Holle. 

Erst in der erzahlten Zeit nach diesen Szenen kommt die Hauptfigur 
auf den Gedanken, daB er ins Exil gehen muB. Er kauft eine gefal-
schte Ausreisegenehmigung und steigt in den Zug ein. Es ge1ingt ihm 
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ne Mitmenschen und die zu befolgenden Gesetze der Koexistenz wurden 
ihm entrissen. Er ist nun zum Verbrecher geworden, ohne es selbst 
zu wissen. 

Aus diesen Beispielen entsteht ein zwiespiltiges Bild der Verei-
nigten Staaten. Es enthalt zugleich das Beste der Henschen, der Plu-
ralismus und die Zusamnenarbeit stehen im Vordergrund, aber hinter 
dieser Fassade gibt es eine Schattenseite, die den Gewissensgegensat-
zen in der Verqangenheit Europas nicht allzu unihnlich ist. 

Es ist also klar, daB Johannes Urzidil ein Mann aus drei ver-
schiedenen Lindern ist; er wurde in Bohmen erzogen, lebte aber auch 
in England und den Vereinigten Staaten. Sein Schicksal als Kilnstler 
ware bestimmt anders gewesen, wenn er nicht ins Exil hatte gehen mils-
sen. Die Heimat hatte dabei eine weitgehend wichtigere Rolle ge-
spielt, und sein Werk ware wahrscheinlich im jetzigen Zustand nie er-
schienen. Die verschiedenen Einflilsse haben eine spilrbare Wirkung 
ausgeilbt, womit er sich dann selbst seinen literarischen Weg durch 
das angespannte 20. Jahrhundert bahnen konnte. Er ist zugleich 
~sterreicher, Englander und Amerikaner; ein Land ist sowohl in seinem 
Leben wie in seinem Werk nur schlecht von dem anderen zu trennen. 
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Kathy Laning 
University of Toledo 

Vicki Nuss 
Bowling Green State University 

Terry Pabst 
Central Michigan University 

Karl Schaak 
Bowling Green State University 

David Schrader 
Illinois State university 

Mary Sickles 
Wells College, New York 

Molly Teichert 
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Bowling Green State University 
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Kent State University 
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Miami University 
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Bowling Green State Universi ty 
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Willamette University 
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Willamette University 

Ann Rogers 
Auburn University 
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Bowling Green State University 
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Bowling Green State University 
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University of Puget Sound 
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Colorado College 

Celeste DiMarco 
Bowling Green State University 
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Bowling Green State University 
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Colorado College 
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Villanova University 
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Bowling Green State University 
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University of Utah 
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Ohio State University 
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Cleveland State University 
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Bowling Green State University 

Maria Sabido 
Moravian College 
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University of Michigan 
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Bowling Green State University 
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Hamilton College 

Robert Wagner 
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University of Wisconsin 
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Bowling Green State University 
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Bowling Green State University 
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Bowling Green State University 
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University of Iowa 
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Bowling Green State University 
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Miami University 

Marlena Harting 
Bowling Green State University 
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Laura McLary 
Bowling Green State University 
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Bates College 

Timothy Moehlman 
Bowling Green State University 
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Karen Myers 
Bowling Green State University 

John Navin 
Bowling Green State University 

Tanya Olsen 
Bowling Green State University 
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Bowling Green State University 
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Peter Steilberg III 
University of Portland 
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Eugene Aufderhaar 
Bowling Green state University 

Elizabeth Carroll 
Bowling Green State University 
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Villanova University 
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sam Houston State University 

Kevin Rosner 
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Charles Thomas 
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Kimberly Arn 
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University of Arizona 
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University of Minnesota 
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Bowling Green State University 

Craig Cowie 
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Kent State University 
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Bowling Green State University 
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Bowling Green State University 
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Dan Zaremba 
Kent State University 

I 

\ 

Director: Dr. Helmut Gutmann 

Jill Bonczek 
Bowling Green State University 

Kenneth Cairns 
Bowling Green State University 

Amy Craft 
Bowling Green State University 

Nicholas OiCillo 
Kent State University 

Mary Oolenz 
Fort Rays State University 

William Harris 
Bowling Green State University 

Ellin Iselin 
Hanover College 

Julia Jensen 
University of Wisconsin 

Charlotte Johnson 
Bates College 

Janee Kaufman 
North Central College 

Carrie Kin; 
Bowling Green State University 

carol Kremer 
Bowling Green State University 

Kari Kron 
Miami University 

Graduate Students: 

Eugene Gagliano 
Ohio University 

Jelen Gedridge 
central Michigan University 

Christopher Jensen 
Radford University 

Tamara Kerby 
Hillsdale College 

Troy Lyons 
Berea Colle;e, Kentucky 

Laura McLary 
Bowling Green State University 

Alan Mitchell 
oregon State University 

1986-1987 

Paula L"Ecuyer 
Fort Rays State University 

Paul Lorinczi 
Bowling Green State University 

Lori McLennan 
McGee University 

Stephanie Nelson 
Bowling Green State University 

Steven Pesklo 
California Lutheran University 

Jennifer Quilty 
Bowling Green State University 

Elizabethann Raitz-Cairns 
Bowling Green State University 

Roxana Raye 
Bowling Green State University 

Yvonne Restani 
Bates College 

Julie Schonauer 
Anderson College 

Nancy Wicker 
Bowling Green State University 

Monica Zoltanski 
Marquette University 

Peggy Paoli 
st . Norbert college 

Angela Penamon 
University of Toledo 

Sandra Peterson 
Gannon University 

Mark Roberts 
Guilford College 

Anne Shaughnessy 
Lake Forest College 

John Stinson 
Radford University 
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1987-1988 

Director: Prof . Dr. Klaus M. Schmidt 

Robert Ballarini 
Villanova University 

Michael Bowden 
Bowling Green State University 

Hare Brunner 
Bowling Green State University 

Stacy Ann Clark 
Hanover college 

Beth Classon 
Concordia College 

Patricia Conlon 
Bowling Green State University 

Georgia craig 
Miami University 

Thomas Evans 
Bowling Green State University 

Sandra Hahn 
Centre College, Kentucky 

Lisa. Hart 
Bowling Green State University 

Graduate Students: 

Charles Bowman 
Wright State University 

Paul Burroughs 
Wake Forest University 

Jennifer Derk 
Radford University 

Deborah Ganse 
University of Massachusetts 

Mark Gustafson 
Rockford College, Illinois 

suzanne Herwig 
Franklin Pierce College 

Kay Kauffmann 
Bowling Green State University 

Judi Lindsley 
Bowling Green State University 

Kate a·Leary 
Miami University 

Lori Prueter 
Bowling Green State University 

William Roubal 
University of Wisconsin 

Eva Schott 
Bowling Green State University 

Marianne S'chrembeck 
Bowling Green State University 

Alexandra Schultze 
Barnard College 

Roy Sternweiler 
Bowling Green State University 

Troy Lyons 
Berea College, Kentucky 

Kimberly Scherer 
Bowling Green State University 

Kathleen Schwartz 
University of Delaware 

Judith Solensky 
Gettysburg College, PA 

Amy Thomson 
Bowling Green State University 

Steven Wilder 
Bowling Green State University 

AUSTRIAN STUDENTS PARTICIPATING IN PROGRAM AT BGSU 

1970-1971 

Albin Krczal 

1972-1973 

Benno Signitzer 

1973-1974 

Benno Signitzer 
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1981-1982 

Ulrike Eder 
Werner otte 
Judith Pouget 
Roswitha Sattlegger 

1982-1983 

Markus Bayer 
Michaela Leitner 
Judith Pouget 

1974-1975 

Helmut Schorqmayer 
Benno Signitzer 

1975-1976 ~ 

Claudia Woral 

1976-1917 

Bertram Schattbacher 
Karl Bauer 

1977-1978 

Karl Bauer 
GUnther Bayer 
veronika Grasserbauer 
Manfred Luimpock 

1978-1979 

GUnther Bayer 
Hubert Cermak 
Manfred Luimpock 
Christine Vitzthum 

1979-1980 

Anton Riesenhofer 
Susanne Liemberger 
Dieter Themel 

1980-1981 

Astrid Graf 
Elsa Gutmann 
Ulrike Eder 

1987-1988 
Walpurga Englbrecht 
l ngrid Enzelsberger 
Dieter Frank 
Reinhard Geiger 
Pe ter Krakolinig 
Elisabeth Landerl 
Renate Raudaschl 
Thomas Riedl 
Beate Scholz 
Christian Schweiger 
Bernhard Sulzer 

1983-1984 

Barbara Aitenbichler 
Martha Brettl 
Elsa Gutmann 
Ingrid Harfmann 
Anita Neuhauser 
Andrea Riedl 

1984-1985 

Erich Kandler 
Dieter Frank 
Elsa Gutmann 
Gabriele Kepplinger 
Klaus Michlmayr 
Monika Oehler 
GUnther Schaufler 

1985-1986 

Ulrike Aitenbich1er 
Markus Crepaz 
Annemarie Eder 
Elsa Gutmann 
Franz Kienesberger 
Julia Steffen 

1986-1987 

Ulrike Aitenbichler 
Dieter Frank 
Reinhard Geiger 
Peter Krakolinig 
Bernhard Sulzer 
Sabine We1zenbach 



Participating Salzburg Faculty Members 

1968-1988 

Mag. Gabriele Abermann (Deutsche Literaturl 
Dr. Rudolph AngermUller (Musikgeschichte) 
Dr. Kurt Arrer (Deutsche Sprache und Literatur) 
Dr. Walter Bapka (Deutsche Sprache) 
Mag. Johannes Baumgartner (Deutsche Sprache) 
O.Univ.-Prof. Dr. Walter Feichtner (Deutsche Sprache) 
DDr. Hedwig Fleischhacker (Deutsche Sprachel 
o.univ.-Prof. Dr. Adolf Haslinger (tisterreichische Literaturl 
Dr. Hans Holler (Deutsche Sprache) 
Prof. Herbert Hofer (Deutsche Sprachel 
Dipl. Dolm. Silvia Kampas-Stocklocker (Ubersetzung 

Deutsch-Englisch-Dt.) 
Prof. Mag. Josef Leitinger (Geographie) 
Dr. Sigrun Loos (Kunstgeschichte) 
Dr. Heidrun Maschl (Geschichte) 
Ao.Univ.-Prof. Dr. Erhard Hock (Politikwissenschaftl 
Prof.Dr. Helmut Pellischek-Wilsdorf 

(Padagog.Psychol./Didaktik/Sozialpsycholoqie) 
Ao.Univ . -Prof. Dr. Peter Putzer IPolitikwissenschaftl 
Dr. Sieglinde Reschen (Konversation und Wortschatzbildung) 
Mag. Roswitha Sattlegger (Konversation und Wortschatzbildungl 
Prof.Dr. Walter Scheichl (Politikwissenschaftl 
Dr. Georg Schmid (Geschichtel 
Dr. Benne Signitzer (Publizistik und 

Kommunikationswissenschaftl 
Dr. Wolfgang Steinitz (gest . 1977) (Kunstgeschichtel 
Dr. Eberhard StUber (tikologie) 
o.univ.-Prof. Or.or . h.c . Erwin StUrzl (Syntax und Stilistikl 
Mag . Eva-Maria Stuppnik-Bazzanella (Deutsche Sprachel 
O.Univ.-Prof. Dr. Walter Weiss (Deutschsprachige Literatur} 
Dr. Emil Windhager (Wirtschaftsdeutsch und okonomiel 
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