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	  1.	  Der	  Cluster	  Geschichte	  im	  Überblick	  

	  
Der	   seit	  2005	  bestehende	  Cluster	  Geschichte	  beschäftigt	   sich	  mit	  der	  Erforschung	  und	  Vermittlung	  

der	  europäischen	  Geschichte	  mit	  Schwerpunkt	  auf	  dem	  20.	  Jahrhundert.	  Die	  beiden	  Weltkriege,	  die	  

Krisen	   der	   Demokratien	   und	   die	   unterschiedlichen	   Formen	   von	   Diktaturen	   (Faschismus,	  

Autoritarismus,	  Kommunismus),	  Holocaust,	  Genozide	  und	  massenhafte	  Verfolgung	  von	  ethnischen,	  

religiösen,	  sozialen	  und	  politischen	  Gruppen	  gelten	  als	  zentrale	  Ereignisse	  im	  20.	  Jahrhundert.	  Davon	  

werden	   im	  heutigen	   Europa	   nicht	   nur	  wesentliche	   struktur-‐	   und	  mentalitätsgeschichtliche	  Muster,	  

sondern	   bis	   nahe	   an	   die	   Gegenwart	   auch	   vielfältige	   individuelle	   und	   kollektive	   Erinnerungen,	  

kulturelle	   Gedächtnisproduktionen,	   Vergangenheitspolitiken	   und	   nationale	   Identitäten	   geprägt.	  

Basierend	  auf	  diesen	  katastrophischen	  Kontrasterfahrungen	  sowie	  den	  politischen,	  wirtschaftlichen,	  

humanitären	   und	   gesellschaftlichen	   Folgen	   von	   Krieg	   und	   Gewalt	   lassen	   sich	   heutige	  

Demokratieverständnisse	   und	   demokratische	   Praxis,	   Menschenrechtspolitik	   und	   internationale	  

Interventionen	   besser	   verstehen	   und	   massenkulturelle	   wie	   mediale	   Vereinfachungen	   und	  

Trivialisierungen	   als	   solche	   erkennen	   und	   thematisieren.	   Diese	   gesellschaftsrelevanten	  

Forschungsfragen	  und	  deren	  methodologische	  Bewältigung	  stehen	  im	  Zentrum	  der	  Forschungen	  des	  

Clusters.	  

	  

1.1	  Struktur	  und	  Ziele	  
	  
Der	  Cluster	  besteht	  aus	  folgenden	  vier	  Ludwig	  Boltzmann	  Instituten:	  

	  

• LBI	  für	  Geschichte	  und	  Gesellschaft	  (LBIGuG),	  Wien	  
Leiter:	  Siegfried	  Mattl	  

• LBI	  für	  Gesellschafts-‐	  und	  Kulturgeschichte	  (LBIGK),	  Graz	  
Leiter:	  Helmut	  Konrad	  

• LBI	  für	  historische	  Sozialwissenschaft	  (LBIHS),	  Wien	  –	  Salzburg,	  
Leiter:	  Gerhard	  Botz	  

• LBI	  für	  Kriegsfolgen-‐Forschung	  (BIK),	  Graz	  –	  Wien	  –	  Klagenfurt	  
Leiter:	  Stefan	  Karner,	  stv.	  Leiterin:	  Barbara	  Stelzl-‐Marx	  

	  

Ziel	   der	   Forschungsaktivitäten	   im	  Cluster	  Geschichte	   ist	   es,	   inhaltliche	  und	  methodische	  Defizite	   in	  

der	  zeitgeschichtlichen	  Forschung	  in	  Österreich	  durch	  langfristig	  angelegte	  Grundlagenforschung	  und	  

anwendungsorientierte	  Forschung	  zu	  beheben.	  Zu	  diesem	  Zweck	  stehen	  die	  Institute,	  die	  den	  Cluster	  

bilden,	   in	   einem	   ständigen	   Austausch	   über	   ihre	   Arbeitsschwerpunkte,	   Forschungsergebnisse	   und	  

methodischen	  Kompetenzen.	  
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Organisation	  des	  Clusters	  

	  

	  

	  

	  

Im	   Berichtsjahr	   wurde	   mit	   den	   „Internationalen	   Kolloquien“	   des	   Clusters	   Geschichte	   eine	   neue	  

dauerhafte	  Kooperationsstruktur	  des	  Clusters	  Geschichte	  geschaffen.	  Nicht	  zuletzt	  in	  Zusammenhang	  

mit	   der	   Jährung	   des	   Beginns	   des	   Ersten	   Weltkrieges	   hat	   sich	   die	   Zusammenarbeit	   der	   Cluster-‐

Mitarbeiter	   bei	   der	   Durchführung	   von	   Workshops,	   Ausstellungen	   und	   Konferenzen	   wie	   bei	  

Publikationsprojekten	  nochmals	  erheblich	  intensiviert.	  

	  

Arbeitsschwerpunkte,	  nach	  denen	  dieser	  Bericht	  gegliedert	  ist,	  sind:	  

1. Krieg,	  Kriegsfolgen,	  Militär	  

2. Soziale,	  mediale	  und	  kulturelle	  Gedächtnisse	  

3. Demokratiekrisen,	  Diktaturen,	  Ethnozide,	  Holocaust	  

4. Migration,	  Integration,	  Erinnerung	  

5. Historische,	  kultur-‐,	  und	  sozialwissenschaftliche	  Methoden	  und	  Theorien	  
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Kooperationen	  und	  clusterinterne	  Kooperationsstrukturen	  

Der	  Cluster	  Geschichte	  besteht	  aus	  den	  oben	  genannten	  vier	   Instituten.	  Er	  wird	  von	  einem	  Cluster-‐

Sprecher	  nach	  außen	  repräsentiert	  und	  nach	  innen	  koordiniert.	  Die	  Funktion	  des	  Sprechers	  wechselt	  

im	  Rotationsverfahren	  jährlich	  unter	  den	  Institutsleitern.	  Im	  Berichtsjahr	  2013	  leitete	  Helmut	  Konrad	  

den	  Cluster	  Geschichte.	   Im	  Jahr	  2014	   folgt	  Siegfried	  Mattl	   in	  dieser	  Funktion.	  Regelmäßige	  Cluster-‐

Besprechungen	   in	   Wien	   bzw.	   Graz	   dienen	   dem	   Austausch	   und	   der	   Vernetzung	   von	   Wissen	   und	  

Information,	   der	   Koordinierung	   der	   Institute	   in	   einzelnen	   Arbeitsfeldern,	   sowie	   der	   Entwicklung	  

gemeinsamer	  wissenschaftlicher	  Vorhaben.	  Besonders	  hervorzuheben	  ist	   in	  diesem	  Zusammenhang	  

die	   Neuaufnahme	   der	   Veranstaltungsreihe	   „Internationale	   Kolloquien	   des	   Clusters	   Geschichte	   der	  

Ludwig	   Boltzmann	  Gesellschaft“	   im	   Berichtsjahr.	   Diese	  wissenschaftliche	   Veranstaltungsreihe	   setzt	  

einen	   besonderen	   Schwerpunkt	   in	   der	   Zusammenführung	   von	   NachwuchsforscherInnen	   aus	   den	  

Cluster-‐Instituten	   und	   deren	   Umfeld	  mit	   internationalen	   Peers	   aus	   den	   Forschungsschwerpunkten	  

des	  Clusters.	  Geplant	  ist	  die	  Durchführung	  von	  vier	  Kolloquien	  jährlich,	  deren	  offenes	  und	  kritisches	  

Format	   einen	   bedeutenden	   Impact	   für	   die	   systematische	   Entwicklung	   der	   Qualifikationen	   und	  

Curricular	   vor	   allem	   jüngerer	   MitarbeiterInnen	   im	   Cluster	   Geschichte	   ebenso	   wie	   kontinuierliche	  

Innovation	  innerhalb	  bestehender	  Forschungsfelder	  des	  Clusters	  verspricht.	  2013	  fanden	  mit	  „Neue	  

Forschungsschwerpunkte	   zu	   ost-‐	   und	   mitteleuropäischer	   Zeitgeschichte“	   im	   Rahmen	   des	  

Kolloquiums	   „20	   Jahre	   LBI	   für	   Kriegsfolgen-‐Forschung“	   an	   der	   Karl-‐Franzens-‐Universität	   Graz,	  

7.6.2013,	  sowie	  „1000	  unbekannte	  Lidices.	  Geiselerschießungen	  in	  Kalavryta	  und	  anderswo	  durch	  die	  

Wehrmacht“	   (gem.m.	   der	   Dipl.	   Akademie	   Wien),	   12.12.2013,	   die	   ersten	   Kolloquien	   statt.	   Derzeit	  

befinden	   sich	   der	   3.	   und	   der	   4.	   Band	   der	   wissenschaftlichen	   Publikationsreihe	   des	   Clusters	  

Geschichte	  in	  Druckvorbereitung.	  

	  

Der	  Cluster	  Geschichte	  verfügt	  über	  eine	  Vielzahl	  von	  in-‐	  und	  ausländischen	  Partnerinstitutionen	  im	  

Bereich	   der	   historischen,	   sozialwissenschaftlichen	   und	   interdisziplinären	   Forschung.	   Mittelfristige	  

Partnerschaften	  bestehen	  mit	  der	  Universität	  Graz	   (BIK	  und	  LBIGKG),	  der	  Russischen	  Akademie	  der	  

Wissenschaften,	  dem	  Russischen	  Staatsarchiv,	  der	  Russischen	  Geisteswissenschaftlichen	  Universität	  

Moskau	   (BIK),	   dem	   Center	   Austria	   der	   University	   of	   New	   Orleans	   (BIK),	   mit	   dem	   Institut	   für	  

Zeitgeschichte,	  München	  –	  Berlin	  (BIK),	  dem	  Department	  of	  History	  an	  der	  Yale	  University	  (LBIGKG),	  

dem	   Department	   of	   History	   an	   der	   Waterloo	   University,	   Kanada	   (LBIGKG),	   mit	   dem	   Institut	   für	  

Zeitgeschichte	   der	   Universität	   Wien	   (LBIGUG	   und	   LBIHS),	   dem	   Institut	   für	   Wirtschafts-‐	   und	  

Sozialgeschichte	   der	   Universität	   Wien	   und	   dem	   Institut	   für	   Geschichte	   der	   Universität	   Salzburg	  

(LBIHS),	   dem	   Österreichischen	   Filmmuseum	   (LBIGUG)	   und	   dem	   Wiener	   Stadt-‐	   und	   Landesarchiv	  

(LBIGUG).	   Darüber	   hinaus	   verfügen	   die	   vier	   Institute	   im	   Cluster	   über	   mehrere	   Dutzend	  

Forschungskooperationen	  mit	  in-‐	  und	  ausländischen	  Forschungseinrichtungen	  und	  Universitäten.	  
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Im	  Berichtsjahr	  wurden	   im	  Cluster	   zahlreiche	   Forschungsprojekte	  abgeschlossen,	  weiter	   betrieben,	  

bzw.	  neue	  Forschungsvorhaben	  entwickelt	  und	  begonnen.	  	  

	  

1.2	  Der	  Cluster	  in	  Zahlen	  
	  
Der	   Cluster	   Geschichte	   verfügte	   2013	   über	   ein	   Gesamtbudget	   von	   rund	   930.000	   Euro.	   Annähernd	  

zwei	   Drittel	   dieser	   Summe	   stammten	   aus	   peer-‐reviewed	   Forschungsanträgen	   und	   aus	  

Auftragsforschung.	  

	  

	  
Budgetstruktur	  des	  Clusters	  2013	  (in	  %)	  

	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Personalstruktur	  des	  Clusters	  2013	  
	  

3	  wissenschaftliche	  Leiter	  ohne	  Dienstverhältnis	  zur	  LBG	  

1	  wissenschaftlicher	  Leiter	  mit	  Dienstverhältnis	  zur	  LBG	  

3	  Akademikerinnen,	  senior	  scientists,	  full-‐time,	  unbefristet	  

6	  AkademikerInnen,	  full-‐time,	  unbefristet	  

10	  AkademikerInnen,	  full-‐time,	  befristet	  

1	  Akademikerin,	  Projektmitarbeiterin,	  halbtägig,	  befristet	  	  

2	  Akademiker,	  Projektmitarbeiter,	  Teilzeit,	  befristet	  2013	  

2	  AkademikerInnen,	  Projektmitarbeiter,	  kurzfristiger	  Werkvertrag	  2013	  

9	  wissenschaftliche	  MitarbeiterInnen:	  Werkverträge	  

12	  externe	  wissenschaftliche	  AuftragnehmerInnen:	  Werkverträge	  

1	  wissenschaftlicher	  Mitarbeiter:	  ehrenamtlich	  (Dissertant,	  WV	  ausgelaufen)	  

1	  freier	  Mitarbeiter:	  Werkvertrag	  

Grundbudget	  
LBG,	  32,5	  

DriQmiQel,	  67,5	  
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1	  Angestellte,	  unbefristet	  

1	  Angestellte,	  halbtätig,	  unbefristet	  

2	  Angestellte,	  geringfügig,	  unbefristet	  

	  
	  
Partner,	  wissenschaftliche	  Netzwerke,	  Präsenz	  in	  wissenschaftlichen	  Gremien	  
	  
Das	  LBIGKG	  verfügt	  über	  einen	  mittelfristiger	  Partnerschaftsvertrag	  mit	  dem	  Institut	  für	  Geschichte	  

der	   Universität	   Graz	   (Infrastrukturbereitstellung).	   Zudem	   gibt	   es	   längerfristige	   inhaltliche	  

Kooperationen	  mit:	  	  

• Zentrum	  für	  Kanadastudien	  am	  CIAS	  (Universität	  Graz)	  	  

• Centrum	  für	  Jüdische	  Studien	  (Universität	  Graz)	  	  

• Department	  of	  History	  an	  der	  Yale	  University,	  USA	  

• Department	  for	  History	  an	  der	  Waterloo	  University,	  Kanada	  

• Wirth	  Institute	  for	  Austrian	  and	  Central	  European	  Studies,	  University	  of	  Alberta,	  Kanada	  

Das	   LBIHS	   verfügt	   über	   einen	   Kooperationsvertrag	   mit	   der	   Universität	   Wien	   bezüglich	   der	  

unentgeltlichen	   Bereitstellung	   von	   	   Büroinfrastruktur,	   Telefon	   und	   der	   Berechtigung	   zur	  

Mitbenützung	  der	  Bibliothek	  und	  den	  Vortragsräumen.	  

Weitere	  Kooperationen:	  

• Archiv	  der	  KZ-‐Gedenkstätte	  Mauthausen	  des	  BMI	  (Projekt	  MSRP)	  

• Center	   for	   War	   Studies,	   Trinity	   College	   Dublin	   -‐	   Prof.	   Alan	   Kramer	   (Projekt	   "Die	  

Sprachenfrage	  in	  der	  k.(u.)k.	  Armee	  (1868-‐1914)")	  

• Departament	   d'Història	   Contemporània	   de	   la	   Universitat	   de	   Barcelona	   (Prof.	   Mercedes	  

Vilanova)	  

• Dokumentationsarchiv	   des	   Öst.	   Widerstands	   -‐	   Wien	   (Projekt	   MSDP,	   Februaropfer,	  

Rechtsextremismus	  u.a.)	  

• GESIS	   –	   Leibniz-‐Institut	   für	   Sozialwissenschaften	   -‐	   Köln	   (Quantifizierende	   Forschung	   und	  

Lehre)	  

• Historisches	  Institut	  der	  Ungarischen	  Akademie	  der	  Wissenschaften	  -‐	  Imre	  Ress	  (Projekt	  "Die	  

Sprachenfrage	  in	  der	  k.(u.)k.	  Armee	  (1868-‐1914)")	  

• Institut	  für	  Geschichte	  der	  Universität	  Salzburg	  	  

• Institut	  für	  Konfliktforschung	  -‐	  Wien	  	  (Projekt	  MSDP)	  

• Institut	  für	  Geschichte	  der	  Universität	  Wien	  (Publikationen	  

• Institut	  für	  Wirtschafts-‐	  und	  Sozialgeschichte	  der	  Universität	  Wien	  (Akademische	  Lehre)	  
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• Institut	  für	  Zeitgeschichte	  der	  Universität	  Wien	  (Kolloquien	  und	  akademische	  Lehre)	  

• ISCTE	  -‐	  Instituto	  Universitário	  de	  Lisboa	  	  

• International	  Oral	  History	  Association	  (Tagungen)	  

• Internationale	   Tagung	   der	   HistorikerInnen	   der	   Arbeiter-‐	   und	   anderer	   sozialer	   Bewegungen	  

(ITH)	  

• London	   School	   of	   Economics	   and	   Political	   Science	   -‐	   Prof.	   Dr.	   Sönke	   Neitzel	   (Projekt	  

Wahrnehmungen	  und	  Deutungen	  des	  Krieges)	  

• Memorial	  -‐	  Moskau	  (Projekt	  MSRP	  und	  IOAH	  2014)	  

• Zentrum	  für	  Zeithistorische	  Forschung	  (ZZF)	  der	  Leibniz-‐Gemeinschaft	  in	  Potsdam	  

	  

Das	  BIK	  ist	  in	  folgenden	  Partnerschaften	  und	  Netzwerken	  tätig:	  

(Hauptkooperationspartner)	  

• Davis	  Center	  for	  Russian	  and	  Eurasian	  Studies	  an	  der	  Harvard	  University,	  Cambridge	  

• Russisches	  Archiv	  RAN	  

• Russische	  Staatliche	  Geisteswissenschaftliche	  Universität	  (RGGU),	  Moskau	  

• Russisches	  Staatsarchiv	  für	  Zeitgeschichte	  (RGANI),	  Moskau	  

• Rosarchiv,	  Moskau	  

• Zentralarchiv	  (CA)	  des	  FSB,	  Moskau	  

• Memorial	  Moskau	  

• Institut	  für	  Wirtschafts-‐,	  Sozial-‐	  und	  Unternehmensgeschichte	  der	  Karl-‐FRanzens-‐Universität	  

Graz	  

• European	  Network	  Remembrance	  and	  Solidarity	  (ENRS),	  Warschau	  

• Tschechische	  Akademie	  der	  Wissenschaften,	  Prag	  

• Ukrainische	  Akademie	  der	  Wissenschaften,	  L’viv-‐Kiew	  

• Center	  Austria	  der	  University	  of	  New	  Orleans	  

• Center	  for	  Cold	  War	  Studies	  der	  Universität	  Odense	  

• Institut	  für	  Zeitgeschichte	  der	  Ungarischen	  Akademie	  der	  Wissenschaften,	  Budapest	  

• Center	  for	  Cold	  War	  Studies	  der	  Corvinus-‐Universität,	  Budapest	  

• Institut	  für	  Zeitgeschichte	  (IfZ),	  München-‐Berlin	  

• Institut	  für	  das	  Studium	  totalitärer	  Regime	  (USTR),	  Prag	  

• Archiv	  der	  Sicherheitsdienste	  (ABS,	  Brno-‐Kanice	  

• Institut	  für	  nationales	  Gedenken	  (UPN),	  Bratislava	  

• Historische	  Archive	  der	  ungarischen	  Staatssicherheit	  (ABTL),	  Budapest.	  

• Österreichisches	  Kulturforum,	  Budapest	  
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• Österreichisches	  Kulturforum,	  Moskau	  

• Bundesstiftung	  zur	  Aufarbeitung	  der	  SED-‐Diktatur,	  Berlin	  

• Gedenkstätte	  Berliner	  Mauer,	  Berlin	  

• Hannah-‐Arendt-‐Instituts	  für	  Totalitarismusforschung	  (HAIT),	  Dresden	  

• Russisches	  Kulturinstitut	  Wien	  

• Universität	  Magdeburg,	  Leipzig	  

Weitere	  Kooperationspartner	  

• Austrian	  Center	  for	  Intelligence,	  Propaganda	  and	  Security	  Studies	  (ACIPSS),	  Graz	  

• Dokumentationsarchiv	  des	  Österreichischen	  Widerstandes	  (DÖW),	  Wien	  

• Russisches	  Staatliches	  Militärarchiv	  (RGVA),	  Moskau	  

• Russisches	  Staatsarchiv	  für	  Sozial-‐	  und	  Politikgeschichte	  (RGASPI),	  Moskau	  

• Karls-‐Universität	  Prag	  	  

• Université	  Paris-‐Sorbonne,	  Paris	  

• Collegium	  Hungaricum,	  Wien	  

• Waldviertel-‐Akademie,	  Waidhofen	  a.	  d.	  Thaya	  

• Schloss	  Schallaburg	  

Davis	  Center	  for	  Russian	  and	  Eurasian	  Studies	  der	  Harvard	  University,	  Cambridge	  (USA)	  

Das	  BIK	  kooperierte	  erstmals	  im	  Rahmen	  des	  Projektes	  „Prager	  Frühling	  1968“	  mit	  diesem	  Center	  der	  

Harvard	   University	   und	   dessen	   Direktor	   Mark	   Kramer.	   Seitdem	   ist	   das	   Davis	   Center	   an	   allen	  

internationalen	   Forschungsprojekten	   des	   BIK	   beteiligt	   und	   zahlreiche	   Arbeiten	   des	   Instituts	  

erschienen	   in	   der	   international	   renommierten	   Publikationsreihe	   des	   Centers.	   Im	   Rahmen	   der	  

Kooperationen	   fanden	   auch	   bereits	   mehrere	   Konferenzen	   zu	   Projekten	   des	   BIK	   an	   der	   Harvard	  

University	   statt,	  wie	   etwa	  das	   Symposium	   „The	  Vienna	   Summit,	   1961.	   John	   F.	   Kennedy	  und	  Nikita	  

Khrushchev“	  im	  März	  2011	  oder	  die	  „Conference	  on	  the	  Fate	  of	  Communist	  Regimes,	  1989-‐1991”	  im	  

November	  2013.	  

Österreichisch-‐Russische	  Historikerkommission	  (ÖRHK)	  

Die	  Österreichisch-‐Russische	  Historikerkommission	  wurde	  2007	  von	  den	  Außenministern	  Dr.	  Ursula	  

Plassnik	  und	  Dr.	   Sergej	   Lawrow	   initiiert.	   Sie	  hat	   sich	   zum	  Ziel	   gesetzt,	  die	  österreichisch-‐russischen	  

bzw.	   österreichisch-‐sowjetischen	   Beziehungen	   im	   20.	   Jahrhundert	   im	   Geiste	   der	   Offenheit	   und	  

Objektivität	  wissenschaftlich	   aufzuarbeiten.	   Sie	   soll	   dazu	  beitragen,	   den	   Zugang	   von	   Forschern	  des	  

jeweils	  anderen	  Landes	  zu	  Archivalien	  und	  Bibliotheksbeständen	  zu	  erleichtern.	  Wichtige	  historische	  

Themen	   sollen	   von	   Experten	   beider	   Länder	   gemeinsam	   erforscht	   und	   die	   Ergebnisse	   im	   Rahmen	  

gemeinsamer	   wissenschaftlicher	   Konferenzen	   und	   Publikationen	   der	   Öffentlichkeit	   zugänglich	  

gemacht	  werden.	  	  
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Das	  LBIGuG	  kooperiert	  langfristig	  mit	  dem	  

• Center	  for	  European	  Studies,	  Duke	  University,	  im	  Forschungsprojekt	  „Empire,	  Socialism	  and	  

Jews“	  

• MitarbeiterInnen	  des	  Instituts	  sind	  weiters	  aktiv	  im	  internationalen	  Forschungsnetzwerk	  

„btwh	  –	  emergence	  of	  modernity“,	  das	  in	  Kooperation	  mit	  dem	  Internationalen	  

Forschungszentrum	  Kulturwissenschaften	  Wien	  und	  den	  Dept.	  for	  German	  Studies	  der	  

Berkeley	  University,	  der	  Harvard	  University	  und	  der	  University	  of	  North	  Carolina/	  Chapel	  Hill	  

tätig	  ist.	  	  

• Eine	  langjährige	  Zusammenarbeit	  besteht	  weiters	  mit	  MitarbeiterInnen	  des	  Germanistischen	  

Instituts	  und	  dem	  Institut	  für	  Kunsttheorie	  und	  Medienwissenschaften	  der	  Eötvös	  Loránd	  

Universität	  Budapest	  (Amalia	  Kerekes;	  Katalin	  Teller).	  

• Längerfristige	  gemeinsame	  Projekttätigkeit	  verbindet	  das	  LBIGUG	  mit	  dem	  Österreichischen	  

Filmmuseum	  sowie	  dem	  Wiener	  Stadt-‐	  und	  Landesarchiv.	  

	  

Präsenz	  in	  wissenschaftlichen	  Gremien	  
	  
Gerhard	  Botz	  (LBIHS)	  ist	  u.a.	  

• Mitherausgeber	  von	  "BIOS	  –	  Zeitschrift	  für	  Biographieforschung,	  Oral	  History	  und	  

Lebensverlaufsanalysen"	  

• Consulting	  editor	  von	  "Historical	  Social	  Research.	  Historische	  Sozialforschung	  (Köln)	  

• Beiratsmitglied	  von	  "Historia.	  Antropología	  y	  fuentes	  orales"	  (Barcelona)	  

• Mitglied	  des	  Wissenschaftlichen	  Beirats	  des	  Edith	  Saurer	  Fonds	  zur	  Förderung	  

geschichtswissenschaftlicher	  Projekte	  (Wien,	  WISIO).	  	  

• Gründungsmitglied	  des	  Forschungsschwerpunkts	  „Diktaturen,	  Gewalt	  und	  Genozide“	  der	  

Historisch-‐Kulturwissenschaftlichen	  Fakultät	  der	  Universität	  Wien.	  	  

• Mitglied	  des	  Wissenschaftlichen	  Beirats	  zur	  Neugestaltung	  der	  österr.	  Länderausstellung	  im	  

Staatlichen	  Museum	  Auschwitz-‐Birkenau	  (Nationalfonds)	  

• Vizepräsident	  des	  "Internationalen	  Forums	  Mauthausen	  zur	  Beratung	  der	  Bundesministerin	  

für	  Inneres	  in	  grundsätzlichen	  Angelegenheiten	  der	  KZ-‐Gedenkstätte	  Mauthausen	  /	  

Mauthausen	  Memorial".	  

	   	  

Richard	  Germann	  (LBIHS)	  ist	  Rechnungsprüfer	  des	  Vereins	  "Alumni/-‐ae	  der	  ÖAW-‐

Stipendienprogramme".	  	  

Siegfried	  Mattl	  (LBIGuG)	  ist	  	  

• Honorary	  Associate	  of	  the	  Centre	  for	  Media	  History/	  Macquarie	  University,	  Sidney 
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• Mitglied	  der	  Redaktionen	  der	  Fachzeitschriften	  „Zeitgeschichte“	  und	  „Zeitschrift	  für	  

Kulturwissenschaften“	  sowie	  „international	  review	  of	  social	  history“	  (corr.	  Editor) 

• wissenschaftlicher	  Beirat	  des	  Wienmuseums 

• wissenschaftlicher	  Beirat	  des	  Österreichischen	  Volkskundemuseums 

	  

Tamara	  Scheer	  (LBIHS)	  ist	  	  

• Mitglied	  beim	  Netzwerk	  „Sozialfürsorge	  und	  Gesundheit	  in	  Ost-‐	  und	  Südosteuropa	  im	  langen	  

20.	  Jahrhundert“	  der	  Deutschen	  Forschungsgemeinschaft,	  angesiedelt	  an	  der	  Universität	  

Regensburg	  

• Section	  Editor	  bei	  der	  International	  Encyclopedia	  of	  the	  First	  World	  War.	  1914-‐18	  online	  

(http://www.1914-‐1918-‐online.net),	  finanziert	  von	  der	  Deutschen	  Forschungsgemeinschaft,	  

angesiedelt	  an	  der	  FU	  Berlin.	  	  

	  
	  
Helmut	  Konrad	  (LBIGKG)	  ist	  	  

• Vorsitzender	  des	  Appeals	  Court	  der	  ENQA	  (European	  Association	  for	  Quality	  Assurance	  in	  

Higher	  Education)	  

• Vorsitzender	  im	  Appeals	  Committee	  des	  Kosovo	  

• Mitglied	  des	  International	  Advisory	  Boards	  of	  the	  Hungarian	  Accreditation	  Committee	  (HAC)	  

• Vizepräsident	  des	  Vereines	  für	  Geschichte	  der	  Arbeiterbewegung	  

• Advisory	  Board	  Austrian	  History	  Yearbook,	  University	  of	  Minnesota	  

	  

Andrea	  Strutz	  (LBIGKG)	  ist	  Networkchair	  des	  Oral	  History	  and	  Life	  Story	  Networks	  der	  European	  

Social	  Science	  History	  Conference	  

• Mitglied	  des	  wissenschaftlichen	  Beirates	  für	  das	  Projekt	  „Menschenleben.	  

Lebensgeschichtliche	  Interviews	  in	  Österreich“	  am	  Technischen	  Museum	  Wien	  mit	  

Österreichischer	  Mediathek	  	  

• Vorstandsmitglied	  der	  Forschungsgesellschaft	  Moderne/Postmoderne	  an	  der	  Universität	  

Graz	  (FOMOP)	  

• Mitglied	  der	  Gesellschaft	  für	  Kanadastudien	  (GKS)	  und	  der	  Internationalen	  Oral	  History	  

Association	  (IOHA)	  
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1.3	  Personal	  und	  Personalentwicklung	  während	  des	  Berichtsjahres	  
Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeiter	  

	  

Name	  	   Tätigkeit	  	  
Mag.	  Dieter	  Bacher	  
(BIK)	  
	  

Koordinator	  des	  Forschungsprojektes	  „Zwangsarbeiter	  in	  Österreich	  
1939–1945.	  Die	  Auswertung	  des	  Aktenbestandes	  des	  
‚Österreichischen	  Versöhnungsfonds‘	  und	  des	  Projektes	  „Die	  Firma	  
Knilli	  in	  der	  NS-‐Zeit“,	  Bearbeitung	  der	  Anfragen	  zu	  ehemaligen	  
Kriegsgefangenen	  in	  der	  Sowjetunion	  und	  ehemaligen	  
Zwangsarbeitern	  

Dr.	  Kurt	  Bauer	  (LBIHS)	   Wissenschaftlicher	  Mitarbeiter	  im	  Projekt	  „Die	  Opfer	  des	  Februar	  
1934“.	  

Univ.-‐Prof.	  Dr.	  Peter	  Becker	  
(LBIHS)	  

Freier	  wissenschaftlicher	  Mitarbeiter:	  Leiter	  des	  Projekts	  
"Historische	  Transformationsforschung	  (wirtschaftliche,	  
gesellschaftliche	  und	  politische	  Veränderungen	  in	  Europa	  im	  20.	  
und	  21.	  Jahrhundert)"	  

Mag.	  Christoph	  
Benedikter	  (BIK)	  
	  

Wissenschaftlicher	  Koordinator	  des	  Projektes	  „Die	  Firma	  MIBA	  seit	  
ihrer	  Entstehung	  mit	  einem	  Ausblick	  auf	  die	  aktuelle	  Entwicklung.	  
Eine	  historische	  Analyse“	  

Mag.	  Heinrich	  Berger	  (LBIHS)	   Wissenschaftlicher	  Mitarbeiter:	  Organisation,	  Finanzen,	  Web-‐
Management,	  Datenbanken	  und	  Statistik,	  Projekte:	  „Am	  
Karmelitermarkt:	  Mikrogeschichte	  von	  Juden	  in	  der	  Leopoldstadt“	  
und	  „Mauthausen	  Survivors	  Research	  Project“.	  

Em.	  O.	  Univ.-‐Prof.	  Dr.	  
Gerhard	  Botz	  (LBIHS)	  

Institutsleiter,	  wissenschaftlicher	  Projektleiter	  des	  LBIHS	  

Mag.	  Christoph	  Breser	  
(LBIGKG)	  

Wissenschaftliche	  Mitarbeiter	  im	  Projekt	  „Zwischen	  Restauration	  
und	  Aufbruch:	  Knittelfeld	  1945	  –	  1955“	  	  

Eva	  Brücker	  M.A.	  (LBIHS)	  	   Freie	  wissenschaftliche	  Mitarbeiterin	  für	  die	  Edition	  der	  Cluster-‐
Tagung	  2010	  ("Räume	  der	  Gewalt")	  und	  im	  „Mauthausen	  Survivors	  
Research	  Project“.	  

Mag.a	  Sema	  Colpan	  (LBIGuG)	   Stipendiatin	  der	  ÖAW	  (Doc-‐team)	  am	  Projekt	  „Sponsored	  Film	  und	  
die	  Kultur	  der	  Modernisierung.	  Schnittstellen	  zwischen	  Ökonomie	  
und	  Ästhetik	  im	  österreichischen	  Werbe-‐	  und	  Industriefilm“	  

Mag.	  Melanie	  Dejnega	  
(LBIHS)	  	  

Freie	  wissenschaftliche	  Mitarbeiterin	  im	  „Mauthausen	  Survivors	  
Research	  Project“	  und	  im	  Projekt	  „Auf	  eigenen	  Beinen.	  Displaced	  
Persons	  und	  andere	  Flüchtlinge	  in	  Wien	  (1945-‐1947)“.	  

Dr.	  Wolfram	  Dornik	  
(BIK)	  
	  

Wissenschaftlicher	  Leiter	  des	  FWF	  Forschungsprojektes	  
„Beyond	  the	  Trenches.	  War	  Memories	  of	  German-‐speaking	  Soldiers	  
of	  the	  Austro-‐	  Hungarian	  Army	  on	  the	  Eastern	  Front	  of	  the	  First	  
World	  War“	  

Dr.	  Gudrun	  Exner	  (LBIHS)	   Freie	  wissenschaftlicher	  Mitarbeiterin	  im	  Projekt	  "Kontexte	  und	  
Perspektiven	  Historischer	  Sozialwissenschaft"	  

Mag.a	  Karin	  Fest	  (LBIGuG)	   Wissenschaftliche	  Mitarbeiterin	  in	  den	  Projekten	  „Archäologie	  des	  
Amateurfilms“	  und	  „Like	  Seen	  on	  the	  Screen“	  

Dr.	  Regina	  Fritz	  (LBIHS)	  	   Freie	  wissenschaftliche	  Mitarbeiterin	  im	  „Mauthausen	  Survivors	  
Research	  Project“	  

Mag.	  Elena	  Fritzer	  (BIK)	   Wissenschaftliche	  Mitarbeiterin	  im	  Forschungsprojekt	  
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	   „Das	  Ende	  einer	  Epoche:	  Der	  Kreml	  und	  Osteuropa	  
1989/91“	  

Dr.	  Richard	  Germann	  (LBIHS)	   Wissenschaftlicher	  Mitarbeiter	  im	  Projekt	  "Wahrnehmungen	  und	  
Deutungen	  des	  Krieges	  durch	  österreichische	  Wehrmacht-‐
Angehörige".	  

Nicolai	  Gütermann	  	  (LBIGuG)	   Assistenz	  der	  Institutsleitung,	  Administrativer	  Mitarbeiter	  

Dr.	  Walter	  M.	  Iber	  
(BIK)	  
	  

Koordinator	  des	  Forschungsprojektes	  „Schweres	  Erbe	  und	  
Wiedergutmachung“	  sowie	  des	  Projektes	  „Hasslacher“	  und	  des	  
Projektes	  „Der	  steirische	  Fußball	  und	  seine	  Traditionsvereine	  in	  der	  
NS-‐Zeit	  1938–1945“	  

Dr.	  Univ.	  Prof.	  Stefan	  Karner	  

(BIK)	  

Institutsleiter,	  wissenschaftlicher	  Projektleiter	  des	  BIK	  

Dr.	  Univ.-‐Prof.	  Herbert	  Killian	  

(BIK)	  

	  

Wissenschaftlicher	  Mitarbeiter	  seit	  1993,	  Geschichte	  der	  
Forstwissenschaft	  und	  -‐wirtschaft;	  Biographien	  von	  Forstexperten;	  
Waldordnungen;	  zur	  Geschichte	  des	  GULAG	  (Das	  Lager	  Kolyma).	  

Mag.	  Harald	  Knoll	  
(BIK)	  
	  

Wissenschaftlicher	  Mitarbeiter	  an	  den	  Forschungsprojekten	  
„Zwangsarbeiter	  in	  Österreich	  1939–1945.	  Die	  Auswertung	  des	  
Aktenbestandes	  des	  ‚Österreichischen	  Versöhnungsfonds“	  und	  
„Wiener	  Gipfel	  1961“,	  Bearbeitung	  von	  wissenschaftlichen	  
Anfragen	  an	  das	  Institut	  

O.	  Univ.-‐Prof.	  Dr.	  Dr.	  h.c.	  
Helmut	  Konrad	  (LBIGKG)	  	  

Institutsleiter,	  wissenschaftlicher	  Projektleiter	  des	  LBIGKG	  

Georg	  Kö	  (LBIGuG)	   Wissenschaftlicher	  Mitarbeiter	  am	  Projekt	  „Ephemere	  Filme:	  
Nationalsozialismus	  in	  Österreich“	  

Martina	  Lajczak	  (LBIHS)	  	   Freie	  wissenschaftliche	  Mitarbeiterin	  (Projektnehmerin)	  im	  Projekt	  
"	  'Opfer'-‐/'Täter'-‐Familiengeschichten“	  

Mag.	  Thomas	  Lederer	  (LBIHS)	  	   Freier	  wissenschaftlicher	  Mitarbeiter	  (Übersetzer)	  für	  die	  Edition	  
der	  Cluster-‐Tagung	  2010	  ("Räume	  der	  Gewalt")	  

Mag.	  Dr.	  Rainer	  Leitner	  
(LBIGKG)	  

Wissenschaftlicher	  Mitarbeiter	  im	  Projekt	  „Südbahn“	  (Teilbereich	  
Technikgeschichte)	  

Mag.	  Philipp	  Lesiak	  
(BIK)	  
	  

Wissenschaftlicher	  Mitarbeiter	  und	  Betreuer	  der	  Außenstelle	  Raabs	  
an	  der	  Thaya	  sowie	  des	  Büros	  Wien,	  Koordinator	  des	  ETZ-‐
Forschungsprojektes	  „Kulturlandschaften	  und	  Identitäten	  entlang	  
der	  tschechisch-‐österreichischen	  Grenze	  –	  60	  Jahre	  EU“	  sowie	  des	  
Projektes	  „Die	  Rolle	  der	  tschechoslowakischen	  Geheimdienste	  in	  
Österreich	  1945–1989“	  

Mag.a	  Carina	  Lesky	  (LBIGuG)	   Wissenschaftliche	  Mitarbeiterin	  im	  Projekt	  „Archäologie	  des	  
Amateurfilms“	  

Dr.	  Ingrid	  Matschinegg	  
(LBIHS)	  	  

Freie	  wissenschaftliche	  Mitarbeiterin	  (Projektnehmerin)	  im	  Projekt	  
"Datenbank	  der	  Österreichischen	  NSDAP-‐Mitglieder"	  

Univ.Doz.Dr.	  Siegfried	  Mattl	  

(LBIGuG)	  

Institutsleiter,	  wissenschaftlicher	  Projektleiter	  des	  LBIGuG	  

Mag.a	  Lydia	  Nsiah	  (LBIGuG)	   Stipendiatin	  der	  ÖAW	  (Doc-‐team)	  im	  Projekt	  „Sponsored	  Film	  und	  
die	  Kultur	  der	  Modernisierung.	  Schnittstellen	  zwischen	  Ökonomie	  
und	  Ästhetik	  im	  österreichischen	  Werbe-‐	  und	  Industriefilm“	  
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Dominik	  Perner	  (LBIHS)	  	   Freier	  Mitarbeiter	  (Projektnehmer)	  im	  Projekt	  "1000	  unbekannte	  
Lidices	  

Dipl.-‐Ing.	  Christiana	  

Perschon	  (LBIGuG)	  

Wissenschaftliche	  Mitarbeiterin	  in	  den	  Projekten	  „Archäologie	  des	  
Amateurfilms“,	  „media	  wien“;	  first	  level	  assistent	  (inkl.	  
Koordinationstätigkeiten	  Cluster)	  

Mag.	  Alexander	  Prenninger	  
(LBIHS)	  	  

Freier	  wissenschaftlicher	  Mitarbeiter	  in	  den	  Projekten	  „KZ-‐
Gedenken“,	  im	  „Mauthausen	  Survivors	  Research	  Project“	  und	  
"Unterworfen-‐Sein	  und	  Überlebenshandeln	  in	  der	  
Ausnahmegesellschaft	  des	  Konzentrationslagersystems	  
Mauthausen".	  

Mag.	  Dr.	  Peter	  
Ruggenthaler	  (BIK)	  
	  

Koordinator	  des	  Forschungsprojektes	  „Das	  Ende	  einer	  Epoche:	  Der	  
Kreml	  und	  Osteuropa	  1989/91“;	  Verfassen	  der	  Habilitationsschrift	  
„The	  Concept	  of	  Neutrality	  in	  Stalin´s	  Foreign	  Policy	  1945-‐53“	  

Mag.a	  Angelika	  Rust	  (LBIGKG)	  
	  

Wissenschaftliche	  Mitarbeiterin	  im	  Projekt	  „MenschenLeben.	  
Lebensgeschichtliche	  Interviews	  in	  Österreich“	  (Koordination,	  
Organisation,	  Technik,	  Interview-‐Schulungen	  und	  Durchführung	  von	  
Interviews)	  

Mag.	  Dr.	  Vedat	  Savas	  
(LBIGKG)	  

Wissenschaftlicher	  Mitarbeiter	  im	  Projekt	  „Südbahn“	  (Teilbereich	  
Biologie)	  

Michaela	  Scharf	  (LBIGuG)	   Wissenschaftliche	  Mitarbeiterin	  am	  Projekt	  „media	  wien“	  

Dr.	  Tamara	  Scheer	  (LBIHS)	   Wissenschaftlicher	  Mitarbeiter	  im	  Projekt	  "Die	  Sprachenfrage	  in	  der	  
k.(u.)k.	  Armee	  (1868-‐1914)"	  

Ing.	  Peter	  Sixl	  (BIK)	  

	  

wissenschaftlicher	  Mitarbeiter	  seit	  1993,	  Forschungsschwerpunkte:	  
Kriegstote	  des	  Zweiten	  Weltkrieges	  in	  Österreich	  (v.a.	  Steiermark),	  
Osteuropa	  und	  der	  Russischen	  Föderation.	  

Mag.	  Peter	  Stadlbauer	  
(LBIHS)	  

Freier	  wissenschaftlicher	  Mitarbeiter	  im	  Projekt	  Erich	  Ehrlinger:	  
„Exzellente	  SS-‐Karriere“.	  

Doz.	  Dr.	  Barbara	  
Stelzl-‐Marx	  (BIK)	  
	  

Stv.	  Institutsleiterin;	  Koordinatorin	  des	  Forschungsprojektes	  
„Der	  Wiener	  Gipfel	  1961“;	  Leiterin	  des	  
Forschungsprojektes	  „Besatzungskinder	  in	  Österreich“	  

Mag.	  Dr.in	  Andrea	  Strutz	  
(LBIGKG)	  

Wissenschaftliche	  Mitarbeiterin;	  Projektleiterin	  der	  Projekte	  
„Österreichische	  Immigration	  in	  Kanada“,	  „MenschenLeben“	  (Oral	  
History	  Projekt,	  Österreich	  –	  Region	  Süd)	  	  

Em.	  Univ.-‐Prof.	  Dr.	  
Manfred	  Wilke	  (BIK)	  
	  

Wissenschaftlicher	  Mitarbeiter	  des	  BIK	  in	  Berlin,	  wissenschaftlicher	  
Mitarbeiter	  im	  Forschungsprojekt	  „Das	  Ende	  einer	  Epoche:	  Der	  
Kreml	  und	  Osteuropa	  1989/91“	  

Mag.	  Jakob	  Zenzmaier	  

(LBIGuG)	  

Wissenschaftlicher	  Mitarbeiter	  am	  Projekt	  „media	  wien“	  

12	  weitere	  
WerkvertragsnehmerInnen	  

Freie	  wissenschaftliche	  MitarbeiterInnen	  (Projektnehmer)	  im	  
„Mauthausen	  Survivors	  Research	  Project“	  
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1.4.	  Neuzugänge,	  Abgänge,	  Karrieresprünge	  
	  
Die	  Neuzugänge	   am	  LBIGKG	   im	   Jahr	  2013	   sind	  Herr	  Mag.	  Dr.	  Rainer	   Leitner	   und	  Herr	  Mag.	  Vedat	  

Savas	   (beide	   Mitarbeiter	   von	   April	   bis	   Juli	   2013	   im	   Projekt	   „Die	   Südbahn	   als	   Beispiel	   technisch-‐

industrieller	  Modernisierung	  der	  Steiermark.	  Wechselwirkungen	  zwischen	  Natur	  und	  Technologie	  am	  

Beispiel	   der	   Südbahn	   und	   exemplarischer	   Regionen	   in	   der	   Steiermark;	   interdisziplinäre	  

Zusammenarbeit	  Technikgeschichte	  und	  Biologie).	  	  

	  
Abgänge	  während	  des	  Berichtsjahres:	  
	  

Ausgeschieden	  ist	  Herr	  Mag.	  Christoph	  Josef	  Breser	  (Mitarbeiter	  im	  Projekt	  „Zwischen	  Restauration	  

und	   Aufbruch:	   Knittelfeld	   1945	   –	   1955“,	   Teilzeit);	   das	   Projekt	   wurde	   mit	   Ende	   Mai	   2013	  

abgeschlossen	   und	   Herr	  Mag.	   Breser	   ist	   am	   Institut	   für	   Stadt-‐	   und	   Baugeschichte	   der	   TU	   Graz	   als	  

Universitätsassistent	  tätig.	  

Karin	  Fest	  (LBIGuG)	  wechselt	  zu	  IIR	  Institute	  for	  International	  Research	  (I.I.R.)GmbH	  als	  Conference	  &	  

Project	  Manager.	  
	  

Karriereentwicklungen:	  

Peter	  Ruggenthaler,	  wissenschaftlicher	  Mitarbeiter	  des	  Ludwig	  Boltzmann-‐Instituts	  für	  Kriegsfolgen-‐

Forschung,	   habilitierte	   sich	   im	   Fach	   Zeitgeschichte.	   Der	   Titel	   der	   Habilitationsschrift	   lautet	   „The	  

Concept	  of	  Neutrality	  in	  Stalin’s	  Foreign	  Policy	  1945–53“.	  Der	  Habil-‐Vortrag	  zum	  Thema	  „Neutralität	  

für	  Deutschland?	  Die	  Stalin-‐Note	  vom	  10.3.1952“	   fand	  am	  7.	  November	  2013	  an	  der	  Karl-‐Franzens	  

Universität	  Graz	  statt.	  Die	  Habilitationsschrift	  erscheint	  als	  Monographie	  in	  der	  Harvard	  Cold	  War	  

Studies	  Book	  Series.	  

	  

1.5	  Betreute	  Diplomarbeiten,	  Dissertation,	  Habilitationen	  
	  
Helmut	  Konrad	  (LBIGKG),	  betreute	  21	  Dissertationen	  und	  18	  Diplomarbeiten,	  wovon	  im	  Berichtsjahr	  

11	  Arbeiten	  (6	  Diplomarbeiten,	  5	  Dissertationen)	  abgeschlossen	  wurden:	  	  

Binder,	  Stefan,	  Euskal	  Herria	  –	  Nationalismus,	  Identität	  &	  Athletic,	  Institut	  für	  Geschichte,	  Universität	  
Graz,	  Diplomarbeit.	  

Hack,	   Christoph	   Eric,	   Alpiner	   Skisport	   und	   die	   Erfindung	   der	   österreichischen	   Nation	   1945-‐1964,	  
Institut	  für	  Geschichte,	  Dissertation.	  	  

Hacker,	   Daniel,	   Rudi	   Dutschke	   –	   Nicht	   rechts,	   nicht	   links,	   sondern	   revolutionär?,	   Institut	   für	  
Geschichte,	  Universität	  Graz,	  Diplomarbeit.	  

Kalss,	  Helmut,	  Widerstand	  im	  Salzkammergut	  Neue	  Aspekte,	  Institut	  für	  Geschichte,	  Universität	  Graz,	  
Dissertation.	  
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Konschegg,	   Katharina,	   „Schützt	   das	   Kainachtal“.	   Eine	   frühe	   österreichische	   Bürgerinitiative	  
dargestellt	  am	  Beispiel	  Lannach,	  Institut	  für	  Geschichte,	  Universität	  Graz,	  Diplomarbeit.	  

Leypold,	   Tanja	  Rafaela,	  Die	   Schule	   in	  der	  NS-‐Zeit	   am	  Beispiel	   der	  Volksschule	   „Noreia“,	   Institut	   für	  
Geschichte,	  Universität	  Graz,	  Diplomarbeit.	  

Posch,	   Ronald,	   Bauernopfer-‐Bauerntäter.	   Feldpostbriefe	   eines	   steirischen	   Soldaten	   im	   Zweiten	  
Weltkrieg,	  Institut	  für	  Geschichte,	  Universität	  Graz,	  Dissertation.	  

Rieger,	   Angelika,	   Die	   spanische	   Transition.	   Der	   Übergang	   von	   der	   franquistischen	   Diktatur	   zur	  
Demokratie	   am	   Beispiel	   der	   Provinz	   Salamanca,	   Institut	   für	   Geschichte,	   Universität	   Graz,	  
Diplomarbeit.	  

Schoenlechner,	   Iris	   Ingeborg,	   Europäer	   leben	   in	   Indien.	   Methoden	   und	   Probleme	   der	   sozialen,	  
kulturellen	   und	   physischen	   Adaption,	   Institut	   für	   Volkskunde	   und	   Kulturanthropologie,	   Universität	  
Graz,	  Dissertation.	  

Thonhofer,	   Bernhard,	   Miniaturen	   zur	   Grazer	  Mittags-‐Zeitung	   entlang	   der	   Pantz-‐Partei,	   Institut	   für	  
Geschichte,	  Universität	  Graz,	  Diplomarbeit.	  	  

Verdnik,	  Alexander,	   „Arisierung“	   in	  Kärnten.	  Die	  Enteignung	   jüdischen	  Besitzes	  1938	   -‐1945,	   Institut	  
für	  Geschichte,	  Universität	  Graz,	  Dissertation.	  
	  
	  
Andrea	  Strutz	  (LBIGKG):	  inhaltliche	  und	  methodische	  Beratung	  bei	  Abschlussarbeiten	  

Andrea	  Schreiner,	  Eine	  soziologische	  Untersuchung	  der	  rezenten	  deutschsprachigen	  Zuwanderung	  in	  
der	   Region	   Kitchener-‐Waterloo,	   Ontario,	   Kanada	   (AT),	   Institut	   für	   Soziologie,	   Universität	   Graz,	  
Masterarbeit	  (abgeschlossen	  2013).	  	  

Miedl	  Jürgen,	  Frauen	  im	  steirischen	  ÖGB,	  Institut	  für	  Geschichte,	  Universität	  Graz,	  Diplomarbeit.	  

	  

Gerhard	  Botz	   (LBIHS)	  betreute	  5	  Dissertationen	  und	  5	  Diplomarbeiten,	  von	   letzteren	  wurden	  2013	  
abgeschlossen:	  	  

Anna	  Giulia	   Fink,	   Kameradschaft	   IV:	   Personelle	   und	   ideologische	  Nachwirkungen	   der	  Waffen-‐SS	   in	  
Österreich.	  

Sebastian	   Pumberger,	   Führen	   und	   gehorchen:	   Die	   Nationalpolitischen	   Erziehungsanstalten	   in	  
Österreich	  1938	  -‐	  1945.	  

Heidrun-‐Ulrike	   Wenzel,	   „Niemals	   vergessen!“	   Die	   antifaschistische	   Ausstellung	   im	   Wiener	  
Künstlerhaus	  1946	  

Bakkalaureat-‐These	  betreut	  von	  Gerhard	  Botz	  und	  Richard	  Germann	  (beide	  LBIHS):	  

Philipp	   Hartberger,	   Österreichische	   Unteroffiziere	   in	   der	   Wehrmacht.	   Retrospektives	   Selbstbild	  
Überlebender	   anhand	   der	   anonymen	   Fragebogenuntersuchung	   “Österreicher	   in	   der	   Deutschen	  
Wehrmacht“.	  

	  

Diplomarbeiten	  abgeschlossen	  und	  betreut	  von	  Regina	  Fritz	  (LBIHS):	  

Hannah	   Fiedler,	   Museen	   zwischen	   „Kultureller	   Integration“	   und	   „Migration	   Mainstreaming“.	  
Konzepte	   für	  die	  Gestaltung	  von	  Kultureinrichtungen	   in	  der	  Migrationsgesellschaft	   (Diplomstudium	  
Internationale	  Entwicklung).	  
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Siegfried	  Mattl	  (LBIGuG)	  betreute	  zwei	  Dissertationen	  und	  6	  Diplomarbeiten,	  davon	  abgeschlossen	  

Gerald	  John,	  Vom	  Widerstand	  zur	  Wende:	  Die	  Grüne	  Haltung	  zur	  Europäischen	  Integration	  (dipl.)	  

Anna	  Kieninger,	  Untersuchung	  des	  Films	  „Chronique	  d´un	  été“	  von	  Jean	  Rouch	  und	  Edgar	  Morin,	  im	  
Hinblick	  auf	  die	  historischen	  Hintergründe	  und	  das	  Erinnerungsbild	  (dipl.)	  

Christian	  König,	  Gefährdet	  und	  gefährlich.	  Jugend-‐	  und	  Massenkultur	  in	  Österreich	  von	  1945	  bis	  1950	  
(dipl.)	  

Maximilian	  Spiegel,	  Politics	  and	  American	  „Free	  Folk“	  music(s)	  (dipl.)	  

	  

1.6	  Highlights	  aus	  den	  Cluster-‐Aktivitäten	  2013	  
	  
-‐	   Im	   Frühjahr	   ging	   die	   website	   http://mediawien-‐film.at	   nach	   einer	   Präsentation	   (Siegfried	   Mattl,	  

13.3.2013)	   im	   Wiener	   Rathaus	   online.	   Die	   datenbankbasierte,	   ständig	   erweiterte	   website	  

präsentierte	  mit	  Ende	  2013	  rund	  250	  wissenschaftlich	  aufgearbeitete	  Filme	  aus	  dem	  Wiener	  Stadt-‐	  

und	  Landesarchiv	  im	  zeit-‐	  und	  stadtgeschichtlichen	  Kontext.	  

	  

-‐	   Am	  März	   2013	   fand	   die	   „International	   Conference	   on	   the	   Theory,	   Practice	   and	   Use	   of	   Amateur	  

films“	   organisiert	   vom	   Ludwig	   Boltzmann	   Institut	   für	   Geschichte	   und	   Gesellschaft,	   dem	  

Österreichischen	  Filmmuseum	  und	  dem	  Österreichischen	  Museum	  für	  Volkskunde	  statt.	  

	  

	  

(Copyright:	  LBIGGe)	  
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-‐	   Gemeinsam	   mit	   Wolfgang	   Maderthaner	   (Generaldirektor	   des	   Österreichischen	   Staatsarchivs)	  

fungierte	  Helmut	  Konrad	  (Leiter	  des	  LBIGKG)	  als	  Herausgeber	  der	  Publikation	  „Routes	  into	  the	  Abyss.	  

Coping	  with	  Crises	  in	  the	  1930s“.	  Die	  Publikation	  (peer	  reviewed)	  erschien	  als	  Band	  21	  der	  Reihe	  der	  

International	   Studies	   in	   Social	   History	   (Herausgeber	   Marcel	   van	   der	   Linden)	   beim	   renommierten	  

Berghahn	  Verlag.	  	  

-‐	   Einladung	   von	   Andrea	   Strutz	   (LBIGKG)	   an	   das	  Wirth	   Institute	   for	   Austrian	   and	   Central	   European	  

Studies	   an	   der	   Universität	   Alberta,	   Edmonton,	   Kanada	   zum	   Vortrag	   über	   die	   Deportation	   von	  

österreichisch-‐jüdischen	   Flüchtlingen	   nach	   Kanada	   1940	   (ein	   Teilaspekt	   der	   aktuellen	  

Forschungsarbeit	  über	  die	  „Austrian	  Immigration	  to	  Canada,	  1890	  to	  1967“).	  Bei	  diesem	  Aufenthalt	  

begutachtete	   sie	   auch	   den	   Oral-‐History-‐Bestand	   am	   Wirth	   Institute	   (Thema:	   österreichische	  

Zuwanderung)	   hinsichtlich	   seiner	   inhaltlichen,	   technischen	   und	   rechtlichen	   (v.a.	   in	   Hinsicht	   auf	  

Interviewfreigaben	   für	   die	   Forschung)	   Eignung,	   um	   festzustellen,	   ob	   die	   am	   Wirth	   Institute	  

vorhandenen	   Interviews	   als	   Basis	   für	   eine	   vertiefte	   Forschungskooperation	   im	   Bereich	   der	  

historischen	   Migrationsforschung	   dienen	   könnten.	   Über	   Besuch	   an	   Wirth	   Institute	   siehe:	  

	  

http://www.wirth.ualberta.ca/WIRTH%20Institute%20News/2013/September/AustrianHistorianvisit

sEdmontonJewishArchives.aspx.	  
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-‐	  Am	  12.	  Dezember	  2013	  fand	  das	  Internationale	  Kolloquium	  des	  Clusters	  Geschichte	  der	  LBG,	  

betreut	  vom	  LBI	  f.	  Historische	  Sozialwissenschaft,	  statt:	  „1000	  unbekannte	  Lidices"	  -‐	  

Geiselerschießungen	  in	  Kalavryta	  und	  anderswo	  durch	  die	  Wehrmacht	  -‐	  Ereignisse,	  Einschätzung,	  

Erinnerung	  (gemeinsam	  mit	  dem	  Forschungsschwerpunkt	  "Diktaturen,	  Gewalt	  und	  Genozide"	  der	  

Universität	  Wien	  und	  der	  Diplomatische	  Akademie,	  Wien).	  (Ausführliche	  Darstellung	  siehe	  unter	  

2.1.4.)	  

	  

(Internationales	  Cluster	  Kolloquium	  „1000	  unbekannte	  Lidices"	   in	  der	  Dipomatischen	  Akademie,	   im	  

Bild:	  Prof.	  Hannes	  Tretter	  (Wien),	  Prof.	  Gerhard	  Botz	  und	  Prof.	  Hagen	  Fleischer(Athen)	  
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2.	  Forschungsinhalte	  und	  -‐ergebnisse	  

2.1	  Projekte	  

2.1.1	  Arbeitsbereich	  Krieg,	  Kriegsfolgen,	  Militär	  	  
 

Projekt	  „Zwischen	  Restauration	  und	  Aufbruch:	  Knittelfeld	  1945	  –	  1955“	  

Förderung:	  Steiermärkische	  Landesregierung,	  Abteilung	  Wissenschaft	  und	  Forschung	  	  
Projektdauer:	  1.11.2012	  bis	  31.5-‐2013	  	  
Projektleitung:	  Helmut	  Konrad	  
Projektkoordination:	  Andrea	  Strutz	  
Projektmitarbeiter:	  Christoph	  Breser	  	  
Kooperationspartner:	  Technische	  Universität	  Graz	  
	  

Das	  Projekt	  widmete	  sich	  den	  Diskursen	  um	  den	  architektonischen	  Wiederaufbau	  in	  der	  Steiermark	  

zwischen	  1945	  und	  1955	  und	  analysierte	  Auswirkungen	  auf	  die	  steirische	  Baukultur.	  Am	  Beispiel	  von	  

Knittelfeld	   (große	   Schäden	   im	   Stadtbild	   durch	   die	   Bombardierungen	   1945)	   wurden	   speziell	  

soziokulturelle	   und	   architekturhistorische	   Entwicklungen	   erforscht.	   Ambivalente	   Haltungen	  

gegenüber	   der	   Erhaltung	   bzw.	   Rekonstruktion	   von	   zerstörten	   historischen	   Architekturen	   und	   dem	  

Versuch	   einer	  Modernisierung	   durch	  Neubauten	   beschreiben	   einen,	   für	   die	   Steiermark	   prägenden	  

Prozess,	  der	  deutlich	  von	  personalpolitischen	  Entscheidungen	  geprägt	  wurde.	  Zugleich	  formte	  dieser	  

Prozess	   auch	  die	  Baukultur	  des	  20.	   Jahrhunderts	   entschieden	  mit.	  Die	  Durchleuchtung	  öffentlicher	  

und	  politischer	  Debatten	  bzw.	   des	   Einflusses	   der	  Architekturschule	   an	  der	   Technischen	  Universität	  

Graz	  und	  anderer	  namhafter	  Architekten	  ermöglichte	  eine	  Übersicht	  über	  ideologische	  Einflüsse	  des	  

gesellschaftlichen	   Wiederaufbaus	   nach	   1945,	   welcher	   sich	   sichtbar	   auch	   in	   den	   steirischen	  

Bauprojekten	   manifestierte.	   Im	   Rahmen	   des	   Projektes	   „Zwischen	   Restauration	   und	   Aufbruch:	  

Knittelfeld	   1945	   –	   1955“	  wurden	   derartige	   Tendenzen	   herausgearbeitet	   und	   kontextualisiert.	   Die	  

interdisziplinäre	   Zusammenarbeit	   (Geschichte,	   Kunstgeschichte,	   Architektur)	   sah	   zunächst	   die	  

Dokumentation	   der	   nur	   teilweise	   öffentlich	   geführten	   Debatten	   sowie	   eine	   Auflistung	   wichtiger	  

realisierter	   steirischer	   Bauprojekte	   in	   der	   Nachkriegszeit	   vor.	   Darauf	   aufbauend	   –	   es	   wurden	  

relevante	   Archive	   (v.a.	   Stadt-‐	   und	   Gemeindearchive)	   nach	   Aufnahmen,	   Plänen,	   Protokolle	   und	  

Kundmachungen	   in	   Printmedien	   gesichtet	   –,	   folgte	   die	   Analyse	   dieser	   Quellenmaterialien.	   Dabei	  

zeigte	   sich	   am	   Beispiel	   der	   Stadt	   Knittelfeld,	   dass	   der	  Wiederaufbau	   von	   einzelnen	   Gebäuden	   der	  

Altstadt	  in	  Bezug	  auf	  den	  Bebauungsplan	  als	  verhältnismäßig	  untergeordnet	  zu	  betrachten	  ist.	  Weder	  

in	  Knittelfeld	  noch	  in	  anderen	  von	  den	  Bombardierungen	  des	  Zweiten	  Weltkrieges	  stark	  betroffenen	  

Städten	  konnte	  eine	  eindeutige	  stilistische	  Struktur	  festgestellt	  werden.	  Tendenzen,	  die	  sich	  zunächst	  

durch	   die	   Analyse	   des	   Bebauungsplanes	   abgezeichnet	   hatten,	   sind	   allerdings	   nur	   auf	   der	  
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Mikroraumebene	  einzelner	  Architekturen	  auszumachen.	  Sie	  führten	  oft	  zu	  ambivalenten	  Haltungen,	  

die	  sich	  zwischen	  der	  Erhaltung	  historischer	  Bauformen,	  also	  einer	  Konzentration	  auf	  eine	  regionale	  

Identität,	  sowie	  dem	  Wunsch	  nach	  einer	  gänzlichen	  Modernisierung	  und	  der	  damit	  einhergehenden	  

Öffnung	   für	   internationale	   Strömungen	  bewegten.	   Bei	   der	   Betrachtung	   der	   Bauentscheidungen	   im	  

Umgang	   mit	   historisch	   erhaltener	   Bausubstanz	   bzw.	   bei	   Neubauten	   ist	   grundsätzlich	   zwischen	  

verschiedenen	  Baumethoden	  und	  den	   jeweiligen	  Bautypen	  zu	  unterscheiden.	  Die	  Auswahl	  und	  der	  

Vergleich	   der	   gewählten	   Untersuchungsobjekte	   (Pfarrkirche	   und	   Rathaus	   in	   Knittelfeld)	   zeigte	  

schließlich	   eine	   Vielzahl	   an	   unterschiedlichen	   Faktoren,	   die	   in	   der	   Entscheidung	   um	   einen	  

Wiederaufbau	  wirksam	  wurden.	  An	  beiden	  Beispielen	  wird	  deutlich,	  wie	  sich	  soziokulturelle	  Einflüsse	  

auf	  Bauentscheidungen,	  Identität	  und	  Stadtbild	  auswirkten.	  Die	  festgestellten	  Typologien	  könnten	  in	  

einem	   weiterführenden	   Projekt	   als	   Basis	   für	   einen	   überregionalen	   Vergleich	   (z.B.	   mit	  

österreichischen	   Städten	   in	   anderen	   Bundesländern)	   herangezogen	   werden;	   diese	   Fragestellung	  

konnte	  im	  Mai	  2013	  abgeschlossenen	  Projekt	  aber	  nicht	  detailliert	  näher	  bearbeitet	  werden,	  da	  sich	  

das	   Projekt	   primär	  mit	   der	   Analyse	   von	   Bauentscheidungen	   im	  Umgang	  mit	   der	   zum	   Teil	  minimal	  

noch	   erhaltenen	   Bausubstanz	   sowie	   der	   Auswahl	   des	   Architekten	   und	   des	   Stils	   auseinandersetzte.	  

Beim	  Workshop	  „Post/Moderne	  Ambivalenzen	  und	  Polaritäten	  in	  Zentraleuropa	  und	  der	  Vojvodina“	  

April	   2013	   konnte	   ein	   Zwischenergebnis	   dieser	   Untersuchung	   präsentiert	   werden;	   der	   Workshop	  

fand	   an	   der	   Philosophischen	   Fakultät	   der	   Universität	   Novi	   Sad,	   Serbien	   in	   Kooperation	   mit	   der	  

Forschungsgesellschaft	  Moderne/Postmoderne	  (Graz)	  statt.	  Auch	  eine	  Publikation	  dazu	  ist	  in	  Arbeit.	  

	  

Projekt	  „Wahrnehmungen	  und	  Deutungen	  des	  Krieges	  durch	  „österreichische“	  Wehrmacht-‐
Angehörige“	  	  

Förderung:	  Fonds	  zur	  Förderung	  der	  Wissenschaftlichen	  Forschung	  	  
Projektdauer:	  2008-‐2014	  
Projektleitung:	  Gerhard	  Botz	  
ProjektmitarbeiterInnen:	  Richard	  Germann	  
Kooperationspartner:	  Prof.	  Dr.	  Sönke	  Neitzel	  (London	  School	  of	  Economics	  and	  Political	  Science),	  
Prof.	  Dr.	  Harald	  Welzer	  (Kulturwissenschaftliches	  Institut	  Essen)	  und	  Prof.	  Dr.	  Michael	  Matheus	  
(Deutsches	  Historisches	  Institut,	  Rom).	  
	   	  

Das	   Projekt	   rekonstruiert,	   wie	   „österreichische“	   Angehörige	   der	   deutschen	   Wehrmacht	  
zeitgenössische	  Situationen	  während	  des	  Zweiten	  Weltkrieges	  wahrgenommen	  und	  gedeutet	  haben,	  
indem	   es	   einen	   von	   der	   Forschung	   noch	   nicht	   genutzten	   Quellenkorpus	   auswertete:	   die	  
Abhörprotokolle	   von	   Gesprächen	   deutscher	   Kriegsgefangener	   in	   amerikanischem	   und	   britischem	  
Gewahrsam,	  die	  in	  den	  Jahren	  1940	  –	  1945	  entstanden	  sind.	  Dieser	  facettenreiche	  und	  umfangreiche	  
Bestand,	   der	   in	   den	   Washingtoner	   National	   Archives	   und	   Londoner	   National	   Archives	   lagert	   und	  
mehrere	   tausend	   Aktenvorgänge	   mit	   insgesamt	   etwa	   100.000	   Seiten	   umfasst,	   wurde	   mit	   dem	  
interdisziplinären	   Ansatz	   der	   Referenzrahmenanalyse	   erschlossen	   und	   ausgewertet,	   die	   für	   die	  



	   22	  

Erforschung	  orientierender	  Einstellungen	  und	  Haltungen	  von	  Personen	  in	  einer	  gegebenen	  Situation	  
entwickelt	  worden	  ist.	  

Spezifische	   Forschungsfragen	   waren	   u.a.:	   Wie	   haben	   sich	   „österreichische“	   Angehörige	   der	  
deutschen	   Streitkräfte	   im	   Zweiten	   Weltkrieg	   selbst	   wahrgenommen?	   Sahen	   Sie	   sich	   als	  
österreichische	   Opfer,	   die	   widerwillig	   zum	   Kriegsdienst	   gezwungen	   werden	   mussten	   oder	   aber	  
verbanden	   sie	   mit	   der	   Wehrmacht	   sozialen	   Aufstieg	   und	   gesellschaftliche	   Anerkennung?	   Spielte	  
Österreich	   in	   ihrem	  Referenzrahmen	   (noch)	   eine	  Rolle	   oder	  war	   die	   von	  der	   politischen	   Landkarte	  
verschwundene	  Erste	  Republik	  ein	  Nonvaleur?	  

Die	   Arbeit	   an	   diesem	   vom	   FWF	   finanzierten	   und	   in	   Kooperation	   mit	   den	   deutschen	   Instituten	  
durchgeführten	  Projekt	  wurde	  von	  Richard	  Germann	  abgeschlossen.	  Die	   	   intensive	  Kooperation	  mit	  
den	   internationalen	   Projektpartnern	   war	   besonders	   in	   den	   Bereichen	   Datenaustausch	   und	  
Methodenreflexion	   befruchtend	   und	   führte	   zu	   gemeinsamen	   Publikationen	   respektive	  
Kommunikation	  von	  bisherigen	  Zwischenergebnissen.	  	  

Der	  Abschlussbericht	  und	  eine	  Veröffentlichung	  der	  Projektergebnisse	  sind	  in	  Arbeit.	  	  

	  

Projekt:	  Die	  Sprachenfrage	  in	  der	  k.(u.)k.	  Armee	  (1868-‐1914)	  

Förderung:	  Hertha	  Firnberg	  Stipendium	  (FWF)	  
Projektdauer:	  ab	  April	  2013	  	  
Projektleitung:	  Tamara	  Scheer	  
Mitbewerber:	  Gerhard	  Botz	  
Kooperationspartner:	  Prof.	  Alan	  Kramer	  (Center	  for	  War	  Studies,	  Trinity	  College	  Dublin),	  Imre	  Ress	  
(Historisches	  Institut,	  Ungarische	  Akademie	  der	  Wissenschaften)	  
	   	  
Das	   Projekt	   untersucht	   die	   Entwicklungen	   die	   im	   Zuge	   der	   Heeresreform	   1868/69	   und	   der	   damit	  
einhergehenden	   Einführung	   eines	   Systems	   der	   Berücksichtung	   der	   Sprachenvielfalt	   innerhalb	   der	  
multiethnischen	   k.(u.)k.	   Armee,	   das	   –	   mit	   wenigen	   Ausnahmen	   –	   bis	   zum	   Beginn	   des	   Ersten	  
Weltkrieges	   Bestand	   hatte.	   Damit	   wurde	   dem	   österreichischen	   Verfassungsprinzip	   von	   1867	  
Rechnung	   getragen,	   das	   im	   Verwaltungsleben	   die	   Rücksichtnahme	   auf	   die	   einzelnen	   Sprachen	  
vorsah.	   Neben	   der	   Kommando-‐	   und	   Dienstsprache	   Deutsch,	   fand	   bei	   einem	   Anteil	   einer	  
Sprachgruppe	  von	  20	  Prozent	   in	  den	  einzelnen	  Truppenkörpern	   (z.B.	  Regimentern)	   in	  der	   täglichen	  
Kommunikation	  und	  Ausbildung	  diese	  Verwendung.	  	  

Bei	   Beginn	  des	   Ersten	  Weltkrieges	   konnte	   auf	   eine	  permanente	  politische	  und	  öffentliche	  Debatte	  
zur	  Nationalitäten-‐	  und	  Sprachenfrage	  zurückgeblickt	  werden.	  Inwiefern	  die	  Sprachenfrage	  der	  k.u.k.	  
Armee	   in	   Wechselwirkung	   mit	   regionalen	   und	   überregionalen	   politischen	   Ereignissen	   stand,	   wird	  
dieses	  Projekt	  untersuchen.	  Dabei	  wird	  auf	  Thesen	  zurückgegriffen,	  wonach	  die	  regionalen	  Ereignisse	  
mehr	  Einfluss	  besaßen	  als	  die	  parlamentarischen	  Debatten	  in	  Wien	  und	  Budapest.	  

Die	   Einführung	   des	   Systems	  weckte	  Hoffnungen	   auf	   eine	  mögliche	   Integration	   und	   Steigerung	   des	  
Wir-‐Gefühls	   innerhalb	   der	   verschiedenen	   Nationalitäten	   der	   Habsburgermonarchie.	   Obwohl	   das	  
Projekt	  auf	  Konzepte	  zurückgreift,	  wie	  dass	  Nation	  und	  Sprache	  Konstrukte	  darstellen,	  erhielten	  sie	  
durch	  die	  Entscheidungen	  der	  militärischen	  Eliten	  eine	  gesellschaftliche	  und	  öffentliche	  Wirklichkeit.	  
In	   der	   Armee	   mussten	   die	   einzelnen	   Nationalitäten	   normiert	   werden.	   Das	   System	   dürfte	   daher	  
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letztlich	   zu	   einer	   weiteren	   Auseinanderentwicklung	   geführt	   und	   einen	   Beitrag	   zum	   laufenden	  
Identifikationsprozess	  der	  einzelnen	  Nationalitäten	  geliefert	  haben.	  

Vor	   allem	   aus	   der	   Perspektive	   der	   Armeeführung,	   des	   Generalstabs	   und	   der	  Militärkanzlei	   Seiner	  
Majestät,	   sollen	   Erwartungshaltung,	   Debatten	   und	   Adaptierungen	   des	   Systems	   analysiert	   werden.	  
Deren	  Haltung	   bei	   Beginn	   des	   Ersten	  Weltkriegs,	   vor	   allem	   ihre	   Erwartungshaltung	   gegenüber	   der	  
Reaktion	   einzelner	   Nationalitäten,	   zeigt	   jedenfalls	   einen	   Einfluss	   der	   Sprachenfrage.	   Das	   Projekt	  
untersucht,	   ob	   die	   langjährige	   Erfahrung	   tatsächlich	   zur	   Ausprägung	   von	   Bedrohungsszenarien	  
beitrug,	  wie	  die	  Überzeugung,	   die	   ungarische	  Politik	   lehne	   jede	  Gemeinsamkeit	   ab,	   und	   stärkte	   es	  
etwa	  die	  Vermutung	  der	  mangelnden	  Loyalität	  der	  Südslawen	  und	  Tschechen?	  Auf	  der	  anderen	  Seite	  
wurden	  einzelne	  Nationalitäten,	  wie	  muslimische	  Bosnier	  und	  Deutsche,	  als	  loyal	  angesehen.	  

Neben	   der	   Heranziehung	   der	   Quellenbestände	   der	   Militärkanzlei	   Seiner	   Majestät	   und	   dem	  
Generalstab	   wird	   auch	   die	   öffentliche	   Debatte	   anhand	   der	   einflussreichsten	   deutsch-‐	   und	  
ungarischsprachigen	   militärischen	   Fachzeitschriften	   untersucht.	   Komplementäre	   Quellen,	   wie	   Ego-‐
Dokumente	  der	  führenden	  Persönlichkeiten,	  sowie	  Armeevorschriften	  und	  deren	  Neuauflagen	  sollen	  
Argumente	  und	  Überzeugungen	  deutlich	  machen.	  	  

Die	   Arbeit	   am	   Projekt	   wurde	   im	   April	   des	   Jahres	   mit	   der	   Erhebung	   von	   Quellen	   begonnen,	   und	  

inzwischen	  wurde	  es	  auch	  auf	  mehreren	  internationalen	  Tagungen	  vorgestellt	  und	  diskutiert.	  

	  

Projekt:	   „Besatzungskinder	   in	   Österreich:	   Eine	   sozial-‐,	   diskurs-‐	   und	   biografiegeschichtliche	  
Analyse“	  
Förderung:	  Zukunftsfonds	  der	  Republik	  Österreich	  
Projektdauer:	  2011–2014	  
Projektleitung:	  Barbara	  Stelzl-‐Marx	  
Kooperationspartner:	  Verein	  zur	  Förderung	  der	  Forschung	  von	  Folgen	  nach	  Konflikten	  und	  Kriegen;	  
Universität	   Graz;	   Universität	   Salzburg;	   Universität	   Magdeburg,	   Universität	   Leipzig,	   University	   of	  
Birmingham	  
	  

Nach	   dem	   Zweiten	   Weltkrieg	   kamen	   in	   ganz	   Österreich	   und	  

Deutschland	   sogenannte	   „Besatzungskinder“	   auf	   die	   Welt:	   als	  

Folge	   freiwilliger	   sexueller	   Beziehungen	   zwischen	   einheimischen	  

Frauen	   und	   Besatzungsangehörigen,	   aber	   auch	   als	   Folge	   von	  

Vergewaltigungen.	  Sie	  galten	  als	  „Kinder	  des	  Feindes“,	  obwohl	  die	  

Väter	  de	   jure	  keine	  Feinde	  mehr	  waren,	  und	  waren	  –	  gemeinsam	  

mit	   ihren	   Müttern	   –	   meist	   unterschiedlichen	   Formen	   von	  

Diskriminierung	  ausgesetzt.	  	  

Im	   Rahmen	   des	   Projekts	   wird	   erstmals	   ein	   Überblick	   über	   die	  

Situation	   der	   Besatzungskinder	   in	   den	   unterschiedlichen	  

Besatzungszonen	   Österreichs,	   ihre	   Sozialisations-‐	   und	  

Lebensbedingungen	   sowie	   ihre	   weiteren	   Biografien	   gegeben.	   Die	  
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Rolle	  der	  österreichischen	  (Nachkriegs-‐)	  Gesellschaft	  wird	  dabei	  ebenso	  berücksichtigt	  wie	   jene	  der	  

(ehemaligen)	   Besatzungsmächte.	   Diese	   akribische	   Spurensuche	   soll	   dieses	   vielfach	   bis	   heute	  

tabuisierte	   Thema	   der	   Öffentlichkeit	   zugänglich	   machen	   und	   eine	   Lücke	   in	   der	   österreichischen	  

Zeitgeschichteforschung	  schließen.	  

Im	  Oktober	  2013	   startete	   im	  Rahmen	  des	  Projektes	   in	  Kooperation	  mit	  der	  Universität	   Leipzig	   (PD	  

Heide	  Glaesmer)	  eine	  Studie	  zum	  psychischen	  Befinden	  von	  Besatzungskindern	   in	  Deutschland	  und	  

Österreich.	   Ziel	   dieser	   Studie	   ist,	   das	   aktuelle	   psychische	   Befinden	   der	   Betroffenen	   und	   ihre	  

Erfahrungen	   als	   Besatzungskinder	   zu	   beschreiben.	   Formen	   der	   Identitätsentwicklung	   und	  

Stigmatisierung	  sowie	  die	  psychosozialen	  Aspekte	  des	  Aufwachsens	  als	  Besatzungskind	  stehen	  dabei	  

im	   Vordergrund.	   Dies	   soll	   dazu	   beitragen,	   Transparenz	   für	   das	   Thema	   in	   der	   Öffentlichkeit	   zu	  

schaffen	   und	   die	   Situation	   von	   „Kindern	   des	   Krieges“	   auch	   in	   aktuellen	   internationalen	  

Krisengebieten	   zu	   verbessern.	   Bereits	   unmittelbar	   nach	   dem	   Start	   der	   Studie	   meldeten	   sich	   über	  

hundert	   Betroffene,	   die	  mittels	   Fragebogen	   über	   ihre	   Erfahrungen	   als	   „Besatzungskinder“	   befragt	  

werden.	  

2.1.2	  Arbeitsbereich	  Soziale,	  mediale	  und	  kulturelle	  Gedächtnisse	  	  
Projekt:	  „MenschenLeben:	  Lebensgeschichtliche	  Interviews	  in	  Österreich“	  

Förderung:	  Technisches	  Museum	  Wien	  und	  Privater	  Förderer	  
Projektdauer:	  1.11.2012	  bis	  31.12.2014	  
Projektleitung	  in	  Graz:	  Andrea	  Strutz	  
Projektmitarbeiterin:	  Angelika	  Rust	  
Kooperationspartner:	  Österreichische	  Mediathek	  Wien	  am	  Technischen	  Museum	  Wien	  
	  

In	  Kooperation	  mit	  der	  Österreichischen	  Mediathek	  am	  technischen	  Museum	  

Wien	  wird	  seit	  drei	  Jahren	  das	  Projekt	  „MenschenLeben.	  Lebensgeschichtliche	  

Interviews	   in	   Österreich“	   erfolgreich	   am	   LBIGKG	   durchgeführt	  

<http://www.menschenleben.at>.	   Ziel	   des	   Projektes	   ist	   es,	   Einblicke	   in	   die	  

Vielfalt	  der	  öffentlichen	  und	  privaten	  Lebenswelten	  in	  Österreich	  zu	  gewinnen	  

und	  möglichst	   alle	   Lebensbereiche	  der	   österreichischen	  Gesellschaft	   in	   ihren	  

sozialen,	   regionalen,	  ethnischen	  und	  kulturellen	  Ausprägungen	  zu	  erfassen.	  Der	  Bogen	  reicht	  dabei	  

von	   Strukturen,	   Zeittypischem,	   Brüchen	   und	   Kontinuitäten,	   dem	   Einfluss	   der	   ,,großen“	   Politik	   auf	  

einzelne	  Lebensverläufe	  bis	  zu	  individuellen	  Schicksalen.	  Die	  durchgeführten	  Interviews	  (v.a.	  digitale	  

Audio-‐Aufzeichnungen,	  teilweise	  Videoaufzeichnung	  inkl.	  Begleitmaterialien	  wie	  Bilderscans)	  werden	  

inhaltsmäßig	   aufbereitet,	   beschlagwortet	   und	   danach	   im	   Archiv	   der	   Österreichischen	   Mediathek	  

technisch	   gesichert	   und	   in	   den	   Benutzerräumen	   bzw.	   über	   das	   Internet	   der	   wissenschaftlichen	  

Forschung	  zugänglich	  gemacht.	  	  

	  
Logo	  MenschenLeben	  
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Im	   Berichtsjahr	   wurde	   die	   Interviewtätigkeit	   am	   Standort	   Graz	   (Region	   Süd)	   speziell	   durch	   die	  

Anschaffung	   eines	   zweiten	   Aufnahmegeräts	   stark	   gesteigert.	   Rund	   15	   InterviewerInnen	  

(Werkvertragsbasis)	  führten	  über	  das	  Jahr	  148	  lebensgeschichtliche	  Interviews	  (79	  mit	  Frauen	  und	  69	  

mit	  Männern;	  die	  durchschnittlichen	  Länge	  eines	  Interviews	  liegt	  zwischen	  3	  und	  4	  Stunden)	  durch.	  

Seit	   dem	   Projektbeginn	   (Oktober	   2010)	   koordinierte	   und	   administrierte	   Frau	   Angelika	   Rust	  

(wissenschaftliche	  Projektmitarbeiterin,	  halbtägig)	  die	  Durchführung	  von	  rund	  250	  Interviews	  in	  der	  

Region	  Süd.	  Darüber	  hinaus	  führte	  sie	   im	  Berichtsjahr	  gemeinsam	  mit	  Tina	  Plasil	   (Bürokoordination	  

Wien)	  erneut	  eine	  Interviewschulung	  durch,	  an	  der	  elf	   interessierte	  Personen	  teilnahmen.	  Dies	  war	  

bereits	  die	  fünfte	  InterviewerInnen-‐Ausbildung	  im	  Rahmen	  des	  Projektes	  „MenschenLeben“	  in	  Graz,	  

die	   in	   bewährter	   Weise	   in	   Kooperation	   mit	   dem	   Institut	   für	   Geschichte	   der	   Universität	   Graz	  

stattfinden	  konnte.	  	  

Seit	   Projektstart	  wurden	   in	   ganz	  Österreich	   1.150	   Interviews	  erhoben,	   die	   an	  der	  Österreichischen	  

Mediathek	   in	   Wien	   technisch	   aufbereitet	   und	   archiviert	   wurden.	   Koordinationsstellen	   für	   die	  

Durchführung	  von	  Interviews	  bestehen	  derzeit	  in	  Wien	  (an	  der	  Österreichischen	  Mediathek),	  in	  Graz	  

(am	   LBIGKG)	   und	   in	   Salzburg	   (Universität).	   Auf	   der	   Online-‐Plattform	   „Österreich	   am	   Wort“	   –	   sie	  

wurde	   2012	   von	   der	   Österreichischen	   Mediathek	   geschaffen–	   sind	   derzeit	   50	   MenschenLeben-‐

Interviews	  frei	  abrufbar,	  davon	  stammen	  fünf	  Interviews	  aus	  dem	  Büro	  Graz.	  Ein	  zentrales	  Vorhaben	  

für	  das	  kommende	  Arbeitsjahr	   ist	  die	  Weiterentwicklung	  dieses	  Onlineauftritts	  und	  die	  Ausweitung	  

der	   frei	   zugänglichen	   Interviews	   auf	   insgesamt	   200	   Stück,	   siehe	   <http://www.oesterreich-‐am-‐

wort.at>.	   Zudem	   sind	   auch	   für	   2014	   aufgrund	   der	   großen	   Nachfrage	   weitere	   Schulungen	   für	  

potentielle	  InterviewerInnen	  geplant.	  
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Projekt:	  „Die	  Südbahn	  als	  Beispiel	  technisch-‐industrieller	  Modernisierung	  der	  Steiermark.	  
Wechselwirkungen	  zwischen	  Natur	  und	  Technologie	  am	  Beispiel	  der	  Südbahn	  und	  exemplarischer	  
Regionen	  in	  der	  Steiermark“	  
	  
Förderung:	  Steiermärkische	  Landesregierung,	  Abteilung	  Wissenschaft	  und	  Forschung	  	  
Projektdauer:	  1.4.	  bis	  31.7.2013	  
Projektleitung:	  Helmut	  Konrad	  	  
Projektkoordination:	  Andrea	  Strutz	  
Projektmitarbeiter:	  Rainer	  Leitner,	  Vedat	  Savas	  
	  

Das	   interdisziplinäre	   Projekt	   „Südbahn“	   (Geschichte	   und	  Biologie)	   untersuchte	   die	   Veränderungen,	  

die	   in	   der	   Steiermark	   durch	   den	   Bau	   der	   Südbahnstrecke	   speziell	   vor	   dem	   Ersten	   Weltkrieg	  

entstanden	   sind,	   und	   zwar	   in	   historischer	   und	   kultureller	   Hinsicht	   als	   auch	   im	   Hinblick	   auf	   die	  

Veränderungen	  des	  Naturraumes.	  Die	  Analyse	  umfasste	  zwei	  Ebenen:	  Der	  Historiker	  Rainer	  Leitner	  

widmete	   sich	   den	   Veränderungen,	   die	   in	   wirtschaftlicher,	   technischer,	   demographischer	   und	  

gesellschaftlicher	  Hinsicht	  durch	  die	  Errichtung	  der	  Südbahn	  als	  Trägerin	  technologischer	  Innovation	  

und	   Modernisierung	   entstanden	   waren.	   Die	   Eisenbahn	   über	   den	   Semmering	   stellte	   die	   weltweit	  

erste	  Gebirgsbahn	  dar	  und	  verband	  Wien	  mit	  dem	  Seehafen	  Triest.	  Mit	  dem	  Bau	  der	  Südbahn	  wurde	  

eine	  Anbindung	  der	  österreichischen	  Hauptstadt	  sowie	  der	  nördlich	  und	  östlich	  gelegenen	  Teile	  der	  

Donaumonarchie	   an	   das	   Mittelmeer	   möglich	   und	   sie	   wurde	   zum	   Rückgrat	   der	   technischen	   und	  

industriellen	  Modernisierung	   in	  der	  Steiermark.	   In	  Folge	  konnten	  Bodenschätze	  konnten	   in	  großem	  

Stil	  abgebaut	  und	  zu	  den	  neu	  errichteten	  Hütten	  und	  Fabriken	  transportiert	  werden;	  in	  der	  zweiten	  

Hälfte	  des	  19.	  Jahrhunderts	  entstanden	  bedeutende	  Industriezentren	  im	  Mur-‐	  und	  Mürztal	  sowie	  im	  

Raum	   Graz	   und	   in	   der	   Oststeiermark.	   Die	   Struktur	   der	   Gesellschaft	   veränderte	   sich	   schnell,	   die	  

industriellen	  Zentren	  vergrößerten	  sich	  rapide,	  und	  damit	  verbunden	  stieg	  auch	  die	  Bevölkerungszahl	  

rasch	  an.	  Durch	  diesen	  Prozess	  entwickelte	  sich	  Landeshauptstadt	  Graz	  vor	  dem	  Ersten	  Weltkrieg	  zu	  

einem	  so	  genannten	  „sekundären	  Zentrum	  der	  Moderne“.	  	  

Doch	  der	  Ausbau	  der	  Südbahn	  wirkte	  sich	  auch	  auf	  Naturräume	  in	  der	  Steiermark	  prägend	  aus	  (z.B.	  

Bau	   von	   Elektrizitätskraftwerken,	   Zurückdrängen	   der	   Auwälder,	  Wasser-‐	   und	   Luftverschmutzungen	  

durch	   die	   Industrie,	   Durchstechen	   der	   Mäander	   -‐	   Kanalisierung	   der	   Mur	   südlich	   von	   Graz).	   Diese	  

Phänomene	   wurden	   ebenfalls	   analysiert,	   um	   auch	   die	   Schattseiten	   der	   technologischen	  

Modernisierung	   und	   des	   technisches	   Fortschritts	   am	   Beispiel	   der	   Zurückdrängung	   und	   Zerstörung	  

natürlicher	   Ressourcen	   aufzuzeigen.	   Der	   Biologe	   Vedat	   Savas	   untersuchte	   nachhaltige	  

Veränderungen	   durch	   die	   technische	  Modernisierung	   und	   Industrialisierung	   sowie	   den	   Verlust	   an	  

naturbelassenen	   Räumen,	   die	   auch	   heute	   noch	   bedeutsam	   sind.	   Beispielsweise	   wurden	   gewaltige	  

Wassermengen	  wurden	  durch	  industrielle	  Abwässer	  verseucht	  oder	  Flussläufe	  in	  der	  Zeit	  nach	  dem	  

Ersten	   Weltkrieg	   durch	   den	   Bau	   von	   hydraulischen	   Elektrizitätswerken	   kanalisiert	   und	   ihres	  

natürlichen	   Fließverhaltens	   beraubt.	   Im	   Gebiet	   der	   Stadt	   Graz	   wurde	   die	   Mur	   kanalisiert,	   um	  
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Überschwemmungen	   vorzubeugen,	   was	   allerdings	   eine	   drastische	   Eintiefung	   des	   Flussbettes	   zur	  

Folge	  hatte.	  Die	  nachhaltigsten	  Veränderungen	  am	  Verlauf	  der	  Mur	  passierten	  südlich	  von	  Graz,	  als	  

man	  schon	  vor	  1900	  die	  unzähligen	  Mäander	  durchstieß	  und	  die	  Auwälder	  in	  Landwirtschaftsflächen	  

umwandelte.	  Daraufhin	  sank	  der	  Grundwasserspiegel	  in	  der	  gesamten	  Region	  um	  mehrere	  Meter	  ab	  

und	   man	   war	   gezwungen,	   die	   Wasserversorgung	   fortan	   mit	   einer	   Fernleitung	   aus	   dem	  

Hochschwabgebiet	  sicherzustellen.	  	  

	  

Projekt:	  „Sponsored	  Films“	  und	  die	  Kultur	  der	  Modernisierung.	  Schnittstellen	  zwischen	  Ökonomie	  
und	  Ästhetik	  im	  österreichischen	  Werbe-‐	  und	  Industriefilm“	  

Förderung:	  Österreichische	  Akademie	  der	  Wissenschaften	  
Projektdauer:	  August	  2010	  –	  Juli	  2013	  
ProjektmitarbeiterInnen:	  Sema	  Colpan,	  Lydia	  Nsiah;	  Joachim	  Schätz	  	  
Kooperationspartner:	  Institut	  für	  Theater-‐,	  Film-‐	  und	  Medienwissenschaften/Universität	  Wien	  
(TFM);	  Institut	  für	  Kunst-‐	  und	  Kulturwissenschaften/	  Akademie	  der	  bildenden	  Künste	  Wien;	  Institut	  
für	  Zeitgeschichte/	  Universität	  Wien.	  Das	  LBIGuG	  dient	  als	  Host-‐Institution	  für	  das	  Projekt	  
„Sponsored	  Films“	  im	  Rahmen	  des	  Forschungsprogramms	  „DOC-‐team“	  der	  Österreichischen	  
Akademie	  der	  Wissenschaften.	  
	  

Zum	   gegenwärtigen	   Zeitpunkt	   wird	   die	   Debatte	   über	   „Sponsored	   Films“	   zum	   einen	   durch	   eine	  

Neuorientierung	  der	   internationalen	  Filmarchive	  geprägt,	  die	  damit	  auf	  ein	  erweitertes	  Verständnis	  

von	   cultural	   heritage	   reagieren.	   Zum	   anderen	   wird	   die	   Auseinandersetzung	   von	   einer	   kultur-‐

wissenschaftlich	   ausgerichteten	   Filmwissenschaft	   konturiert,	   die	   gegenüber	   formal-‐ästhetischen	  

Analysen	   im	   dominanten	   Untersuchungsfeld	   von	   Spielfilm	   und	   fiktionalem	   Autorenkino	   die	  

wissenschaftliche	   Beschäftigung	  mit	   historischen	   Praktiken	   und	  Aufführungskontexten	   jenseits	   von	  

Genrekategorien	   aufwerten	   will.	   Für	   den	   Werbe-‐	   und	   Industriefilm	   kristallisiert	   sich	   dabei	   als	  

forschungsleitende	   Fragestellung	   diejenige	   nach	   dem	   Konnex	   von	   Unternehmensentwicklung	   und	  

Kommunikationssystemen	   bzw.	   Medien	   heraus:	   Medien	   kommt	   eine	   Schlüsselstellung	   für	   die	  

Koordinierung	   und	   Steuerung	   von	   rationalisierten	   Produktions-‐	   Distributions-‐	   und	  

Konsumtionsprozessen	   zu.	   Werbe-‐	   und	   Industriefilme	   sind	   ein	   essentieller	   Teil	   moderner	  

Unternehmenspolitik.	   Ihr	  Gebrauch	   reicht	   von	  der	  Aufzeichnung	  von	  Arbeitsprozessen	  als	  Material	  

arbeitswissenschaftlicher	  Studien	  nach	  innen	  bis	  zur	  Kommunizierung	  einer	  Corporate	  Identity	  nach	  

außen.	  Damit	  geraten	  aber,	  als	  bislang	  außer	   in	  Einzelstudien	  noch	  kaum	  erforschter	  Bereich,	  Rolle	  

und	  Funktion	  ästhetischer	  Innovation	  als	  Bestandteil	  moderner	  Unternehmensstrategie	  in	  den	  Fokus	  

einer	  Disziplinen	  überschreitenden	  Kulturwissenschaft.	  
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Die	  Aufwertung	   von	  und	  das	   Interesse	   an	  

Werbe-‐	   und	   Industriefilmen	   korreliert	  mit	  

wissenschaftlichen	   Anstrengungen,	   zu	  

einer	  möglichst	   umfassenden	   Theorie	   der	  

gesellschaftlichen	  Entwicklungen	  und	  Ver-‐

änderungen	   im	   20.	   Jahrhundert	   zu	  

gelangen.	   Die	   Filme	   werden	   für	   den	  

Zeitraum	  1920-‐1960	  in	  ihrem	  Verhältnis	  zu	  

der	   sich	   im	   selben	   Zeitraum	   entfaltenden	  

Massenproduktion	   und	   Massenkon-‐

sumtion	   untersucht.	   Dieser	   Zeitraum	   korrespondiert	   auch	   dem	   internationalen	   Aufschwung	   einer	  

experimentierfreudigen	   und	   universal	   orientierten	  Werbe-‐	   und	   Industriefilm-‐Branche	   sowie	   deren	  

Niedergang	   mit	   der	   Ablöse	   der	   Kino-‐	   durch	   die	   Fernsehwerbung.	   Während	   über	   die	   historische	  

Werbe-‐	   und	   Industriefilmproduktion	   in	   Deutschland	   bereits	   einige	   Überblickswerke,	  

Textsammlungen	   und	   monographische	   Studien	   vorliegen,	   sind	   die	   entsprechenden	   Bestände	   in	  

Österreich	  weitgehend	  unerschlossen.	  

Vor	  dem	  Hintergrund	  dieser	  Forschungslage	  leistet	  das	  Projekt	  „Sponsored	  Films“	  und	  die	  Kultur	  der	  

Modernisierung.	   Schnittstellen	   zwischen	   Ökonomie	   und	   Ästhetik	   im	   österreichischen	   Werbe-‐	   und	  

Industriefilm	   grundlegende	   Quellenarbeit.	   Die	   eruierten	   Werbe-‐	   und	   Industriefilme	   werden	   im	  

Hinblick	  auf	  die	  ihnen	  eingeschriebenen	  Verbindungslinien	  zwischen	  ökonomischer	  Rationalisierung,	  

Filmästhetik	  und	  Praktiken	  der	  Wissensproduktion	  (Werbepsychologie,	  Marktforschung)	  untersucht.	  

	  

Sema	   Colpan:	   Corporate	   Modernity?	   Der	   österreichische	   Werbe-‐	   und	   Industriefilm	   unter	  

besonderer	  Berücksichtigung	  der	  1930er	  bis	  1960er	  Jahre	  

Im	  Mittelpunkt	   der	  wirtschafts-‐	   und	   kulturhistorisch	   ausgerichteten	   Studie	   von	   Sema	   Colpan	   steht	  

die	   Frage	  nach	  der	   Bedeutung	  und	   Funktion	   von	  Werbe-‐	   und	   Industriefilmen	   innerhalb	   der	   Imple-‐

mentierung	   des	   tayloristischen	   Produktionsparadigmas	   und	   der	   Entfaltung	   des	   fordistischen	  

Akkumulationsregimes.	  Neben	   Erkenntnissen	   der	   Industriegeschichte,	   Forschungen	   zum	  Wandel	   in	  

der	   Betriebsführung	   –	   Stichwort	   Amerikanismus	   –	   und	   der	   Konsumgeschichte	   ist	   die	  

Regulationstheorie	   für	   die	   Charakterisierung	   des	   wechselhaften	   Verhältnisses	   zwischen	   makro-‐

ökonomischen	   Entwürfen	   und	   dem	   kleinteiligen	   Geflecht	   der	   Werbe-‐	   und	   Industriefilmbranche	  

grundlegend.	  Nicht	  zuletzt	  deshalb,	  weil	   ihre	  Modelle	  es	  gestatten,	  die	  strukturelle	  Neuausrichtung	  

des	   Akkumulationsregimes	   auf	   gesamtgesellschaftlicher	   Ebene	   zu	   denken	   und	   somit	   soziale	   und	  

kulturelle	  Regulationsfaktoren	  mit	  einzubeziehen.	  

Die	   hierfür	   benötigte	   Rekonstruktion	   der	   Produktions-‐	   und	   Distributionspraktiken	   ausgewählter	  
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Filme	  verspricht,	  einen	  erstmaligen	  Einblick	  in	  den	  Nexus	  von	  Optimierungsbestrebungen	  im	  Bereich	  

der	  Produktion,	  ihrer	  Verwissenschaftlichung	  („scientific	  management“	  und	  „social	  engineering“)	  und	  

ihrer	   Kommunikationsstrategien	   zu	   liefern.	   Die	   Untersuchung	   einzelner	   Filme	   auf	   ihre	   visuelle	  

Anbindung	  an	  Konzeptionen	  industrieller	  Moderne	  ermöglicht,	  die	  Konvergenz	  von	  Kultur	  und	  Öko-‐

nomie	  im	  Untersuchungszeitraum	  unter	  erweiterten	  Vorzeichen	  zu	  erfassen.	  

	  

Lydia	   Nsiah:	   Im	   Rhythmus	   der	   Avantgarde.	   Technologisierung	   von	   Wahrnehmung	   und	  

Wissensvermittlung	  im	  „Sponsored	  Film“	  	  

In	   der	   medien-‐	   und	   kunstwissenschaftlichen	   Forschungsarbeit	   von	   Lydia	   Nsiah	   stellen	   die	   im	  

gemeinsamen	   Projekt	   „Sponsored	   Films“	   zusammengetragenen	   österreichische	   Werbe-‐	   und	  

Industriefilme	  die	  Grundlage	   für	  eine	   international	  vergleichende	  Analyse	  der	   filmästhetischen	  und	  

wissensstiftenden	  Relationen	  zwischen	  Industrie	  und	  Avantgarde	  dar.	  

Einerseits	   werden	   Erscheinungsformen	   einer	   avantgardistischen	   Filmästhetik	   im	   Werbe-‐	   und	  

Industriefilm	   herausgearbeitet	   und	   andererseits	  wird	   der	   Fokus	   insbesondere	   auf	   die	   Übersetzung	  

von	   avantgardistischen	   Theorie-‐Konzepten	   der	   Transformation	   von	   Lebenswelten	   ins	   ephemere	  

Filmbild	   des	   „Sponsored	   Films“	   gerichtet.	   Die	   Untersuchung	   folgt	   der	   Hypothese,	   wonach	   die	  

radikalen	  ästhetischen	  Experimente	  der	  avantgardistischen	  Kunst	  für	  den	  zweckorientierten	  Werbe-‐	  

und	   Industriefilm	   produktiv	   gemacht	   werden	   konnten.	   Avantgardistische	   ästhetische	   Verfahren	  

gaben	  abstrakten	  Prozessen	  im	  Produktions-‐	  und	  Distributionsbereich	  Sichtbarkeit	  und	  förderten	  die	  

affektive	  Wahrnehmung	  dieser	  Veränderungen.	  

Der	  Begriff	  des	  Rhythmus	  fungiert	  diesbezüglich	  als	  Analyseinstrument.	  Rhythmus	  ist	  formgebendes	  

Verfahren	   der	   Filmavantgarde	   ebenso	   wie	   Instrument	   für	   die	   Einübung	   standardisierter	  

Arbeitsabläufe	   und	   suggestives	   Werbeelement.	   Methodisch	   setzt	   Lydia	   Nsiah	   ihre	   vergleichende	  

Untersuchung	  von	  avantgardistischen	  und	  konventionellen	  Werbe-‐	  und	  Industriefilmen	  somit	  bei	  der	  

Verwendung	  rhythmusgebender	  Filmtechniken	  (Animation,	  Verzerrung,	  Zerstückelung)	  an.	   In	  Anbe-‐

tracht	  ihrer	  ästhetischen	  Ausführung	  im	  avantgardistischen	  Auftragsfilm	  sind	  sie	  Ausdrucksmittel	  der	  

Etablierung	  einer	  neuen	  „Bildsprache“	  –	  mit	  dem	  Ziel	  die	  menschliche	  Wahrnehmung	  an	  Rationali-‐

sierungs-‐	   und	   Abstraktionsprozesse	   zu	   gewöhnen	   und	   korrespondierende	   Verhaltensmuster	  

einzuüben.	  Anhand	  eines	  eigens	  erarbeiteten	  Rhythmus-‐Konzepts	  werden	  die	  dem	  „Sponsored	  Film“	  

inhärenten	   Schnittstellen	   zwischen	   affektiver	   Ästhetik	   und	   ökonomischer	   Effizienz	   analytisch	  

ausgewiesen.	  

	  

Joachim	  Schätz:	  Ökonomie	  im	  Bild.	  Rationalisierung	  und	  Kontingenz	  in	  Werbe-‐	  und	  Industriefilmen	  

In	   seiner	   filmwissenschaftlichen	  Dissertation	  untersucht	   Joachim	  Schätz	   ausgewählte	   Filme	  entlang	  

des	   für	   die	   industrielle	   Moderne	   zentralen	   Begriffspaares	   „Rationalisierung“	   und	   „Kontingenz“.	  
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Mittels	  der	  beiden	  Schlüsselbegriffe	  werden	  Schnittpunkte	  und	  Berührungsflächen	  ausgewiesen	  und	  

akzentuiert,	  die	  sich	  zwischen	  den	  Poetiken	  der	  Filme,	  zeitgenössischen	  Praktiken	  und	  Diskursen	  der	  

Effizienzsteigerung	  sowie	  theoretischen	  Konzepten	  von	  Film	  als	  Vermittler	  von	  (reflexiver)	  Moderne	  

herstellen	  lassen	  

	  

Projekt:	  „Sichtung	  und	  Aufarbeitung	  des	  Filmarchivbestandes	  Mediawien“	  

Förderung:	  Stadt	  Wien/	  MA	  7	  (im	  Wege	  des	  Vereins	  für	  Geschichte	  der	  Stadt	  Wien)	  
Projektdauer:	  seit	  September	  2011	  
Projektleitung:	  Siegfried	  Mattl	  
ProjektmitarbeiterInnen:	  Jakob	  Zenzmaier,	  Christiana	  Perschon,	  Michaela	  Scharf	  
Kooperationspartner:	  Verein	  für	  Geschichte	  der	  Stadt	  Wien	  
	  

Das	   Projekt	   „Mediawien“	  

bearbeitet	   den	   rund	   700	   Filme	  

umfassenden	   Bestand	   der	  

früheren	   Filmstelle	   der	   Stadt	  

Wien.	   Die	   nunmehr	   im	  Wiener	  

Stadt-‐	   und	   Landesarchiv	  

befindliche	   Sammlung	   umfasst	  

heterogene	   Materialien	   und	  

Genres,	   von	   35mm	   bis	   zu	  

Amateurformaten	   und	   von	  

Dokumentation,	  found	  footage,	  

out-‐takes	   bis	   zu	  

Werbespielfilmen.	   Den	   kultur-‐,	  

stadt-‐	  und	  filmhistorisch	  wertvollen	  Kernbestand	  bilden	  die	  unter	  „Bestand	  Filmsammlung	  der	  Stadt	  

Wien“	   erfassten	   Filme,	   die	   bis	   1908	   zurückreichen.	   Dieser	   Bestand	   stellt	   eine	   im	   Vergleich	   mit	  

anderen	   europäischen	   Großstädten	   einzigartige	   Sammlung	   zur	   visuellen	   Dokumentation	   der	  

Stadtentwicklung	  und	  des	  Stadtmarketings	  dar.	  	  

Der	   Verbund	   von	   Gebrauchsfilmen,	   Dokumentationen	   und	   Spielfilmen,	   der	   in	   diesem	  

Sammlungsbestand	   vorliegt	   und	   aus	   keinem	   anderen	   Filmarchiv	   bekannt	   ist,	   bildet	   die	   einmalige	  

Voraussetzung	   zur	   systematischen	   Rekonstruktion	   des	   Verhältnisses	   von	   Stadt,	   Medien	   und	  

Repräsentation.	  Der	  derzeitige	  Stand	  der	  wissenschaftlichen	  Bearbeitung	  der	  Filmsammlung	  erlaubt	  

nur	  beschränkten	  Zugang	   für	  Forschungszwecke	  und	  dokumentarisch-‐künstlerische	  Vorhaben.	  Dem	  

soll	   durch	   die	   Aufarbeitung	   der	   Sammlung	   nach	   film-‐	   wie	   stadthistorischen	   und	   topografischen	  

Kriterien	   begegnet	   werden.	   Die	   Beschreibung	   weiterer	   historischer	   Kontexte	   und	   die	   begleitende	  
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Recherche	   von	   Kontextmaterialen	   gehen	   gemeinsam	   mit	   den	   analytischen	   Filmbeschreibungen	   in	  

eine	   Datenbank	   ein.	   (Das	   Filmarchiv	   der	   media	   wien	   ist	   seit	   15.3.2013	   online:	   http://mediawien-‐

film.at)	  

	  

Projekt:	  Kulturlandschaften	  und	  Identitäten	  entlang	  der	  tschechisch-‐österreichischen	  Grenze	  –	  60	  
Jahre	  EU	  
Förderung:	   Europäische	   Union	   aus	   dem	   Europäischen	   Fonds	   für	   regionale	   Entwicklung;	   Land	  
Niederösterreich;	  Eigenmittel	  BIK	  
Projektdauer:	  April	  2011	  –	  Dezember	  2013	  
Projektleitung:	  Lisbeth	  Albrecht,	  Europa	  Brücke	  Raabs	  
Koordinierung	  Projektpartner	  BIK:	  Philipp	  Lesiak	  
Projektmitarbeiter:	  Philipp	  Lesiak,	  Kateřina	  Lozoviuková	  
Kooperationspartner:	   Europa	   Brücke	   Raabs	   (Leadpartner);	   Südböhmische	   Universität	   České	  
Budějovice;	   Historisches	   Institut	   der	   Akademie	   der	  Wissenschaften	   der	   Republik	   Tschechien;	   Kreis	  
Vysočina	  
	  

Ziel	   des	   Projektes	   stellt	   die	   Entwicklung	   und	   Umsetzung	   einer	   breiten	   Palette	   von	  

Vermittlungsveranstaltungen	  zum	  Thema	  der	  gemeinsamen	  Geschichte	  Österreichs	  und	  Tschechiens	  

dar,	  wobei	  das	  gesamte	  Gesellschaftsspektrum	  als	  Zielgruppe	  angesprochen	  werden	  soll.	  So	  erleben	  

etwa	   im	   Rahmen	   von	   „Tagen	   an	   der	   Grenze“	   Schüler	   von	   beiden	   Seiten	   der	   Grenze	   gemeinsame	  

Aktionstage,	   die	   zum	   Beispiel	   in	   Form	   von	   Oral-‐History	   Workshops	   interaktiv	   gestaltet	   werden.	  

Größere	  Vermittlungsveranstaltungen,	  die	  im	  Rahmen	  des	  Projektes	  durchgeführt	  werden,	  sind	  zum	  

Beispiel	   die	   „Junge	   Uni	   Waldviertel“	   oder	   internationale	   Konferenzen	   zur	   Präsentation	   der	  

wissenschaftlichen	   Projektergebnisse	   bzw.	   zur	   Schaffung	   von	   Plattformen	   für	   den	   Austausch	   der	  

Scientific	   Community	   von	   beiderseits	   der	   Grenze,	   wie	   etwa	   im	   Rahmen	   der	   „Österreichisch-‐

tschechischen	  Historikertage“.	  	  

Die	   Außenstelle	   Raabs	   an	   der	   Thaya	   des	   BIK	   ist	   hierbei	   projektverantwortlich,	   wobei	   sie	   mit	   vier	  

Partnern	   aus	   der	   Grenzregion	   kooperiert	   wie	   u.	   a.	   der	   Europa	   Brücke	   Raabs,	   der	   Südböhmischen	  

Universität	  Budweis,	  dem	  Kreisamt	  der	  Region	  Vysočina	  und	  der	  Akademie	  der	  Wissenschaften	  der	  

tschechischen	  Republik	  (historisches	  Institut,	  Außenstelle	  Budweis).	  Das	  Boltzmann-‐Institut	  trägt	  zum	  

gemeinsamen	   Projekt	   mit	   seiner	   Forschungsleistung	   zu	   den	   Themen	   „Eiserner	   Vorhang“	   und	   „die	  

Rolle	   der	   tschechoslowakischen	   	   Geheimdienste	   in	  Österreich	   im	   Kalten	   Krieg“	   bei,	   entwickelt	   aus	  

den	   Forschungsergebnissen	   Vermittlungsveranstaltungen	   bzw.	   trägt	   zu	   den	   Veranstaltungen	   der	  

Projektpartner	  bei.	  Im	  Laufe	  des	  Jahres	  2012	  veranstaltete	  das	  Institut	  hierbei	  zwei	  wissenschaftliche	  

Konferenzen	   in	   Raabs	   an	   der	   Thaya,	   unterstützte	   die	   „Junge	   Uni	   Waldviertel“	   mit	   Vortragenden,	  

neben	   der	   Beteiligung	   an	   den	   verschiedensten	   Aktivitäten	   der	   Partner	   in	   Südböhmen	   und	   der	  

Vysočina.	  Die	  Projektergebnisse	  werden	  in	  Form	  einer	  gemeinsamen	  Publikation	  aller	  Projektpartner	  

veröffentlicht.	  
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Projekt:	   Beyond	   the	   Trenches.	   War	   Memories	   of	   German-‐speaking	   Soldiers	   of	   the	   Austro-‐
Hungarian	  Army	  on	  the	  Eastern	  Front	  of	  the	  First	  World	  War	  
Förderung:	  Fonds	  für	  Wissenschaft	  und	  Forschung	  (FWF)	  
Projektdauer:	  September	  2011	  –	  Februar	  2014	  
Projektleitung:	  Dr.	  Wolfram	  Dornik	  
Projektmitarbeiter:	  Mag.	  Bernhard	  Bachinger,	  Dr.	  Peter	  Lieb,	  Dr.	  Hannes	  Leidinger	  
Kooperationspartner:	  Dr.	  Isabelle	  Brandauer	  (Innsbruck),	  Dr.	  Trvtko	  Jakovina	  (Universität	  Zagreb),	  
Dr.	  Rudolf	  Kučera	  (Tschechische	  Akademie	  der	  Wissenschaften),	  Dr.	  Walter	  Mentzel	  (Wien),	  Dr.	  
Verena	  Moritz	  (Universität	  Wien),	  Ass.-‐Prof.	  Dr.	  Sabine	  Haring	  (Universität	  Graz),	  Dr.	  Vasyl	  Rasevych	  
(Ukrainische	  Akademie	  der	  Wissenschaften),	  Dr.	  Martin	  Schmitz	  (Universität	  Augsburg),	  Mag.	  Eva	  
Kosa	  (Andrassy-‐Universität	  Budapest),	  Dr.	  Piotr	  Szlanta	  (DHI	  Warschau),	  PD	  Dr.	  Lutz	  Musner	  (IFK	  
Wien),	  Dr.	  Ferenc	  Pollmann	  (Budapest),	  Dr.	  Klaus	  Richter	  (DHI	  Warschau),	  Dr.	  Helmut	  Rübsam,	  Dr.	  
Thomas	  Schneider	  (Erich	  Maria	  Remarqu-‐Zentrum),	  Dr.	  Martin	  Schmitz,	  Dr.	  Elena	  Senjavskajy	  
(Moskau),	  Prof.	  Dr.	  Evgenij	  J.	  Sergeev	  (Russ.	  Akademie	  der	  Wissenschaften),	  DDr.	  Werner	  Suppanz	  
(Universität	  Graz)	  
	  

Im	   September	   2011	   startete	   ein	   vom	   Fonds	   für	  Wissenschaft	   und	   Forschung	   finanziertes	   und	   Dr.	  

Wolfram	   Dornik	   geleitetes,	   dreijähriges	   Forschungsprojekt	   (P	   23070-‐G15).	   Er	   wird	   sich	   darin	  

gemeinsam	   mit	   einem	   internationalen	   Projektteam	   den	   Kriegserfahrungen	   österreichisch-‐

ungarischer	   Soldaten	   und	   Offizieren	   an	   der	   Ostfront	   im	   Vergleich	   zu	   anderen	   Fronten	   des	   Ersten	  

Weltkrieges	   widmen.	   Dabei	   werden	   besonders	   schriftliche	   Erinnerungen	   von	   Kriegsteilnehmern	  

(veröffentlicht	  wie	  auch	  unveröffentlicht)	  analysiert.	  Darüber	  hinaus	  werden	  auch	  privates	  wie	  auch	  

offiziell	  erstelltes	  Foto-‐	  und	  Filmmaterial	  untersucht.	  

Im	  März	   2012	   fand	   am	  DHI	  Warschau	  

der	   Auftakt-‐Workshop	   mit	   einem	  

Großteil	   der	   teilnehmenden	  

Wissenschaftlerinnen	   und	  

Wissenschaftler	   statt.	   Dabei	   wurden	  

insbesondere	  die	  beiden	  Publikationen	  

(Sammelband	  und	  Sammelmonografie)	  

zwischen	   den	   Autoren	   akkordiert.	  

Dabei	   wurden	   auch	   noch	   dringend	   zu	  

behandelnde	   Themen	   diskutiert,	   und	  

im	   Anschluss	   daran	   Autoren	   dazu	  

gesucht.	   Insbesondere	   die	   russische	  

Perspektive	   wurde	   durch	   die	   Dr.	  

Sergeev	   und	   Dr.	   Senjavskajy	   ergänzt.	  

Der	   Sammelband	   wurde	   Ende	   des	  

Jahres	  2013	  präsentiert.	  
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Projekt:	  120	  Jahre	  Böhler	  

Förderung:	  Böhler	  Edelstahl	  GmbH	  &	  Co	  KG	  
Projektdauer:	  Juli	  2013	  –	  Juni	  2014	  
Projektleitung:	  Stefan	  Karner	  
Projektkoordination:	  Walter	  M.	  Iber	  
Projektkooperation:	   Institut	   für	  Wirtschafts-‐,	   Sozial-‐	   und	   Unternehmensgeschichte	   der	   Universität	  
Graz	  
Anlässlich	  des	  120-‐jährigen	  Bestehens	  des	  Unternehmens,	  das	  mit	  dem	  Erwerb	  der	  Hütte	  Kapfenberg	  

im	  Jahr	  1894	  seinen	  Anfang	  nahm,	  führt	  das	  BIK	  in	  Kooperation	  mit	  der	  Böhler	  Edelstahl	  GmbH	  &	  Co	  

KG	   ein	   Forschungsprojekt	   zur	   Geschichte	   eines	   der	   bedeutendsten	   Unternehmen	   der	   Steiermark	  

durch.	   Das	   Ziel	   ist,	   die	   Geschichte	   des	   Unternehmens	   Böhler	   am	   Standort	   Kapfenberg	   in	   einer	  

fundierten	  Studie	  darzustellen.	  Der	  historische	  Bogen	  wird	  von	  den	  Anfängen	  über	  die	  ökonomischen	  

Krisen,	  Aufschwünge	  und	  Strukturveränderungen	  des	  20.	   Jahrhunderts	  bis	  herauf	   in	  die	  Gegenwart	  

gespannt	  und	  die	  Firmenhistorie	  in	  den	  jeweiligen	  historischen	  Kontext	  eingebettet.	  Ein	  besonderer	  

Schwerpunkt	  wird	  auf	  der	   jüngeren	  Unternehmensgeschichte	  seit	  1975	  liegen.	  Die	  Studie	  kann	  sich	  

hierbei	   auf	   bereits	   vorliegende	   Festschriften	   und	   zahlreiche	   wissenschaftliche	   Arbeiten	   zur	  

Entwicklung	  von	  Böhler	  bis	  in	  die	  1970er	  Jahre	  stützen.	  

Ziel	  des	  Projektes	  ist	  eine	  wissenschaftliche	  Buchpublikation	  zur	  Geschichte	  der	  Kapfenberger	  

Böhlerwerke	  mit	  Festschriftcharakter.	  

2.1.3	  Arbeitsbereich	  Demokratiekrisen,	  Diktaturen,	  Ethnozide,	  Holocaust	  
Projekt:	  „NS-‐Standortpolitik:	  Wien	  als	  „Drehscheibe“	  zwischen	  „Alt-‐Reich“	  und	  Südosteuropa“	  

Förderung:	   Eigenforschung	   und	   Kooperation	   mit	   Österreichische	   Gesellschaft	   für	   Zeitgeschichte	  
(Projekt	  beim	  Zukunftsfonds	  Österreich)	  
Projektdauer:	  Jänner	  2011	  –	  April	  2013	  
Projektleitung:	  Siegfried	  Mattl	  
ProjektmitarbeiterInnen:	  Gottfried	  Pirhofer	  
	  

Ziel	  der	  Studie	  ist	  die	  Herausarbeitung	  der	  im	  Nationalsozialismus	  von	  

einer	   Vielzahl	   von	   überlokalen	   und	   lokalen	   Akteuren	   propagierten	   Standortoptionen	   für	   Wien	   im	  

Netz	  der	  „zentralen	  Orte“	  des	  „Großdeutschen	  Reichs“.	  Diese	  orientierten	  sich	  durchwegs	  an	  einer	  

Sonderstellung	   Wiens	   für	   die	   deutsche	   Durchdringung	   des	   südosteuropäischen	   Raums	   und	   der	  

Möglichkeiten,	   die	   sich	   aus	   diesem	   Lagepotential	   für	   Wirtschaftscluster	   und	   Dienstleistungs-‐

funktionen	   ergaben.	   Die	   historisch-‐mythologisch	   tief	   verwurzelte	   Ansicht	   von	   Wiens	   einzigartiger	  

geopolitischer	   Lage	   und	   sein	   davon	   ableitbares	   Potential	   als	   „Außenposten“	   und	   „Drehscheibe“	  

zwischen	   dem	   „Altreich“	   und	   Südosteuropa	   mündete,	   operationalisiert	   mithilfe	   von	   Walter	  

Christallers	  Modell	   der	   „zentralen	  Orte“,	   in	  Diskurse	   über	   einzuschlagende	   Entwicklungsstrategien,	  

die	   große	   Ähnlichkeit	   mit	   modernen	   und	   postmodernen	   Argumentationen	   zu	   „Standortvorteilen“	  
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aufweisen.	   Im	   Berichtszeitraum	   standen	   archivbasierte	   Studien	   zu	   	   sogenannten	   "weichen	  

Standortfaktoren	   im	   Zentrum,	   insbesondere	  die	  Aufwertung	  Wiens	   als	   Standort	   einer	   exportorien-‐

tierten	   Modeproduktion,	   die	   Aufwertung	   der	   Wiener	   Messe	   zu	   einer	   zentraleuropäischen	  

Drehscheibe,	  und	  die	  Zentralisierung	  von	  handels-‐	  und	  wirtschaftspolitischem	  Wissen	   in	  Wien	  über	  

die	  Einrichtungen	  der	  Südosteuropa-‐Gesellschaft.	  Die	  Rekonstruktion	  der	  NS-‐Bemühungen	  um	  eine	  

Neupositionierung	  Wiens	  führt	  zu	  einer	  Neubewertung	  der	  ansonsten	  als	  „reiner	  Größenwahn“	  des	  

NS-‐Regimes	   erscheinenden	   Optionen	   und	   Bemühungen	   (u.a.	   unter	   der	   Chiffre	   „Hamburg	   des	  

Ostens“)	   fachlich	  kompetenter	  Akteure	   (Bürgermeister	  Neubacher,	  DDSG,	  Rhein-‐Main-‐Donauschiff-‐

fahrtsverband,	  Wirtschaftskammer,	  Reichsbahndirektion	  u.a.)	  und	  bildet	  eine	  neue	  Grundlage	  für	  die	  

Bewertung	   der	   Profilierung	   Wiens	   im	   wirtschafts-‐	   und	   standortpolitischen	   Konzept	   des	  

Nationalsozialismus.	   Im	  weiteren	  schließt	  das	  Projekt	  eine	  gravierende	  Lücke	   in	  der	  Rekonstruktion	  

der	  „langen	  Linie“	  der	  Konzeptionen	  zur	  Standortentwicklung	  Wiens.	  

	  

Projekt:	  Das	  Ende	  einer	  Epoche:	  Der	  Kreml	  und	  Osteuropa	  1989	  

Projektdauer:	  2012–2014	  
Projektleitung:	  Stefan	  Karner	  
Projektkoordination:	  Peter	  Ruggenthaler	  
Projektmitarbeiter:	  Elena	  Fritzer,	  Harald	  Knoll,	  Silke	  Stern	  u.	  a.	  
Kooperationspartner:	   Archiv	   für	   Zeitgeschichte	   der	   Russischen	   Föderation	   (RGANI);	   Institut	   für	  
Allgemeine	  Geschichte	  der	  Akademie	  der	  Wissenschaften	  der	  Russischen	  Föderation	  (RAN);	  Harvard	  
University;	  Center	  for	  Austrian	  Studies	  der	  Universität	  in	  New	  Orleans	  u.	  a.	  
	  

Das	   Projekt	   „Das	   Ende	   einer	   Epoche.	   Der	   Kreml	   und	   Osteuropa	   1989“	   widmet	   sich	   dem	  

Zusammenbruch	  der	  Sowjetunion	  und	  des	  Ostblocks.	  Hierzu	  werden	  vom	  Russischen	  Staatsarchiv	  für	  

Zeitgeschichte	  (RGANI)	  erstmals	  sämtliche	  zur	  Verfügung	  stehenden	  die	  Thematik	  betreffenden	  ZK-‐

Unterlagen	   zugänglich	   gemacht.	   Ein	   ergänzendes	   Bild	   werden	   die	   Archive	   der	   mittelost-‐	   und	  

osteuropäischen	   Staaten	   ermöglichen.	   Das	   Vorhaben	   ist	   ein	   auf	   drei	   Jahre	   angelegtes	  

Kooperationsprojekt	  mit	  vielen	  Forschungsinstitutionen	  und	  wird	  von	  der	  Österreichisch-‐Russischen	  

Historikerkommission	   unterstützt.	   Ein	   weites	   Forschungsnetzwerk	   international	   renommierter	  

Historiker	  zur	  Erforschung	  des	  Kalten	  Krieges	  bildet	  die	  weitere	  Basis	  des	  Forschungsvorhabens.	  

2012/2013	   veranstaltete	   das	   Institut	   gemeinsam	  mit	   den	   Projektpartnern	   vier	   Arbeitstagungen:	   in	  

Kooperation	   mit	   der	   Stiftung	   zur	   Aufarbeitung	   der	   SED-‐Diktatur	   in	   Berlin	   an	   der	   Gedenkstätte	  

Berliner	  Mauer	   (Mai	   2012);	  mit	   dem	  Österreichischen	   Kulturforum	  Budapest	   und	   der	  Ungarischen	  

Akademie	   der	   Wissenschaften	   an	   der	   Andrássy-‐Universität	   (September	   2012),	   im	   Mai	   2013	   die	  

Konferenz	  „The	  roots	  of	   the	  collapse	  of	   the	  Soviet	  Union	  and	   the	  Eastern	  Bloc	  –	  economic	  aspects	  

(1989/91)“	   an	   der	   Polnischen	   Akademie	   der	  Wissenschaften	   in	  Warschau	   in	   Kooperation	  mit	   dem	  
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European	  Network	  Remembrance	  and	  Solidarity	  und	  im	  November	  2013	  an	  der	  Harvard	  University	  in	  

Cambridge	  statt.	  	  

Als	   Resultat	   der	  wissenschaftlichen	   Zusammenarbeit	  werden	  bis	   Ende	   2014	   zum	  25.	   Jahrestag	   des	  

Falls	  der	  Berliner	  Mauer	  kommentierte	  Quelleneditionen	  in	  deutscher	  und	  russischer	  Sprache	  sowie	  

drei	  Bände	  mit	  wissenschaftlichen	  Beiträgen	  in	  englischer	  Sprache	  erstellt	  werden.	  Die	  Publikationen	  

folgen	   dem	   Muster	   der	   am	   Ludwig	   Boltzmann-‐Institut	   für	   Kriegsfolgen-‐Forschung	   Graz-‐Wien	  

erstellten	  Bände	  über	  den	  „Wiener	  Gipfel	  1961.	  Kennedy	  und	  Chruščev“,	  „Prager	  Frühling	  1968“	  oder	  

die	   „Rote	   Armee	   in	  Österreich	   1945-‐55“.	   Die	  Quelleneditionen	  werden	   die	  wichtigsten	   Beschlüsse	  

und	   sonstige	   Entscheidungen	   der	   sowjetischen	   Staatsspitze	   bzw.	   der	   Warschauer-‐Pakt-‐Staaten	  

beinhalten,	   ebenso	  Materialien	   der	   ZK-‐Abteilungen	   zu	   den	   Parteitagen	   der	   KPdSU,	   Beschlüsse	   des	  

Präsidiums	   des	   ZK	   der	   KPdSU,	   Beschlüsse	   des	   Sekretariats	   des	   ZK	   der	   KPdSU,	   Dokumente	   des	  

Apparates	   (Abteilungen)	   des	   ZK	   der	   KPdSU,	   um	   Dokumente	   des	   Rates	   für	   gegenseitige	  

Wirtschaftshilfe	  (RGW)	  und	  des	  Warschauer	  Paktes	  sowie	  Unterlagen	  der	  Plenen	  des	  ZK.	  

Die	  Beitragsbände	  werden	  eine	  breite	  Palette	  an	  Themen	  umfassen	  und	  wissenschaftliche	  Aufsätze	  

international	   renommierter	   Historiker	   aus	   Europa,	   den	   USA	   und	   Russland	   beinhalten	   und	   in	   der	  

Harvard	  Cold	  War	  Book	  Series	  (Serienherausgeber:	  Mark	  Kramer)	  publiziert.	  

	  

Projekt:	  Die	  Rolle	  der	  tschechoslowakischen	  Geheimdienste	  in	  Österreich	  1945–1989	  

Förderung:	  Land	  Niederösterreich;	  Eigenmittel	  BIK	  
Projektdauer:	  2011–2013	  
Projektleitung:	  Stefan	  Karner	  
Projektmitarbeiter:	   Kateřina	   Lozoviuková,	   Mirjana	   Söhn,	   Libor	   Svoboda,	   Petr	   Dvořáček,	   Philipp	  
Lesiak,	  Dieter	  Bacher	  
Kooperationspartner:	  Institut	  zur	  Erforschung	  totalitärer	  Regime	  Prag;	  Archiv	  der	  Sicherheitsdienste	  
Prag;	  Institut	  des	  Nationalen	  Gedächtnisses,	  Bratislava.	  
	  

Zentrale	   österreichische	   Drehscheibe	   zur	   Erforschung	   der	   Tätigkeit	   der	   tschechoslowakischen	  

Geheimdienste	  in	  Österreich	  während	  des	  Kalten	  Krieges	  ist	  die	  Außenstelle	  Raabs/Thaya	  des	  Ludwig	  

Boltzmann-‐Instituts	   für	   Kriegsfolgen-‐Forschung,	   Graz-‐Wien-‐Klagenfurt.	   Unterstützt	   von	   den	  

tschechischen	   Kolleginnen	   und	   Kollegen	   wurden	   und	   werden	   von	   hier	   aus	   die	   Identifizierung,	  

Sichtung	   und	   Digitalisierung	   der	   Österreich-‐relevanten	   Akten	   in	   den	   tschechischen	   Archiven	   des	  

ehemaligen	   Staatssicherheitsdienstes	   koordiniert.	   Im	   Zuge	   der	   Kooperation	   konnten	   bereits	  

tausende	   Seiten	   Aktenmaterial	   kopiert,	   systematisiert	   und	   teilweise	   auch	   bereits	   ausgewertet	  

werden.	  	  

Bei	  Recherche	  und	  Auswertung	  wurden	  bzw.	  werden	  u.a.	  folgende	  Schwerpunkte	  gesetzt:	  

• die	   in	   Österreich	   zwischen	   1945	   und	   1989	   aktiven	   tschechoslowakischen	  

Geheimdienststrukturen	  
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• die	  strategischen	  und	  operativen	  Ziele	  sowie	  Felder	  der	  geheimdienstlichen	  Operationen	  

• österreichische	  Informanten	  und	  Mitarbeiter	  

• der	  „Eiserne	  Vorhang“	  als	  mitunter	  tödliche	  Barriere	  zwischen	  beiden	  Staaten;	  

• Muster	  der	  Auswahl,	  Kontaktaufnahme	  und	  Rekrutierung	  von	  Geheimdienst	  Mitarbeitern	  

• Zuträger,	  Agenten,	  Spione	  –	  die	  wissenschaftliche	  Bearbeitung	  von	  Einzelfällen	  

Im	  Rahmen	  des	  Projektes	  wurden	  neben	  den	  Forschungen	  auch	  mehrere	  projektinterne	  Workshops	  

sowie	   zwei	   Konferenzen	   zum	   Thema	   „Die	   Rolle	   und	   Operationen	   der	   tschechoslowakischen	  

Geheimdienste	  in	  Österreich	  1945-‐1989“	  im	  März	  2012	  in	  der	  Außenstelle	  Raabs	  und	  im	  Dezember	  

2013	  in	  Telč	  organisiert	  und	  durchgeführt.	  

	  

Projekt:	  Leben	  in	  und	  nach	  der	  Zwangsarbeit.	  Die	  Fortsetzung	  der	  Auswertung	  des	  Aktenbestandes	  
des	   „Österreichischen	   Versöhnungsfonds“	   in	   Wien	   und	   der	   Partnerorganisation	   in	   Polen	   zu	  
polnischen	  Zwangsarbeitern	  in	  Österreich	  	  
	  
Förderung:	  Zukunftsfonds	  der	  Republik	  Österreich	  
Projektdauer:	  Juli	  2013	  –	  Juni	  2016	  
Projektleitung:	  Stefan	  Karner	  
Projektkoordination:	  Dieter	  Bacher	  
Projektmitarbeiter:	  Barry	  McLoughlin,	  Hermann	  Rafetseder,	  Jürgen	  Strasser	  u.	  a.	  	  
	  

Nach	   Abschluss	   des	   ersten	   Forschungsprojektes	   zu	   den	   Akten	   des	   „Österreichischen	  

Versöhnungsfonds“	   Mitte	   2013	   verfolgt	   dieses,	   vom	   Zukunftsfonds	   der	   Republik	   Österreich	  

unterstützte	   Folgeprojekt	   „Leben	   in	  und	  nach	  der	   Zwangsarbeit“	   seit	   Juli	   2013	  die	   Forschungen	   zu	  

ausländischen	  Zwangsarbeitern	   in	  Österreich	  während	  des	  Zweiten	  Weltkrieges	  weiter.	  Es	  setzt	  die	  

die	  Auswertung	  des	  Aktenbestandes	  des	  ÖVF	  nach	  denselben	  Zielsetzungen	  fort,	  die	  auch	  das	  erste	  

Projekt	  verfolgte:	  Anhand	  der	  im	  ÖVF	  dokumentierten	  Schicksale	  Einblick	  zu	  geben	  in	  die	  Biografien	  

in	  Österreich	  eingesetzter	  ziviler	  Zwangsarbeiter,	  sowohl	   ihren	  Arbeitseinsatz	  während	  des	  Zweiten	  

Weltkrieges	  betreffend	  als	  auch	  über	  ihr	  Schicksal	  über	  das	  Kriegende	  1945	  hinaus.	  

Die	   Forschungen	   des	   Projektes	   werden	   sich	   in	   erster	   Linie	   auf	   die	   aus	   Polen	   stammenden	   zivilen	  

Zwangsarbeiter	  konzentrieren.	  Aus	  diesem	  Grund	  fließen	  auch	  die	  Unterlagen	  der	  „Stiftung	  Polnisch-‐

Deutsche	  Aussöhnung“	   („Fundacja	   Polsko-‐Niemieckie	   Pojednanie“,	   FPNP)	   in	  Warschau,	   die	   die	   aus	  

Polen	   an	   den	   ÖVF	   gerichteten	   Anträge	   polnischer	   Zwangsarbeiter	   mit	   bearbeitete,	   als	   wichtige	  

Quellengrundlage	  in	  das	  Projekt	  mit	  ein.	  

Eine	   wissenschaftliche	   Abschlusskonferenz	   und	   eine	   Publikation	   der	   Projektergebnisse	   ist	  

vorgesehen.	  
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Projekt:	  Schweres	  Erbe	  und	  „Wiedergutmachung“.	  Bilanz	  der	  Regierung	  Schüssel	  auf	  dem	  Gebiet	  
der	  Restitution	  
	  
Förderung:	  Zukunftsfonds	  der	  Republik	  Österreich	  
Projektdauer:	  2011	  –	  	  2013	  
Projektleitung:	  Stefan	  Karner	  
Projektkoordination:	  Walter	  M.	  Iber	  
Projektmitarbeiter:	   Brigitte	   Bailer,	   Alexander	   Fritz,	   Constantin	   Goschler,	   Herwig	   Hösele,	   Hannah	  
Lessing,	  Regula	  Ludi,	  Juliane	  Nitsch,	  Jürgen	  Strasser	  
	  

Das	   Projekt	   thematisiert	   die	   Bemühungen	   der	   Regierung	   Schüssel	   zur	   „Entschädigung“	   von	   NS-‐

Opfern:	  Genese	  und	  Einrichtung	  des	  Versöhnungsfonds	  und	  des	  Allgemeinen	  Entschädigungsfonds.	  

Auf	  der	  Basis	  neu	  zugänglicher	  Aktenbestände	  bettet	  eine	  Studie	  die	  Ereignisse	  und	  Maßnahmen	  in	  

eine	  	  zeitlich	  wie	  auch	  geographisch	  breiteren	  Kontext	  ein:	  Thematisiert	  werden	  Entschädigung	  und	  

Restitution	  in	  Österreich	  seit	  1945,	  „Wiedergutmachung“	  in	  Deutschland	  und	  der	  Schweiz	  sowie	  die	  

Rezeption	   der	   Restitutions-‐	   und	   Entschädigungsmaßnahmen	   der	   Schüssel-‐Regierung	   im	   In-‐	   und	  

Ausland.	  Als	  institutionelle	  Säulen	  werden	  Allgemeiner	  Entschädigungsfonds,	  Versöhnungsfonds	  und	  

Zukunftsfonds	   behandelt.	   Auch	   ZeitzeugInnen,	   die	   aktiv	   an	   den	   	   Verhandlungen	   teilnahmen	   bzw.	  

diesen	  aus	  nächster	  	  beiwohnten,	  sind	  in	  das	  Projekt	  eingebunden.	  

Die	  Projektergebnisse	  werden	  in	  einem	  Sammelband	  publiziert,	  der	  2014	  erscheinen	  wird.	  

	  

Projekt:	  Sport	  und	  Diktatur.	  Der	  steirische	  Fußball	  und	  seine	  Traditionsvereine	  in	  der	  NS-‐Zeit	  1938-‐

1945	  

Förderung:	  Zukunftsfonds	  der	  Republik	  Österreich,	  Nationalfonds	  der	  Republik	  Österreich	  für	  Opfer	  
des	  Nationalsozialismus,	  Industriellenvereinigung	  (IV)	  u.	  a.	  
Projektdauer:	  2012–2013	  
Projektleitung:	  Stefan	  Karner	  
Projektkoordination:	  Walter	  M.	  Iber	  
Projektmitarbeiter:	  Harald	  Knoll	  
	  

Mit	   dem	   Projekt	   soll	   die	   Geschichte	   des	   steirischen	   Fußballs	   und	   seiner	   namhaftesten	  

Traditionsvereine	  –	  SK	  Sturm,	  Grazer	  AK,	  Kapfenberger	  SV	  (damals	  Kapfenberger	  SC)	  und	  DSV	  Alpine	  

(bzw.	  Leoben,	  damals	  Sportverein	  Donawitz)	  –	   in	  den	  Jahren	  1938-‐1945	  aufgearbeitet	  werden.	  Das	  

Vorhaben	  ist	  eine	  Kooperation	  zwischen	  dem	  Ludwig	  Boltzmann-‐Institut	  für	  Kriegsfolgen-‐Forschung	  

und	  dem	  Steirischen	  Fußballverband.	  	  

Die	   genannten	   Vereine	   können	   auf	   eine	   lange	   Tradition	   und	   auf	   zahlreiche	   sportliche	   Erfolge	  

verweisen.	   Nach	   der	   Bundeshauptstadt	   Wien	   kristallisierte	   sich	   die	   Steiermark	   bereits	   früh	   als	  

zweitwichtigstes	   Zentrum	   des	   österreichischen	   Fußballsports	   heraus.	   	   Schon	   in	   den	   1930er	   Jahren	  
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bevölkerten	   die	   Zuschauer	   zu	   Tausenden	   die	   Tribünen	   der	   steirischen	   Stadien	   und	   Fußballplätze.	  

Bereits	  damals	  galten	  Spieler	  als	  Idole,	  hatten	  eine	  gewisse	  Vorbildwirkung.	  

Das	   Forschungsvorhaben	   versteht	   sich	   nicht	   als	   rein	   sporthistorisch-‐faktengeschichtlich,	   sondern	  

möchte	  sich	  vielmehr	  den	  politischen,	  kulturellen	  und	  sozioökonomischen	  Hintergründen	  und	  Folgen	  

von	   sporthistorischen	   Strukturen	  und	  Ereignissen	  widmen.	  Die	   Forschungen	   sollen	   sich	   indes	  nicht	  

nur	  auf	  die	  NS-‐Zeit	  und	  ihre	  unmittelbare	  Vorgeschichte	  beschränken,	  sondern	  den	  Bogen	  bis	  in	  die	  

Gegenwart	   spannen.	   Es	  wird	   der	   Kontakt	   zu	   Fans,	   Funktionären	   und	   Spielern	   gesucht.	   Untersucht	  

werden	   soll,	   inwieweit	   und	   in	  welcher	  Gestalt	   die	   Zeit	   des	  Nationalsozialismus	   Teil	   des	   kollektiven	  

Vereinsgedächtnisses	  ist.	  

Die	   Projektergebnisse	   werden	   als	   Publikation	   erscheinen.	   Die	   Organisation	   von	   Workshops	   und	  

weiteren	  Konferenzen	  wie	  der	  am	  5.	   Juni	  2012	  an	  der	  Universität	  Graz	   stattgefundenen	  Konferenz	  

„Fußball,	  Macht	  und	  Diktatur“	  ist	  ebenfalls	  vorgesehen.	  

	  

Projekt:	  Die	  Firma	  Knilli	  in	  der	  NS-‐Zeit	  

Förderung:	  Fa.	  Knilli	  Bekleidungs	  Ges.m.b.H.	  
Projektdauer:	  	  2011	  –	  2013	  
Projektleitung:	  Stefan	  Karner	  
Projektkoordination:	  Dieter	  Bacher	  
	  

Hauptgegenstand	  des	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Fa.	  Knilli	  durchgeführten	  Forschungsprojektes	  sind	  

die	   Vorgänge	   rund	   um	   die	   Übernahme	   des	   Bekleidungsgeschäftes	   Spielmann	   durch	   Josef	   Knilli	   im	  

Jahre	  1939.	  Es	  wird	  insbesondere	  der	  Frage	  nachgegangen,	  in	  welchem	  Ausmaß	  bei	  der	  Übernahme	  

von	   einer	   „Arisierung“	   aufgrund	  der	   „jüdischen“	  Abstammung	   von	  Wilhelm	   Spielmann	   gesprochen	  

werden	  kann.	  

Um	   die	   genauen	   Umstände	   der	   Übernahme	   klären	   zu	   können,	   ist	   es	   allerdings	   notwendig,	   einige	  

ergänzende	  Aspekte	  ebenfalls	  einer	  genaueren	  Darstellung	  und	  Analyse	  zu	  unterziehen.	  	  

Da	   das	   Thema	   der	   „Arisierungen“	   in	   der	   Steiermark	   und	   in	   Graz	   bereits	   Gegenstand	   bzw.	   Teil	  

zahlreicher	   wissenschaftlicher	   Publikationen	   (beispielsweise	   von	   Brigitte	   Bailer-‐Galanda,	   Heimo	  

Halbrainer,	   Gerald	   Lamprecht	   und	   auch	   Stefan	   Karner)	   war,	   konnte	   sich	   die	   Aufarbeitung	   dieser	  

Aspekte	  neben	  einer	  guten	  Quellenbasis	  auch	  auf	  zahlreich	  vorhandene	  Fachliteratur	  stützen.	  

Die	  in	  Auftrag	  gegebene	  Studie	  konnte	  im	  August	  2013	  fertiggestellt	  werden.	  

	  

Projekt	  „Sozialstruktur	  der	  österreichischen	  NSDAP-‐Mitglieder“	  	  

Förderung:	  Jubiläumsfonds	  der	  Österreichischen	  Nationalbank,	  Österreichische	  
Forschungsgemeinschaft	  und	  Eigenforschung	  (LBIHS),	  Alexander	  von	  Humboldt-‐Stiftung,	  Bonn	  
Projektdauer:	  2006–	  
Projektleitung:	  Gerhard	  Botz	  
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ProjektmitarbeiterInnen:	  Gerhard	  Botz,	  Ingrid	  Matschinegg,	  Peter	  Stadlbauer	  
Kooperationspartner:	  Institut	  für	  Zeitgeschichte	  der	  Univ.	  Wien	  
	  

Für	  die	  Erklärung	  der	  massiven	  Durchschlagskraft	  des	  Nationalsozialismus	  in	  Österreich	  (und	  dessen	  
Nachwirkungen)	   ist	   es	   notwendig,	   eine	   genaue	   Kenntnis	   der	   sozialen	   Herkunft,	   der	   Altersstruktur,	  
der	   Milieus	   und	   der	   Motive	   der	   NSDAP-‐Mitglieder	   von	   besonderer	   Bedeutung	   zu	   erlangen.	   Dazu	  
sollen	   auf	   der	   Basis	   unterschiedlicher	   serieller	   und	   massenhafter	   prozessproduzierter	   und	  
persönlicher	   Quellen	   und	   eines	   multimethodischen	   vor	   allem	   quantifizierend	   und	   qualitatitiv-‐
analytisch	   ausgerichteten,	   aber	   einheitlichen	   Arbeitskonzeptes	   breit	   empirisch	   fundierte	   Aussagen	  
über	   den	   österreichischen	   Nationalsozialismus	   gemacht	  werden.	   Dabei	   ist	   auch	   auf	   die	   seit	   ihrem	  
Entstehen	   um	   1903	   sich	   im	   Zeitverlauf	   stark	   wandelnde	   Charakteristik	   der	   NS-‐Gefolgschaft	   und	  
motivationale	   Dynamik	   (bis	   1945)	   gesondert	   einzugehen.	   Einzelstudien	   aus	   dem	   jungen	   Feld	   der	  
„Täterforschung“	  werden	  diese	  zunächst	  	  generalisierend	  angelegten	  Untersuchungen	  ergänzen.	  Mit	  
Prof.	  Michale	  Mann	  (UCLA)	  konnte	  eine	  Bereitstellung	  von	  dessen	  Daten	  aus	  seinem	  grundlegenden	  
Buch	  "The	  dark	  side	  of	  democracy)	  zur	  weiteren	  Auswertung	  am	  LBIHS	  vereinbart	  werden.	  	  

Dieses	  Projektfeld	  gliedert	  sich	  derzeit	  in	  zwei	  Teile:	  

	  

Teilprojekt	  a:	  "Der	  Wandel	  der	  Sozialstruktur	  der	  österreichischen	  NSPAP	  (1903	  –	  1945)"	  

	  

Die	  Grundlage	  für	  dieses	  Projekt	  sind	  die	  von	  G.	  Botz	  seit	  langem	  betriebenen	  und	  mehrfach	  von	  der	  
Alexander	   von	   Humboldt-‐Stiftung	   unterstützten	   quantifizierend-‐sozialhistorischen	   Forschungen	   zur	  
Sozialstruktur	   der	   österreichischen	   NSDAP-‐Mitglieder	   auf	   der	   Basis	   eines	   über	   5000	   "Fälle"	  
umfassenden	   Samples	   aus	   der	   NSDAP-‐Hauptkartei	   im	   Bundesarchiv	   Berlin.	   Erste	   Ergebnisse	   der	  
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Analyse	  der	   sozialen	  und	  altersmäßigen	  Zusammensetzung	  der	  NSDAP-‐Mitgliedschaft	   in	  Österreich	  
und	   der	   Motivationen	   von	   Österreichern,	   die	   in	   den	   1930er	   Jahren	   zum	   Nationalsozialismus	  
übergingen,	   wurden	   mehrfach	   publiziert	   und	   sind	   in	   den	   allgemeinen	   Wissensstand	   der	  
österreichischen	   Zeitgeschichte	   eingegangen.	   Aber	   auch	   die	   bürokratischen	   Abläufe	   der	   NS-‐
Mitgliedschaftsorganisation	  und	  die	  "Selbstkonstruktion"	  ihrer	  Mitgliedschaft	  können	  so	  erschlossen	  
werden,	   ebenso	   wie	   in	   vielen	   Einzelfällen	   das	   fragliche	   Verhalten	   von	   einzelnen	   NS-‐Mitgliedern	  
geklärt	  werden	  kann.	  

	  

Teilprojekt	   b:	   "Eichmanns	   Chef	   -‐	   Erich	   Ehrlinger.	   'Exzellente'	   SS-‐Karriere	   ohne	   strafrechtliche	  
Sühne“	  	  

Das	  Projekt	   thematisiert	  die	  politische	  Laufbahn	  und	  strafrechtliche	  Verfolgung	  des	  ehemaligen	  SS-‐
Oberführers	   Erich	   Ehrlinger,	   der	   als	   Chef	   von	   Adolf	   Eichmann	   im	   SD-‐Hauptamt	   die	  
nationalsozialistische	   Verfolgungs-‐	   und	   Vernichtungspolitik	   des	  NS-‐Regimes	  maßgeblich	  mitgeprägt	  
und	  im	  Verband	  der	  Einsatzgruppen	  vor	  Ort	  in	  die	  Tat	  umgesetzt	  hat.	  Ziel	  ist	  es,	  die	  Erkenntnisse	  der	  
historischen	   Forschung	   zu	   einem	   der	   maßgeblichen	   „Exekutoren	   der	   ‚Endlösung‘“	   	   der	  
nationalsozialistischen	   Besatzungs-‐	   und	   Vernichtungspolitik	   im	   Baltikum,	   der	   Ukraine	   und	  
Weißrussland	   zu	   erweitern	   und	   die	   bislang	   nur	   ansatzweise	   erforschte	   strafrechtliche	   Verfolgung	  
Ehrlingers	   nach	   1945	   eingehend	   zu	   beleuchten.	   Insbesondere	   soll	   diese	   im	   Gesamtkontext	   der	  
deutschen	  Nachkriegsjustizgeschichte	  gegen	  NS-‐Täter	  verortet	  werden.	  	  

Ehrlingers	  Biographie	  erscheint	  in	  einem	  zweifachen	  Sinn	  paradigmatisch:	  Zum	  einen	  spiegelt	  sie	  die	  
Weltanschauung	   und	   das	   Selbstverständnis	   einer	   bestimmten	   –	   vornehmlich	   jungen,	   akademisch	  
gebildeten	   –	   NS-‐Führungselite	   wider,	   einer	   „politischen	   Generation“,	   die	   das	   20.	   Jahrhundert	   so	  
nachhaltig	   geprägt	   hat	   wie	   kaum	   eine	   andere.	   Zum	   anderen	   können	   Ehrlingers	   berufliche,	  
insbesondere	   aber	   seine	   politische	   Karriere	   als	   SA-‐	   und	   SS-‐Führer	   ebenso	  wie	   sein	  weiteres	   Leben	  
nach	  1945	  und	  seine	  strafrechtliche	  Verfolgung	  stellvertretend	   für	  andere	  hohe	  SS-‐Führer	  und	  den	  
Umgang	  der	  BRD-‐Nachkriegsjustiz	  mit	  diesen	  NS-‐Tätern	  stehen.	  Die	  Arbeit	  gliedert	  sich	  daher	  in	  zwei	  
große	   Teile:	   Der	   erste	   beschäftigt	   sich	   mit	   dem	   „Werden“	   eines	   Täters,	   der	   von	   der	   historischen	  
Forschung	   zuletzt	   als	   ein	   Vertreter	   „kämpfender	   Verwaltung“	   nach	   den	   Vorstellungen	   Reinhard	  
Heydrichs	   	   und	   als	   „Weltanschauungstäter“	   beschrieben	   wurde	   .	   Der	   zweite	   Teil	   behandelt	   die	  
strafrechtliche	  Verfolgung	  Ehrlingers	  nach	  1945,	  der	  trotz	  mehrerer	  Strafverfahren	  in	  den	  1950er	  und	  
1960er	   Jahren	  2004	   im	  Alter	   von	  94	   Jahren	   in	  Karlsruhe	   starb,	  ohne	   jemals	   rechtskräftig	   verurteilt	  
worden	  zu	  sein.	  

	  

Projekt:	  „Die	  Opfer	  des	  Februar	  1934“	  	  

Förderung:	  Zukunftsfonds	  der	  Republik	  Österreich	  
Projektdauer:	  2013–2015	  
Projektleitung:	  Kurt	  Bauer	  
ProjektmitarbeiterInnen:	  Kurt	  Bauer	  
Kooperationspartner:	  DÖW	  
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Der	   sozialdemokratische	   Aufstand	   vom	   12.	   Februar	   1934	   ist	   eines	   der	  

zentralen	   Ereignisse	   der	   jüngeren	   österreichischen	   Geschichte	   und	   somit	  

weiterhin	   eines	   der	   wichtigsten	   Themen	   der	   Historiographie	   zur	   Ersten	  

Republik	  Österreich.	  

Trotzdem	   weist	   die	   Forschung	   zum	   Februaraufstand	   beträchtliche	  

empirische	  Defizite	  auf.	  Während	  die	  Anzahl	  und	  die	  Namen	  der	  Opfer	  des	  

NS-‐Putsches	  vom	  25.	  Juli	  1934	  mittlerweile	  bekannt	  sind,	  existiert	  nach	  wie	  

vor	   keine	   Aufstellung,	   die	   die	   Namen	   und	   biografischen	   Eckdaten	   der	  

Todesopfer	   des	   Februaraufstandes	   enthält.	   Die	   in	   der	   Literatur	   zu	  

findenden	  Zahlenangaben	  der	  Opfer	  des	  12.	   Februar	   schwanken	  enorm:	   zwischen	  einigen	  hundert	  

und	  einigen	  tausend.	  

Ziel	  der	  beantragten	  Forschungsarbeit	   ist	  es,	  erstens,	  die	  Zahl	  und	  die	  Namen	  sämtlicher	  Opfer	  des	  

12.	   Februar	  mittels	   systematischer	  Aufarbeitung	  der	   relevanten	  Quellenbestände	   zu	   ermitteln,	   um	  

diese	   Fakten	   historiographisch	   zu	   klären	   en.	   Darüber	   hinaus	   wird,	   zweitens,	   auf	   der	   Basis	   von	  

möglichst	   "dichtem"	   schriftlichem	   Datenmaterial	   das	   sozialstrukturelle	   Profil	   und	   eine	  

Kollektivbiografie	  der	  Februarkämpfer	  erarbeitet	  werden.	  

Die	   Datenbank	   der	   Februaropfer	   wird	   auf	   der	   Website	   des	   Dokumentationsarchivs	   des	  

österreichischen	  Widerstandes	  (DÖW)	  und	  des	  LBIHS	  abrufbar	  sein.	  

	  

Projekt:	  „Mauthausen	  überleben	  und	  erinnern	  (Mauthausen	  Survivors	  Research	  Project	  –	  MSRP)"	  

Förderung:	  Zukunftsfonds	  der	  Republik	  Österreich,	  Nationalfonds	  der	  Republik	  Österreich	  u.a.	  
Projektdauer:	  2007–2015	  
Projektleitung:	  Gerhard	  Botz	  
ProjektmitarbeiterInnen:	  Heinrich	  Berger,	  Eva	  Brücker,	  Melanie	  Dejnega,	  Regina	  Fritz,	  Alexander	  
Prenninger	  	  
Kooperationspartner:	  Bundesministerium	  für	  Inneres:	  Dr.	  Helga	  Amesberger	  und	  Dr.	  Brigitte	  
Halbmayr,	  Institut	  für	  Konfliktforschung,	  Wien;	  Mag.	  Katrin	  Auer,	  Athen;	  Mauthausen-‐Archiv,	  Abt.	  
IV/7,	  Bundesministerium	  für	  Inneres,	  Wien;	  Dr.	  Viviana	  Frenkel	  und	  Dr.	  Doris	  Felsen-‐Escojido,	  Liaison	  
for	  Italy	  of	  the	  Shoah	  Foundation	  Institute	  for	  Visual	  History	  and	  Education,	  Mailand;	  Dr.	  Piotr	  
Filipkowski	  und	  Dr.	  Katarzyna	  Madón-‐Mitzner,	  Fundacja	  Ośrodka	  KARTA,	  Warschau;	  Prof.	  Dr.	  Anne-‐
Marie	  Granet-‐Abisset,	  UFR,	  Sciences	  Humaines,	  Université	  Pierre	  Mendès	  France,	  Grenoble;	  M.A.	  Imke	  
Hansen,	  Fachbereich	  Geschichte,	  Universität	  Hamburg;	  Merethe	  Aagaard	  Jensen,	  Univ.	  of	  Southern	  
Denmark,Odensee;	  Kobi	  Kabalek,	  M.A.,	  University	  of	  Virginia,	  Charlottesville	  (VA);	  Mag.	  Hana	  
Klamkova,	  Karlsunivesität	  Prag;	  Prof.	  Dr.	  Selma	  Leydesdorff,	  Belle	  van	  Zuylen	  Institute,	  Faculty	  of	  
Humanities,	  University	  of	  Amsterdam;	  ao.	  Univ.-‐Prof.	  Dr.	  Albert	  Lichtblau,	  Fachbereich	  Geschichte,	  
Universität	  Salzburg;	  PD	  Dr.	  Alexander	  von	  Plato,	  Institut	  für	  Geschichte	  und	  Biographie,	  
Fernuniversität	  Hagen;	  Dr.	  Božo	  Repe,	  Philosophical	  Faculty,	  Univ.	  of	  Ljubljana;	  Prof.	  Dr.	  Irina	  
Sherbakova,	  Memorial	  Moscow;	  Mgr.	  Michal	  Šimůnek	  ,	  Institute	  of	  Contemporary	  History,	  Czech	  
Academy	  of	  Science,	  Prag;	  Dr.	  Júlia	  Vajda,	  Dept.	  of	  Sociology,	  Faculty	  of	  Social	  Sciences,	  Eötvös	  Loránd	  
University	  Budapest;	  em.	  Prof.	  Dr.	  Mercedes	  Vilanova,	  Dept.	  of	  Contemporary	  History,	  Univ.	  of	  
Barcelona;	  Dr.	  Barbara	  N.	  Wiesinger,	  Institut	  für	  Neuere	  Geschichte	  Serbiens,	  Belgrad.	  
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In	   dem	   multimethodisch	   angelegten	   Projekt	   werden	   spezifisch	   historische	   mit	   sozialwissen-‐
schaftlichen	   Methoden	   (vor	   allem	   Oral	   History	   und	   lebensgeschichtlichen	   sowie	   statistischen	  
Analyseverfahren)	   bzw.	   Erklärungsansätzen	   kombiniert.	   Inhaltlich	   fokussiert	   es	   vor	   allem	   auf	   die	  
individuellen	   Lebensverläufe	   der	   Überlebenden	   und	   auf	   deren	   Erinnerungs-‐	   und	   Erzählweisen.	   Die	  
Arbeiten	   am	   1.	   Fragenkomplex	   "Wege	   nach	   Mauthausen",	   d.h.	   wie,	   aus	   welchen	   Gründen,	   auf	  
welchen	  Wegen,	   zu	   welcher	   Zeit	   und	   unter	   welchen	   Umständen	   die	   Häftlinge	   in	   das	   Lagerkomplex	  
Mauthausen	   gerieten,	   sind	   bereits	   weit	   fortgeschritten.	   Die	   einzelnen	   Beiträge	   der	   internationalen	  
KooperationspartnerInnen	   zu	   den	   zeitlich	   und	   regional	   stark	   unterschiedlichen	   	   "Wegen	   nach	  
Mauthausen"	  von	  den	  ersten	  Häftlingsgruppen	  in	  über	  die	  Häftlinge	  aus	  den	  verschiedenen	  besetzten	  
Ländern	   im	   Laufe	   der	   Ausdehnung	   des	   NS-‐Machtbereichs	   und	   der	   Wege	   der	   Häftlinge	   der	   letzten	  
Kriegsjahre,	   bis	   zu	   Untersuchungen	   zu	   "Übergreifende	   Deportationserfahrungen"	   wurden	   im	  
Berichtsjahr	  lektoriert	  	  und	  überarbeitet.	  	  

Die	   Arbeit	   am	   2.	   Fragenkomplex	   "Leben	   und	   Überleben	   im	   Lager	   Mauthausen"	   wird	   parallel	   dazu	  
weiter	   vorangetrieben	   wobei	   untersucht	   wird,	   wie	   diese	   Menschen	   innerhalb	   des	   Lagersystems	  
Mauthausen	  in	  Interaktion	  miteinander	  und	  mit	  der	  SS	  lebten	  und	  überlebten.	  	  

Im	  Projekt	  wird	  auch	  auf	  die	  Erfahrungen	  der	  Überlebenden	  nach	  ihrer	  Befreiung	  und	  Rückkehr	  bzw.	  
Emigration	  in	  den	  jeweils	  unterschiedlichen	  Kontexten	  eingegangen.	  

Derzeit	  wird	  die	  Publikation	  von	  drei	  Bänden	  beim	  Böhlau-‐Verlag	  vorbereitet.	  

	  

Projekt:	  "Unterworfen-‐Sein	  und	  Überlebens-‐Handeln	  in	  der	  Ausnahmegesellschaft	  des	  KZ	  
Mauthausen"	  

Förderung:	  Zukunftsfonds	  der	  Republik	  Österreich,	  Jubiläumsfonds	  der	  Österreichischen	  Nationalbank	  
Projektdauer:	  2012-‐2014	  
Projektleitung:	  Gerhard	  Botz	  
Projektbearbeiter:	  Alexander	  Prenninger	  (Salzburg)	  
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Das	   Projekt	   sondiert	   bisher	   nicht	   geklärte	   Bedingungen	   des	   (Zusammen-‐)Lebens	   im	   NS-‐
Konzentrationslagersystem	   am	   Beispiel	   Mauthausens	   und	   seiner	   Nebenlager.	   Im	   Vordergrund	   der	  	  
Analyse	  steht	  die	  Lagergesellschaft	  als	  „Extremfall	  des	  Sozialen“	  und	  das	  komplexe	  Beziehungsgeflecht	  
zwischen	   den	   Gefangenen	   als	   Individuen,	   zwischen	   verschiedenen	   Häftlingsgruppen,	   aber	   auch	  
zwischen	   Häftlingen,	   Bewachern	   und	   Außenstehenden	   (z.B.	   Zivilarbeitern,	   Umgebungsbevölkerung).	  
Auf	   die	   (häufig	   vorkommende)	   Fluidität	   von	   „Opfern“,	   „Tätern“,	   Mittätern“	   und	   „Zusehern“	   sowie	  
deren	  Wechselwirkungen	  wird	  besonderes	  Augenmerk	  gelegt.	  Das	  Projekt	  untersucht	  auch,	  welchen	  
Einfluss	  die	  unterschiedlichen	  Funktionen	  des	  KZ-‐Komplexes	  Mauthausen	  –	  Internierung,	  Ausbeutung,	  
Vernichtung	  –	  auf	  das	  Leben	  der	  Häftlinge	  hatten.	  Als	  zentrale	  Quellenbasis	  für	  diese	  Analysen	  dienen	  
die	  ca.	  860	  Interviews	  des	  „Mauthausen	  Survivors	  Documentation	  Project“	  (MSDP).	  

Das	   Projekt	   konzentriert	   sich	   auf	   zwei	   Themenkomplexe:	   1)	   Welche	   Funktion(en)	   die	  
nationalsozialistischen	   Konzentrationslager	   innerhalb	   des	   nationalsozialistischen	   Terrorsystems	   zu	  
welcher	  Zeit	  besaßen,	  d.h.	  welchem	  Zweck	  die	   Lager	   letztlich	  dienten	  bzw.	  dienen	   sollten,	   ist	   in	  der	  
Forschung	   nach	   wie	   vor	   umstritten	   und	   bedarf	   weiterer	   Klärung.	   Einigkeit	   herrscht	   darüber,	   dass	  
während	   der	   Zeit	   ihres	   Bestehens	  mehrmals	   ein	   Funktionswandel	   eingetreten	   ist,	   der	   von	   externen	  
Faktoren	  wie	  dem	  Kriegsverlauf	  oder	  der	  Arbeitsmarktentwicklung	  bestimmt	  wurde.	  Dies	  kann	  auch	  
durch	  die	  Vorarbeiten	  zu	  den	  konkreten	  Erfahrungen	  der	  MSDP-‐Überlebenden	  bestätigt	  werden.	  Als	  
Arbeitshypothese	   für	   dieses	   Projekt	   gehen	   wir	   von	   drei	   wesentlichen	   Funktionen	   aus,	   die	   zu	  
unterschiedlichen	   Zeiten	   in	   unterschiedlicher	   Ausprägung	   das	   Leben	   der	   Häftlinge	   bestimmten.	   Die	  
Deportation	   nach	   Mauthausen	   diente	   zum	   ersten	   der	   politisch	   und	   rassenhygienisch	   motivierten	  
präventiven	   Internierung	   von	   tatsächlichen	  und	  potentiellen	  Gegnern	  des	  NS-‐Regimes,	   zweitens	   der	  
Ausbeutung	   der	   Arbeitskraft	   der	   Häftlinge	   und	   drittens	   der	   Vernichtung	   bestimmter	   Gruppen.	   Im	  
Projekt	   soll	   daher	  genauer	  untersucht	  werden,	  welchen	  Einfluss	  diese	  Funktionen	  auf	  die	   konkreten	  
Erfahrungen	  der	  Überlebenden	  hatten.	  

2)	  Die	  Multifunktionalität	  eines	  KZ-‐Systems	  wie	  Mauthausen	  bestimmte	  auch	  die	  Möglichkeiten	  und	  
Grenzen	  auf	  dieses	  und	  in	  diesem	  System	  zu	  reagieren	  und	  Handlungen	  zu	  setzen,	  die	  ihr	  alltägliches	  
Leben	   im	   Lager	   erleichtern	   bzw.	   sichern	   sollten.	   Betrachtet	   man	   „Mauthausen“	   auch	   als	   einen	  
komplexen	  gesellschaftlichen	  Extremfall,	  so	  öffnet	  sich	  ein	  ganz	  anderer	  Blick	  auf	  das	  Lager.	  Anstelle	  
einer	   in	  der	   Forschung	  häufig	  noch	   immer	  dominanten	  Sichtweise	  eines	   geschlossenen	  Systems	  von	  
Unterdrückern	  und	  Unterdrückten,	  letztlich	  aktiven	  Tätern	  und	  passiven	  Opfern	  tritt	  eine	  Fokussierung	  
auf	  die	  vielfältigen	  und	  oft	  ambivalenten	  sozialen	  Beziehungen	  zwischen	  den	  verschiedenen	  Akteuren	  
dieser	   Lagergesellschaft.	   Aufbauend	   auf	   Vorarbeiten	   des	   MSRP	   sollen	   in	   diesem	   Projekt	   Fragen	  
untersucht	   und	   vertieft	   werden,	   die	   die	  Möglichkeiten	   und	   Grenzen	   des	   Handelns	   innerhalb	   dieses	  
durch	  bestimmte	  typologische,	  räumliche	  und	  zeitliche	  Faktoren	  beeinflussten	  Sozialsystems	  ausloten,	  
und	   die	   Beziehungen	   zwischen	   verschiedenen	   Gruppen	   innerhalb	   der	   Lagergesellschaft	   aber	   auch	  
darüber	  hinaus	  analysieren.	  	  

	  

Projekt:	  Ablaufrekonstruktion	  und	  Sozialgeschichte	  des	  Justizpalastbrandes	  am	  15.	  Juli	  1927	  in	  
Wien	  

Förderung:	  Eigenforschung	  (LBIHS	  und	  GB),	  u.a.	  
Projektdauer:	  laufend	  
Projektleitung:	  Gerhard	  Botz	  
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ProjektmitarbeiterInnen:	  Gerhard	  Botz	  und	  Heinrich	  Berger;	  Regina	  Fritz	  und	  Alexander	  Salzmann	  
	  

	  

Berittener	  Polizist	  und	  Demonstranten	  in	  der	  Auerspergstraße	  während	  des	  Brands	  des	  Justizpalasts	  
am	  15.	  Juli	  1927	  (Foto	  Bundespolizeidirektion	  Wien)	  

Als	  ein	  zentrales	  Krisenereignis	  in	  der	  Demokratie	  der	  österreichischen	  Zwischenkriegszeit	  gelten	  die	  
blutig	  niedergeschlagenen	  Unruhen	  am	  15.	  Juli	  1927	  in	  Wien.	  G.	  Botz	  verfolgte	  seit	  vielen	  Jahren	  im	  
Mai	   und	   Juli	   (wie	   bereits	   in	   den	   Jahren	   davor)	   das	   langfristige	   Projekt	   weiter,	   mittels	   der	  
Schlagschatten	  an	  Gebäuden	  auf	   zeitgenössischen	  Fotographien	  eine	  genaue	   zeitliche	  Bestimmung	  
der	  bildlich	   festgehaltenen	  Vorgänge	  vorzunehmen,	  was	   jeweils	  nur	  an	  wenigen	  Tagen	   im	   Jahr,	   an	  
denen	   der	   Sonnenstand	   der	   selbe	   wie	   am	   15.	   Juli	   ist.	   erfolgen	   kann.	   Die	   Befunde	   zu	   mehreren	  
hundert	   Fotos	   sind	   in	   eine	   Bilddatenbank	   des	   LBIHS	   eingefügt.	   Dadurch	  wird	   es	  möglich	   sein,	   das	  
Agieren	  der	  Polizei	   und	  der	  Demonstranten	  beim	   Justizpalastbrand	   	   zu	   rekonstruieren	  und	  genaue	  
Ablaufsfolgen	   und	   Eskalationsstufen	   bei	   der	   Entstehung	   und	   Niederwerfung	   der	   Unruhen	   zu	  
entwickeln.	   Gerhard	   Botz	   wurde	   dabei	   durch	   Regina	   Fritz	   und	   Alexander	   Salzmann	   sowie	   durch	  
Studierende	   der	   Universität	   Wien	   unterstützt.	   Die	   Befunde,	   die	   auch	   eine	   bildbasierte	  
sozialgeschichtliche	  Analyse	  zulassen	  werden,	  ergänzen	  und	  korrigieren	  die	  bekannten	  schriftlichen	  
Quellen	   und	   werden	   in	   der	   geplanten	   historischen	   Darstellung	   mit	   ereignis-‐,	   sozial-‐	   und	  
strukturgeschichtlichen	   Ansätzen	   kombiniert	   werden.	   Im	   Berichtsjahr	   wurden	   auch	   allgemeine	  
Überlegungen	   zur	   sozial-‐ökonomischen	   Gewaltgenese	   und	   -‐funktion	   im	   Rahmen	   des	   Themas	   von	  
Gewalt	  in	  der	  Politik	  in	  der	  österreichischen	  Zwischenkriegszeit	  entwickelt.	  
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Projekt:	  „Historische	  Transformationsforschung	  (wirtschaftliche,	  gesellschaftliche	  und	  politische	  
Veränderungen	  in	  Europa	  im	  20.	  und	  21.	  Jahrhundert)"	  	  

Förderung:	  Eigenforschung,	  FWF	  (geplant)	  
Projektdauer:	  2013-‐	  
Projektleitung:	  Peter	  Becker	  
Projektbearbeiter:	  Heinrich	  Berger	  u.a.	  
Kooperationspartner:	  IfÖG.,	  ÖAW	  und	  Dt.	  Univ.	  für	  Verwaltungswissenschaften,	  Speyer	  

Die	  am	  LBIHS	   in	  den	  vergangenen	   Jahren	  durchgeführten	  Forschungsprojekte	  befassten	  sich,	  unter	  

wechselnden	   Bezeichnungen,	   aus	   unterschiedlichen	   Perspektiven	   mit	   der	   Wechselwirkung	   von	  

gesellschaftlichen,	   politischen	   und	   wirtschaftlichen	   Veränderungen.	   Solche	   sozial-‐	   und	  

kulturwissenschaftliche	   Prozesse	   werden	   in	   einem	   am	   LBIHS	   angesiedelten	   Projektschwerpunkt	  

weiter	   konkretisiert.	  Dabei	  wird	   auf	   europäischer	   Ebene	  die	  Rolle	   der	   networks	  of	   governance	   auf	  

regionaler,	   nationaler	   und	   internationaler	   Ebene	   untersucht	   und	   ein	   	   Beitrag	   zur	   neuesten	  

theoretischen	  Auseinandersetzung	  mit	  diesem	  Phänomen	  unternommen.	  Diese	  Forschung	  versteht	  

sich	   gleichermaßen	   als	   Beitrag	   zur	   historischen	   Transformationsforschung	   und	   zur	   aktuellen	  

Diskussion	  um	  Föderalismus-‐	  und	  Verwaltungsreform.	  

In	  Kooperation	  mit	  dem	  Institut	  für	  Österreichische	  Geschichtsforschung	  an	  der	  Universität	  Wien,	  der	  

Österreichischen	   Akademie	   der	   Wissenschaften	   und	   der	   Deutschen	   Universität	   für	  

Verwaltungswissenschaften	   (Speyer)	   sind	   Vorarbeiten	   für	   die	   Herausgabe	   eines	   open	   access	  

Jahrbuchs	  für	  Verwaltungsgeschichte	  angelaufen.	  Durch	  die	  Einbindung	  regionaler	  Experten	  in	  einen	  

Herausgeberkreis	  und	  von	   international	  anerkannten	  Kolleginnen	  und	  Kollegen	   in	  einen	  Beirat	  wird	  

damit	   eine	   verstärkte	   Integration	   dieses	   internationalen	   und	   interdisziplinären	   Forschungsfeldes	  

vorangetrieben	  werden.	  

Ausgehend	  von	  der	  Eigenforschung	  von	  Peter	  Becker	   (Gastprofessor	  am	   Institut	   für	  Geschichte	  der	  

Univ.	  Wien)	   zur	   Verwaltungsreform	   im	   Österreich	   des	   20.	   Jahrhunderts,	   die	   ihren	   Niederschlag	   in	  

zwei	  Publikationen	  gefunden	  hat,	  ist	  ein	  FWF-‐Projektantrag	  in	  Vorbereitung.	  Die	  Einreichung	  wird	  im	  

Herbst	   2014	   erfolgen.	   Der	   Schwerpunkt	   des	   Projektes	   liegt	   auf	   den	   Akteursnetzwerken	   und	   den	  

Strategien	   von	   public	   administration	   reform	   units,	   die	   Akteure	   auf	   ein	   gemeinsames	   Projekt	   zur	  

Transformation	  des	  staatlichen	  Apparates	  zu	  verpflichten.	  
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Projekt:	  „Videoausstellung:	  "Recuerdos	  imborrables	  de	  la	  supervivencia	  en	  Mauthausen	  -‐	  Lasting	  
Memories	  of	  Surviving	  Mauthausen"	  	  
	  
Förderung:	  Museu	  de	  L'Escala	  (Spanien),	  Eigenforschung,	  in	  Vorbereitung:	  Finanzierung	  durch	  Museu	  
en	  L'Escala	  
Projektdauer:	  2013-‐2015	  
Projektleitung:	  Gerhard	  Botz	  
Projektmitarbeiter:	  Bernadette	  Dewald,	  Alexander	  Prenninger,	  Heinrich	  Berger,	  Mercedes	  Vilanova	  
u.a.	  Kooperationspartner:	  Mauthausen-‐Museum	  (BMI),	  Departament	  d'Historia	  Contemporània,	  
Universitat	  de	  Barcelona	  und	  Museu	  de	  L'Escala	  (Prof.	  Mercedes	  Vilanova)	  

Ausgehend	  von	  früheren	  Projekten	  des	  LBIHS,	  vor	  allem	  von	  dem	  Zeitzeugenprojekt	  MSDP	  und	  der	  

Videoausstellung	  "Narrating	  Mauthausen",	  wird	  hiermit	  für	  das	  Museum	  in	  L'Escala	  (Katalonien)	  eine	  

Neubearbeitung	  von	  vorerst	  20	  Videointerviews	  mit	  19	  Mauthausen-‐Überlebenden	  durchgeführt.	  Da	  

diese	  Interviews	  in	  verschiedenen	  Sprachen	  geführt	  wurden,	  sollen	  sie	  in	  englischer	  Untertitelung	  auf	  

großen	   Bildschirmen	   gezeigt	   werden.	   (Eine	   spanische,	   eventuell	   katalanische	   Untertitelung	   ist	   in	  

einem	  weiteren	  Schritt	  geplant.)	  	  

Realisiert	   soll	   dieses	   Projekt	   werden	   durch	   Prof.	   Gerhard	   Botz	   (Univ.	   Wien),	   Mag.	   Alexander	  

Prenninger	   (LBIHS	   Salzburg),	   Bernadette	   Dewald	   (Videografin	   und	   -‐künstlerin,	   Wien)	   und	   Mag.	  

Heinrich	   Berger	   (LBIHS)	   in	   Zusammenarbeit	   mit	   dem	  Mauthausen-‐Museum	   (BMI,	  Wien)	   und	   dem	  

Museu	  de	  L'Escala	  (Prof.	  Mercedes	  Vilanova)	  im	  ersten	  Schritt	  bis	  Ende	  Oktober	  2014.	  

Dieser	   Ausstellung	  wird	   in	   folgender	   Hinsicht	   international	   ein	   Alleinstellungsmerkmal	   zukommen,	  

denn	  sie	  vereint	  auf	  drei	  Ebenen	  die	  Subjektivität	  	  

-‐	  der	  erzählten	  Erinnerungen	  von	  Überlebenden,	  	  

-‐	  der	  Fragestellungen	  und	  der	  settings	  der	  Interviewer	  und	  	  

-‐	   der	   von	   den	   Besuchern	   jeweils	   zu	   treffenden	   variablen	   Auswahl	   der	   angesehenen	   Video-‐

Erzählungen;	   damit	   wird	   je	   nach	   Interessen,	   Zeitvorgaben	   und	   gegenwärtigen	   politisch-‐kulturellen	  

Kontexten	   eine	   jeweils	   andere	   Sicht	   auf	   das	   Mosaik	   des	   Überlebens	   von	   Häftlingen	   im	  

Konzentrationslager	  Mauthausen	  erreicht.	  	  

"Faktengeschichtlich"	   werden	   dadurch	   nicht	   nur	   die	   verschiedenen	   Vorgeschichten	   und	   der	  

Transportwege	  der	  Häftlinge	  in	  das	  KZ,	  sondern	  auch	  Sozialbeziehungen,	  Zwangsarbeit	  (besonders	  im	  

Steinbruch)	   und	   Überlebensverhältnisse	   sowie	   Terror	   und	   Tod	   im	   	   Lagersystem	   Mauthausen	   als	  

notwendige	   Kontrapunkte	   und	   Ergänzungen	   zu	   den	   subjektiven	   Dimensionen	   der	   Videos	  

bereitgestellt;	  dies	  geschieht	   in	  schriftlichen	  Erläuterungen,	  Kurzbiografien,	  Fotos	  und	  Akten	  der	  SS	  

etc.	  sowie	  einigen	  "Realien"	  (etwa	  Häftlingswinkel,	  Alltagsgegenstände	  oder	  Briefe)	  von	  Mauthausen.	  

Ebenso	   wird	   aber	   auch	   auf	   die	   Zeit	   nach	   dem	   Überleben,	   die	   für	   die	   Befreiten	   nicht	   nur	   in	   den	  

kommunistischen	  Regimen	  und	  in	  der	  Franco-‐Diktatur,	  sondern	  auch	  in	  Österreich,	  Deutschland	  und	  
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anderen	   westlichen	   Nachkriegsdemokratien	   oft	   von	   neuerlicher	   Diskriminierung	   und	   Verfolgung	  

charakterisiert	  war,	  dargestellt.	  Dies	  ist	  auch	  der	  Hintergrund	  vor	  dem	  auch	  die	  jeweils	  aktualisierten	  

Erinnerungs-‐	   und	   Identitätskonstruktionen	   in	   ständig	   umformulierten	   Erfahrungserzählungen	   der	  

Überlebenden	  im	  Rückblick	  auf	  das	  Konzentrationslager	  zu	  verstehen	  sind.	  

2.1.4	  Arbeitsbereich	  Migration,	  Integration,	  Erinnerung	  	  
Projekt:	  „Austrian	  Immigration	  to	  Canada“	  

Förderung:	  Eigenforschung	  (LBIGK)	  unter	  Einwerbung	  von	  Projektmitteln	  und	  Reisekosten	  
Projektdauer:	  2010-‐2014	  
Projektleitung	  und	  -‐durchführung:	  Andrea	  Strutz	  
Kooperationspartner:	  Zentrum	  für	  Kanadastudien	  der	  Universität	  Graz,	  Centrum	  für	  jüdische	  Studien	  
der	  Universität	  Graz;	   Siegfried	  Mattl	   LBIGGe;	   Lynne	  Taylor,	  University	  of	  Waterloo;	  Wirth	   Institute,	  
University	  of	  Alberta	  
	  

Im	   Rahmen	   der	   Erforschung	   der	   österreichischen	  

Zuwanderung	  nach	  Kanada	   stand	   im	  Berichtsjahr	   die	  

Untersuchung	  von	  Fluchtmigrationen	  österreichischer	  

Jüdinnen	  und	  Juden	  im	  Zentrum	  der	  Beschäftigung.	  	  

Die	   Zeitspanne	   1938	   bis	   1945	   stellt	   in	   der	  

österreichischen	   Migrationsforschung	   in	   Bezug	   auf	   die	   Zuflucht	   in	   Kanada	   noch	   ein	  

Forschungsdesiderat	   dar.	   Um	   die	   Aufnahme	   von	   zumeist	   jüdischen	   Flüchtlingen	   aus	   Österreich	   ab	  

1938	  nachzeichnen	  zu	  können,	  wurden	  am	  Canadian	  Jewish	  Congress	  Charities	  Committee	  National	  

Archives	   (CJCCC)	   in	   Montreal	   im	   September	   2013	   relevante	   Quellenmaterialien	   erfasst.	   Hierbei	  

handelt	   es	   sich	   um	   Bestände,	   die	   speziell	   jene	   Gruppe	   abbilden,	   die	   1940	   als	   „enemy	   aliens“	   von	  

Großbritannien	   nach	   Kanada	   deportiert	  wurden.	  Unter	   den	   rund	   6.700	  Männern	   (Kriegsgefangene	  

und	   Zivilinternierte),	   die	   an	   Bord	   von	   drei	   Schiffen	   im	   Juli	   1940	   von	   Großbritannien	   nach	   Kanada	  

verfrachtet	   wurden	   (im	   Zuge	   der	   sogenannten	   „phony	   war	   period“	   und	   aus	   Angst	   vor	   einer	  

deutschen	  Invasion	  in	  Großbritannien	  im	  Frühjahr	  1940),	  befanden	  sich	  auch	  etwa	  2.300	  Flüchtlinge	  

aus	   Österreich	   und	   Deutschland.	   Die	   meisten	   davon	   waren	   jüdischer	   Herkunft.	   Das	   besondere	  

Schicksal	   der	   Österreicher	   in	   dieser	   Gruppe	   –	   es	   handelt	   sich	   vermutlich	   um	   600	   bis	   800	  

österreichische	  Männer	  –,	  wird	  anhand	  der	  Materialien	  des	  Canadian	  Jewish	  Congress	  nun	  erstmals	  

erhoben	   and	   analysiert.	   Die	   Auswertung	   der	   Index-‐Karten	   über	   die	   „interned	   refugees“	   erfolgt	  

mittels	   einer	   neu	   erstellten	  Datenbank	   ,	   um	  Rückschlüsse	   auf	  Alter	   der	   Flüchtlinge,	   Familienstand,	  

Staatsbürgerschaft,	  Wohnort	  vor	  der	  Flucht,	  Ausbildung	  und	  berufliche	  Tätigkeiten,	  Freilassung	  aus	  

der	  Internierung	  1941	  bis	  1943,	  Rückkehr	  nach	  Großbritannien	  oder	  Verbleib	   in	  Kanada,	  etc.	  bilden	  

zu	   können.	   Bislang	  wurde	   die	   Gruppe	   der	   Deportierten	   in	   ihrer	   Zusammensetzung	   noch	   gar	   nicht	  

untersucht	  und	  auch	  in	  der	  österreichischen	  Exilforschung	  ist	  dieses	  Kapitel	   immer	  noch	  ein	  Defizit.	  
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Es	   ist	   bis	   heute	   unbekannt,	   wie	   viele	   österreichische	   Flüchtlinge	   sich	   unter	   den	   Deportierten	  

befanden,	   ebenso	   sind	   ihre	   weiteren	   Lebensverläufe	   (bis	   auf	   wenige	   Ausnahmen)	   kaum	   bekannt	  

oder	   erforscht.	   Daher	   wird	   zusätzlich	   zur	   quantitativen	   Auswertung	   der	   Gruppe	   der	   Deportierten	  

über	   die	   Index-‐Karten	   aus	   dem	   CJCCC	   auch	   noch	   ein	   qualitativer	   Ansatz	   verfolgt,	   um	   die	  

Lebensgeschichten	  dieser	  NS-‐Flüchtlinge	  –	  soweit	  dies	  noch	  möglich	  ist	  –	  zu	  erfassen.	  Dafür	  wurden	  

in	  den	  letzten	  Jahren	  mehrere	  Interviews	  mit	  noch	  lebenden	  Zeitzeugen	  über	  ihre	  Erfahrungen	  und	  

Erinnerungen	  an	  die	  Flucht	  aus	  Österreich,	  die	  Deportation	  nach	  Kanada	  und	  die	   Internierung	  bzw.	  

hinsichtlich	  des	  Weiterlebens	  in	  Kanada	  durchgeführt.	  Aufgrund	  des	  hohen	  Alters	  konnten	  aber	  nur	  

mehr	  wenige	  Personen	   (6)	  erreicht	  werden.	  Österreicher,	  die	   in	  den	   Index-‐Karten	  verzeichnet	   sind	  

und	  nach	  1945	  ein	  neues	  Leben	  in	  Kanada	  starteten,	  aber	  schon	  früh	  verstorben	  sind,	  werden	  so	  weit	  

dies	   möglich	   noch	   über	   andere	   Wege	   recherchiert.	   Hierfür	   können	   beispielsweise	   2012	   erfasste	  

Materialien	  aus	  dem	  kanadischen	  Staatsarchiv	  herangezogen	  werden,	  denn	  Ende	  der	  1970er	   Jahre	  

wurden	  für	  ein	  Buchprojekt	  (Erich	  Koch)	  biographische	  Materialien	  über	  die	  internierten	  Flüchtlinge	  

in	   Kanada	   1941-‐1943	   zusammengetragen.	   Damit	   ist	   es	   möglich,	   zumindest	   mehrere	   Dutzend	  

Österreicher	  zu	  erfassen	  und	  einen	  fragmentarischen	  Überblick	  über	  ihre	  späteren	  Lebensverläufe	  in	  

Kanada	   und	   ihre	   Karriereverläufe	   zu	   erstellen.	   Darüber	   hinaus	  werden	   einschlägige	   Publikationen,	  

Erinnerungsberichte	  und	  auch	  biographische	   Lexika	   (online	  und	  Printausgaben)	  untersucht,	  um	  die	  

Gruppe	  der	  deportierten	  Österreicher,	  die	   in	  Kanada	  verblieben	  sind,	  so	  vollständig	  wie	  möglich	  zu	  

erfassen.	   Im	   Jahr	   1940	   wurden	   von	   Großbritannien	   Österreicher	   auch	   nach	   Australien	   deportiert,	  

ebenfalls	   ein	   weißer	   Fleck	   der	   österreichischen	   Exilforschung.	   Dies	   wird	   derzeit	   von	   einer	  Wiener	  

Gruppe	   untersucht,	   mit	   der	   Andrea	   Strutz	   in	   einem	   engen	   Austausch	   steht.	   Speziell	   durch	   den	  

methodischen	   Ansatz	   „Oral	   History“	   trägt	   das	   Projekt	   zum	   neuen	   Forschungsfeld	   „Migration	   and	  

Memory“	  bei	  und	  verfolgt	  u.a.	  das	  Ziel,	  die	  große	  Zahl	  der	  unbekannten	  deportierten	  Flüchtlinge	  in	  

das	  Gedenken	  an	  Krieg	  und	  Verfolgung	  zu	  integrieren.	  	  

Im	   März	   2013	   referierte	   Andrea	   Strutz	   u.a.	   beim	   internationalen	   Symposium	   Exilforschung	   zu	  

Österreich	   in	  Wien	   zum	   Thema	   “Flucht	   und	   Vertreibung	   österreichischer	   Juden	   nach	   Kanada:	   Ein	  

weißer	  Fleck	  der	  österreichischen	  Exilforschung?”	  An	  der	  Universität	  Graz	  sprach	  sie	  im	  Rahmen	  der	  

Konferenz	   „Habitus,	   War	   and	   Civilation“.	   Towards	   an	   Understanding	   of	   the	   Bellicose	   Sides	   of	  

Society“,	  veranstaltet	  vom	  Institut	  für	  Soziologie,	  über	  die	  transatlantische	  Migration	  nach	  Kanada	  als	  

Lösungsansatz	  für	  Kriegsflüchtlinge	  und	  Vertriebene	  in	  Österreich	  1947	  bis	  1952.	   Im	  Juni	  2013	  hielt	  

sie	  im	  Rahmen	  der	  Ringvorlesung	  „Cultural	  Spaces	  of	  Canada	  –	  Espaces	  Culturels	  Du	  Canada“	  einen	  

Vortrag	   zum	   Thema	   „Cultural	   Dislocation,	   Internment	   and	   a	   New	   Beginning	   after	   1945:	   Jewish	  

refugees	   in	   Canada“)	   an	   der	   Universität	   Graz.	   Im	   August	   bzw.	   September	   2013	   erfolgte	   ein	  

dreiwöchiger	   Forschungsaufenthalt	   am	   Canadian	   Jewish	   Congress	   Charities	   Committee	   National	  

Archives	   (CJCCC)	   in	   Montreal.	   Am	   17.	   September	   2013	   hielt	   Andrea	   Strutz	   auf	   Einladung	   der	  
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Universität	  Alberta	  in	  Edmonton	  am	  Wirth	  Institute	  for	  Austrian	  and	  European	  Studies	  (Leiter:	  Joseph	  

Patrouch)	  einen	  Vortrag	  über	  die	  Zuflucht	  und	  Aufnahme	  von	  vertriebenen	  jüdischen	  Flüchtlingen	  in	  

Kanada	   (Titel:	   „They	   came	   as	   ‚enemy	   aliens‘.	   Memories	   of	   internment	   and	   subsequent	   lives	   of	  

Austrian	   Jewish	   refugees	   in	   post-‐45	   Canada“).	   Im	   Berichtsjahr	   wurden	   mehrere	   Artikel	   über	   die	  

Zuwanderung	   von	   Österreicherinnen	   und	   Österreichern	   nach	   Kanada	   zwischen	   1890	   und	   1967	  

verfasst	   (diese	   werden	   2014	   bzw.	   2015	   erscheinen)	   bzw.	   sind	   Artikel	   zur	   Thematik	   erschienen.	  

Besonders	  hervorzuheben	  ist	  der	  Beitrag	  „Effects	  of	  the	  cultural	  capital	  in	  careers	  of	  young	  Austrian	  

Jewish	   refugees	   in	   Canada.	   A	   biographical	   approach	   to	   their	   life	   stories“,	   der	   im	   Sammelband	  

„Cultural	   Challenges	   of	   Migration	   in	   Canada	   /	   Les	   défis	   culturels	   de	   la	   migration	   au	   Canada“,	  

herausgegeben	  von	  Klaus-‐Dieter	  Ertler	   (Graz)	  und	  Patrick	   Imbert	   (Ottawa)	   im	  Peter	  Lang	  Verlag	  als	  

Band	  12	  der	  Canadiana-‐Reihe	  erschienen	  ist.	  Für	  das	  kommende	  Arbeitsjahr	  steht	  insbesondere	  die	  

Datenerfassung	   (auf	   Basis	   der	   Index-‐Karten	   des	   CJCCC)	   und	   deren	   Auswertung	   mittels	   einer	  

Datenbank	   bzw.	   auch	   die	   ergänzende	   biographische	   Recherche	   im	   Mittelpunkt.	   Zudem	   ist	   eine	  

Publikation	  (Fachzeitschrift	  peer	  reviewed)	  geplant,	  die	  diese	  neuen	  Erkenntnisse	  diskutiert,	  um	  den	  

nationalen	   und	   besonders	   den	   internationalen	   Austausch	   im	   Bereich	   der	   Exilforschung	   und	   der	  

Canadian	  Studies	  fortzuführen.	  

	  

Projekt:	  Jüdisches	  Wien	  vor	  und	  während	  der	  Shoah	  

Förderung:	  Eigenforschung	  (LBIHS)	  
Projektdauer:	  laufend	  
Projektleiter	  und	  -‐bearbeiter:	  Heinrich	  Berger	  
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Die	  Wiener	   Leopoldstadt	   war	   das	   wichtigste	   Zuwanderungsziel	   für	   jüdische	  MigrantInnen	   aus	   der	  
Peripherie	   der	   Habsburgermonarichie	   im	   19.	   Jahrhundert	   und	   in	   den	   ersten	   Jahrzehnten	   des	   20.	  
Jahrhunderts.	   In	   diesem	   Forschungsprojekt	   werden	   migrationstheoretische	   Vorgaben	   in	   der	  
praktischen	   Analyse	   der	   vielfältigen	   Entwicklungen	   im	   jüdischen	   und	   im	   nichtjüdischen	   Teil	   der	  
Bewohnerschaft	  eines	  ausgewählten	  Stadtteils	  von	  Wien	  vor	  der	  Shoah	  mikrohistorisch	  untersucht.	  
Dabei	  wird	  sichtbar,	  dass	  Wien	  für	  viele	   jüdische	  Familien	  nur	  eine	  Zwischenstation	  auf	   ihrem	  Weg	  
aus	   östlichen	   Teilen	   der	   Habsburgermonarchie	   Richtung	  Westen	  war,	   und	  wie	   kurz	   die	   Phase	   der	  
Niederlassung	  in	  Wien	  für	  einen	  großen	  Teil	  dauerte.	  Auch	  integrationspolitische	  Schlussfolgerungen	  
für	  die	  gegenwärtige	  Situation	  können	  daraus	  gewonnen	  werden.	  

Ein	   Artikel	   zu	   "Sozialgeschichte	   Wiener	   Juden.	   Eine	   mikroanalytische	   Annäherung	   anhand	   eines	  
kleinen	   Häuserblocks	   in	   der	   Leopoldstadt",	   in:	   Wladimir	   Fischer	   u.	   Gerhard	   Meißl,	   Hg,	  
»Brückenschläge«	  /	  »Bridging	  the	  Divide«.	  Synergien	  von	  Kultur-‐	  und	  Sozialgeschichte	  in	  der	  Wiener	  
Stadtgeschichte	  vor	  dem	  I.	  Weltkrieg	  ist	  in	  Druckvorbereitung.	  

	  

2.1.5	  Arbeitsbereich	  Historische,	  kultur-‐,	  und	  sozialwissenschaftliche	  
Methoden	  und	  Theorien	  
	  

Projekt	  „Historisch-‐sozialwissenschaftliche	  Methoden	  und	  exemplarische	  Studien“	  	  

Förderung:	  Eigenforschung	  und	  jeweils	  wechselnde	  Förderer	  
Projektdauer:	  seit	  1982	  
Projektleitung:	  Gerhard	  Botz	  und	  Josef	  Ehmer	  
ProjektmitarbeiterInnen:	  Heinrich	  Berger	  
Kooperationspartner:	  Peter	  Becker	  (Wien),	  Gabriella	  Hauch	  (Wien),	  Tim	  Kirk	  (Newcastle),	  
Stein	  Ugelvik	  Larsen	  (Bergen),	  Sheilagh	  Ogilvie	  (Cambridge),	  Irina	  Sherbakova	  (Moskau),	  
Alexander	  von	  Plato	  (Hagen)	  und	  Susan	  Zimmermann	  (Budapest)	  
	  

Im	  Berichtsjahr	  wurde	  der	  Band	  von	  Cornelius	  Lehnguth,	  "Waldheim	  
und	   die	   Folgen.	   Der	   parteipolitische	   Umgang	   mit	   dem	  
Nationalsozialismus	   in	   Österreich"	   als	   Band	   35	   der	   Studien	   zur	  
Historischen	  Sozialwissenschaft	  herausgegeben:	  

1986/88	  wurde	  Österreich	  vom	  Skandal	  um	  die	  Verstrickungen	  des	  
Bundespräsidenten	   Kurt	   Waldheim	   in	   den	   Nationalsozialismus	  
erschüttert.	   Bis	   dahin	   hatte	   die	   Zweite	   Republik	   eine	  
Mitverantwortung	   für	   Holocaust	   und	   Kriegsgräuel	   zurückgewiesen	  
und	  damit	  jeden	  Anspruch	  der	  Opfer	  erfolgreich	  abgewehrt.	  Infolge	  
internationaler	   Kritik	   und	   inländischer	   Proteste	   begann	   eine	   bis	  
heute	   andauernde	   Auseinandersetzung	   um	   die	   Neubewertung	   der	  
NS-‐Vergangenheit.	   Dabei	   wurde	   darüber	   debattiert,	   wie	   weit	   die	  
Mitverantwortung	  reiche	  und	  welche	  Formen	  des	  Gedenkens,	  aber	  
auch	  der	  Entschädigung	  gegenüber	  den	  Opfern	  angemessen	  wären.	  
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Erstmals	  untersucht	  Cornelius	  Lehnguth	  die	  Kontroversen	  zwischen	  den	   im	  Nationalrat	  vertretenen	  
Parteien,	   deren	   gesellschaftliche	   Rahmenbedingungen	   und	   Auswirkungen.	   Dabei	   zeigt	   er,	   dass	   es	  
auch	   um	   Generationenkonflikte	   ging,	   denn	   es	   spielte	   eine	   große	   Rolle,	   wie	   Parteienvertreter	   den	  
Nationalsozialismus	  und	  eventuelle	  eigene	  Verstrickungen	  wahrnahmen	  und	  bewerteten.	  Lehnguths	  
Fazit	  bleibt	  ambivalent:	  In	  der	  Frage,	  wie	  weit	  die	  österreichische	  Verantwortung	  für	  die	  Verbrechen	  
des	  Nationalsozialismus	  geht,	  herrsche	  bis	  heute	  keine	  Einigkeit.	  

Das	   Buch	   wurde	   zweimal	   unter	   reger	   Beteiligung	   von	   Journalisten,	   politisch	   Interessierten	   und	  
Fachleuten	  öffentlich	  vorgestellt	  und	  diskutiert	  (siehe	  Veranstaltungen).	  

	  

Projekt:	  "Kontexte	  und	  Perspektiven	  Historischer	  Sozialwissenschaft"	  

Förderung:	  Eigenforschung	  (LBIHS)	  
Projektdauer:	  2012-‐2016	  
Projektleitung:	  Gerhard	  Botz	  
ProjektmitarbeiterInnen:	  Gudrun	  Exner,	  Heinrich	  Berger	  
	  

Die	   heute	   gängigen	   sozialwissenschaftlichen	   Methoden	   wurden	   bereits	   in	   der	   ersten	   Hälfte	   des	  
vorigen	   Jahrhunderts	   entwickelt	   und	   fanden	   seit	   den	   1960er	   Jahren	   Eingang	   in	   die	  
Geschichtswissenschaft.	  Nachdem	  die	  „Historische	  Sozialwissenschaft“	  in	  den	  1970er	  Jahren	  auch	  in	  
der	   deutschsprachigen	   Sozialgeschichte	   Eingang	   gefunden	   hatte,	   gründete	   Gerhard	   Botz	   im	   Jahr	  
1982	  das	  LBI	  für	  Historische	  Sozialwissenschaft,	  das	  das	  Ziel	  verfolgte,	  innovative	  sozial-‐,	  kultur-‐	  und	  
geschichtswissenschaftliche	   Programme,	  Methoden	   und	   Konzepte	   zur	   Erklärung	   und	   Beschreibung	  
historischer	  Phänomene	  und	  Entwicklungen	  zu	  etablieren.	  

Historie	  wird	   dabei	   nicht	   einfach	  mit	   "Deskription"	   der	   Vergangenheit	   gleichgesetzt.	   Probleme	  der	  
Zeit-‐	  und	  Gegenwartsgeschichte	  finden	  in	  der	  Institutsarbeit	  zentrale	  Beachtung.	  Insgesamt	  zeichnen	  
sich	   die	   Forschungsarbeiten	   des	   LBIHS	   durch	   Multiperspektivität,	   Methodenvielfalt,	   theoretische	  
Offenheit	  und	  eine	  disziplinenübergreifende	  Orientierung	  aus.	  

Die	   bereits	   im	   Vorjahr	   anlässlich	   des	   30	   jährigen	   Bestandes	   des	   LBIHS	   begonnene	   Reflexion	   über	  
Kontexte	   und	   Perspektiven	   Historischer	   Sozialwissenschaft	   wurde	   weiter	   fortgesetzt.	   	   Ein	  
wesentlicher	  Bestandteil	  dieser	  Arbeit	  ist	  die	  Aufarbeitung	  des	  Bestandes	  im	  Universitätsarchiv	  Wien	  
„Vorlass	   Gerhard	   Botz,	   	   Salzburger	   postgraduale	   Methodenkurse	   (1978-‐1993)“.	   Diese	   waren	   von	  
Gerhard	  Botz	  geleitete	  internationale	  Methodenkurse	  für	  Historiker,	  in	  denen	  quantifizierende	  (aber	  
auch	  qualitative)	  Methoden	  der	  Analyse	  historischer	  Quellen	  mit	  Hilfe	   von	   statistischen	  Verfahren,	  
Oral	   History	   und	   bildanalytischer	   Verfahren	   vermittelt	   wurden.	   Sie	   wurden	   von	   rund	   600	  
TeilnehmerInnen	  besucht	  und	  von	   ca.	  85	  KursleiterInnen	  betreut	  und	   trugen	  maßgeblich	  dazu	  bei,	  
die	   damals	   noch	   neuen	   Verfahren	   im	   Fachbereich	   Geschichte	   in	   Österreich	   und	   international	   zu	  
etablieren.	  

Eine	   umfangreiche	   Publikation	   zu	   Rückblick	   und	   Wirkung	   der	   Tätigkeit	   des	   Ludwig	   Boltzmann-‐
Instituts	   für	   Historische	   Sozialwissenschaft	   (30	   Jahre	   LBIHS)	   in	   der	   Reihe	   „Wiener	   Studien	   zur	  
Zeitgeschichte“	  ist	  in	  Vorbereitung.	  	  

Die	  langjährige	  Kooperation	  im	  Bereich	  der	  historisch-‐sozialwissenschaftlichen	  Forschung	  mit	  GESIS	  –	  
Leibniz-‐Institut	   für	   Sozialwissenschaften	   in	   Köln	   wurde	   weiter	   gepflegt:	   Gerhard	   Botz	   arbeitet	   an	  
einer	   Sammlung	   seiner	  Methodenaufsätze	   für	   einen	   von	  GESIS	   herausgegebenen	   Supplementband	  
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der	  Historical	  Social	  Research,	  und	  Heinrich	  Berger	  unterrichtete	  im	  Juli	  des	  Berichtsjahres	  am	  GESIS	  
Methodenseminar	  das	  Basismodul	  II	  -‐	  Datenbankmanagement.	  	  

	  

Eine	  Teilveröffentlichung	  daraus	  ist	  in	  Vorbereitung:	  Gerhard	  Botz:	  Social	  history	  of	  political	  violence	  
and	   National	   Socialisms	   in	   Austria's	   20th	   century:	   Quantitative	   and	   qualitative	   approaches.	   -‐	  
Historisch-‐sozialwissenschaftiche	   Analysen	   zu	   Gewalt	   und	   Nationalsozialismus	   in	   Österreich	   (1918-‐
2008)	  -‐	  Historical	  Social	  Research	  (Köln),	  vol.	  26.	  
	  
	  

Projekt:	  "Räume	  extremer	  Gewalt	  im	  Europa	  des	  20.	  Jahrhunderts"	  

Förderung:	  Eigenforschung	  (LB-‐Cluster	  Geschichte),	  BMWF,	  Stadt	  Wien	  
Projektdauer:	  2010-‐2014	  
Projektleitung:	  Gerhard	  Botz	  	  
ProjektmitarbeiterInnen:	  Eva	  Brücker	  
Kooperationspartner:	  Muriel	  Blaive	  (LBI-‐EHP),	  Stefan	  Karner	  (BIK),	  Helmut	  Konrad	  (LBIGuK),	  Thomas	  
Lindenberger	  (Zentrum	  für	  Zeithistorische	  Forschung	  in	  Potsdam),	  	  Siegfried	  Mattl	  (LBIGuG),	  Dieter	  
Pohl	  (Uni	  Klagenfurt)	  
	  

Die	  ersten	  50	  Jahre	  seit	  dem	  Ausbruch	  des	  Ersten	  Weltkriegs	  gelten	  als	  eine	  Periode	  extremer	  Gewalt	  
(E.	  Hobsbawm),	  dagegen	  die	  Jahrzehnte	  danach,	  in	  denen	  physische	  Gewalt	  weithin	  als	  delegitimiert	  
erschien,	  als	  „friedlich“.	  Dies	  gilt	  allerdings	  nur	   in	  einem	  begrenzten	  Ausmaß	   für	  Europa,	  und	  nicht	  
für	   viele	   außereuropäische	   Regionen	   bis	   in	   die	   Gegenwart.	   Gewalt	   kann	   daher	   auch	   als	   ein	  
menschliches	  Potenzial	  betrachtet	  werden,	  das	  immer	  und	  überall	  –	  wenngleich	  in	  unterschiedlicher	  
Form	  und	   Intensität	   –	   auftreten	   kann.	  Diese	   Problemstellung	   liegt	   dieser	   interdisziplinären	   Tagung	  
zugrunde,	  die	  erstmals	  in	  vergleichenden	  Perspektiven	  solche	  Gewaltphänomene	  in	  ihren	  jeweiligen	  
„Politik-‐Arenen“	  (A.	  Lüdtke)	  zu	  vermessen	  sucht.	  	  

Exemplarisch	   wird	   ein	   Bogen	   vom	   Ersten	   Weltkrieg,	   über	   die	   Deportationen	   in	   und	   die	   Binnen-‐
geschichte	   von	   Lagern	   und	   Gefängnissen	   im	   Nationalsozialismus	   und	   Stalinismus	   bis	   hin	   zu	  
gewaltsamen	   Auseinandersetzungen	   um	   die	   Entkolonialisierung,	   die	   auch	   europäischen	   Boden	   er-‐
reichten,	   gespannt.	   Entwicklung	   und	   Veränderung	   von	   Gewalthandeln,	   -‐erfahrung	   und	   -‐
wahrnehmung,	   der	   zugrunde	   liegenden	   historisch-‐anthropologischen	   Strukturen	   und	   den	   dadurch	  
geschaffenen	   räumlichen	   Zusammenhängen	   sind	   ebenso	   Themen	  wie	   spezifische	  Mikroräume,	   die	  
ihrerseits	  besondere	  Gewalthandlungen	  und	  Gewalterfahrungen	  bedingt	  haben.	  

Die	   Fertigstellung	   des	   umfangreichen	  Manuskripts	   zum	   Sammelband,	   der	   2014	   im	   Böhlau	   Verlag,	  
Wien	  erscheinen	  wird,	  ist	  in	  Arbeit.	  
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Plan	  des	  KL	  Sachsenhausen	  
	  

	  

	  

Projekt	  und	  Internationales	  Kolloquium	  des	  Clusters	  Geschichte	  der	  LBG:	  
"1000	  unbekannte	  Lidices	  -‐	  Geiselerschießungen	  in	  Kalavryta	  und	  anderswo	  durch	  die	  Wehrmacht	  
-‐	  Ereignisse,	  Einschätzung,	  Erinnerung"	  

Förderung:	  Eigenforschung	  (LB-‐Cluster	  Geschichte)	  
Projektdauer:	  laufend	  
Projektleitung:	  Gerhard	  Botz	  	  
ProjektmitarbeiterInnen:	  Heinrich	  Berger,	  Dominik	  Perner	  
	  

Am	  Donnerstag,	  12.	  Dezember	  2013	  fand	   in	  der	  Diplomatischen	  Akademie	  Wien	  das	   Internationale	  
Kolloquium	  des	  Clusters	  Geschichte	  der	  LBG,	  des	  Forschungsschwerpunkts	  „Diktaturen,	  Gewalt	  und	  
Genozide“	   der	   Univ.	   Wien	   "1000	   unbekannte	   Lidices	   -‐	   Geiselerschießungen	   in	   Kalavryta	   und	  
anderswo	  durch	  die	  Wehrmacht	  -‐	  Ereignisse,	  Einschätzung,	  Erinnerung"	  statt.	  
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Kulminierend	   am	   13.	   Dezember	   1943	   in	  
Kalavryta,	   ereignete	   sich	   in	   dieser	  
Kleinstadt	   auf	   dem	   Peloponnes	   eines	   der	  
ärgsten	  Massaker	  unter	  Zivilisten,	  das	  von	  
der	  Wehrmacht	  verübt	  wurde.	  Gegen	  700	  
Männer	   (älter	   als	   14	   bzw.	   16	   Jahre)	  
wurden	   in	   der	   Stadt	   und	   ihrer	  Umgebung	  
erschossen,	  während	  Frauen	  und	  Kinder	  in	  
der	   Schule	   eingesperrt	   waren	   und	   die	  
Häuser	   in	   Brand	   gesteckt	   wurden.	   Dabei	  
soll	   ein	  Wehrmachtssoldat	   aus	   Österreich	  
für	   die	   Eingeschlossenen	   die	   Türe	   des	  
bereits	   Feuer	   fangenden	   Schulgebäudes	  
geöffnet	  haben.	  

Für	  diesen	  „guten	  Österreicher“	  gibt	  es	  keinerlei	  dokumentarische	  Evidenz,	  lediglich	  den	  Mythos,	  der	  
zum	  Teil	  heute	  noch	  kursiert.	  Dagegen	  ist	  durch	  militärische	  Akten	  und	  historische	  Untersuchungen	  
klar	   belegt,	   dass	   der	   in	   Kalavryta	   eingesetzten	   Wehrmachtseinheit	   Offiziere	   und	   Soldaten	  
angehörten,	  die	  etwa	  zur	  Hälfte	  aus	  der	  „Ostmark“	  stammten.	  

25	   Jahre	  nach	  den	   (inter)nationalen	  Diskussionen	  um	  die	  Kriegsvergangenheit	  Kurt	  Waldheims,	  der	  
davon	   gewusst	   hatte,	   ist	   das	   Kriegsverbrechen	   in	   Kalavryta	   außerhalb	   Griechenlands	   wieder	  
weitgehend	  in	  Vergessenheit	  geraten.	  

Im	   Zentrum	   des	   Symposions	   steht	   weniger	   das	   grausame	   Massaker	   selbst,	   das	   exemplarisch	   für	  
weitere	   „tausend	   unbekannte	   Lidices“	   (so	   beim	   Nürnberger	   „Geiselmord-‐Prozess“,	   1947/48)	   zu	  
sehen	  ist.	  Vielmehr	  wird	  vor	  allem	  auf	  die	  Rolle	  von	  Geiselerschießungen	  bzw.	  „Sühnemaßnahmen“	  
in	  der	  deutschen	  Weltkriegsstrategie	  fokussiert	  und	  der	  Blick	  auch	  auf	  weitere	  geografische	  Räume	  
(„Balkan“,	   „Osten“)	   und	   zeitliche	   Kontexte	   gerichtet.	   So	  werden	   auch	   griechische	   und	   europäische	  
Erinnerungskulturen	  (in	  Denkmälern,	  Filmen	  etc.),	  in	  denen	  manchmal	  Kalavryta	  als	  das	  „griechische	  
Auschwitz“	  dargestellt	  wird,	  vergleichend	  untersucht.	  

Auch	  70	   Jahre	  danach	  wird	   in	  Griechenland	  wieder	  der	   traumatisieren	  den	  Ereignisse	  gedacht,	  voll	  
Trauer	  und	  Gefühlen	  der	  Ungehaltenheit,	  dass	  es	  bis	  jetzt	  zu	  keiner	  angemessenen	  oder	  nur	  zu	  einer	  
unzulänglichen	   strafrechtlichen	   Verfolgung	   der	   Täter	   und	   kaum	   zu	   Entschädigungsmaßnahmen	   für	  
die	  Opfer	  gekommen	  ist.	  Zum	  Abschluss	  stehen	  menschen-‐,	  völker-‐	  und	  kriegsrechtliche	  Aspekte	  aus	  
dem	  Blickwinkel	  der	  jüngeren	  Vergangenheit	  zur	  Diskussion.	  

Es	  sprachen	  Em.	  O.	  Univ.-‐Prof.	  Dr.	  Gerhard	  Botz	   (Univ.	  Wien,	  LBIHS),	  Mag.	   Jason	  Chandrinos	   (Univ.	  
Athen),	  Mag.	  Sema	  Colpan	  (Univ.	  Wien),	  Botschafter	  Themistoklis	  Dimidis	  (Griechische	  Botschaft),	  Dr.	  
Anna	   Maria	   Droumpouki	   (Univ.	   Athen),	   Em.	   O.	   Univ.-‐Prof.	   Dr.	   Hagen	   Fleischer	   (Univ.	   Athen),	   Dr.	  
Richard	   Germann	   (LBIHS),	   Mag.	   Nicole	   Goll	   (Univ.	   Graz,	   LBIGK):,	   Philipp	   Hartberger	   (Univ.	   Wien),	  
Mag.	   Georg	   Hoffmann	   (Univ.	   Graz,	   LBIGK),	   O.	   Univ.-‐Prof.	   Dr.	   Helmut	   Konrad	   (Univ.	   Graz,	   LBIGK),	  
Gesandter	   Dr.	   Stefan	   Krawielicki	   (Deutsche	   Botschaft),	   Mag.	   Philipp	   Lesiak	   (LBIK),	   Univ.-‐Prof.	   Dr.	  
Walter	  Manoschek	   (Univ.	  Wien),	  Univ.-‐Doz.	  Dr.	   Siegfried	  Mattl	   (Univ.	  Wien,	   LBIGG),	  Univ.-‐Prof.	  Dr.	  
Dieter	   Pohl	   (Univ.	   Klagenfurt),	   Univ.-‐Doz.	   Dr.	   Hans	   Safrian	   (Univ.	   Wien),	   Dr.	   Adamantios	   Skordos	  
(Univ.	   Wien),	   O.	   Univ.-‐Prof.	   Dr.	   Maria	   A.	   Stassinopoulou	   (Univ.	   Wien,	   ÖAW),	   Dr.	   Tamara	   Scheer	  
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(LBIHS),	  Mag.	   Peter	   Stadlbauer	   (Univ.	  Wien,	   LBIHS),	   O.	   Univ.-‐Prof.	   Dr.	   Arnold	   Suppan	   (Univ.	  Wien,	  
ÖAW),	   Univ.-‐Prof.	   Dr.	   Hannes	   Tretter	   (Univ.	   Wien,	   LBIM)	   ,	   Univ.-‐Doz.	   Dr.	   Heidemarie	   Uhl	   (Wien,	  
ÖAW)	  und	  Botschafter	  Dr.	  Hans	  Winkler	  (DA).	  

Ein	  Veröffentlichung	  dazu	  ist	  in	  in	  Vorbereitung.	  

	  

Projekt:	  „Ephemere	  Filme:	  Nationalsozialismus	  in	  Österreich“	  

Förderung:	  Zukunftsfonds	  der	  Republik	  Österreich,	  Eigenmittel	  der	  Kooperationspartner	  
Projektdauer:	  August	  2011	  –	  Juli	  2013	  
Projektleitung:	  Ingo	  Zechner,	  Michael	  Loebenstein	  
Beratung:	  Siegfried	  Mattl	  
ProjektmitarbeiterInnen:	  Ingo	  Zechner,	  Michael	  Loebenstein,	  Georg	  Kö;	  Paolo	  Caneppele,	  
Oliver	  Hanley,	  Adelheid	  Heftberger,	  Matteo	  Lepore,	  Adriana	  Noviello,	  Raoul	  Schmidt	  (ÖFM);	  Raye	  
Farr,	  Leslie	  Swift,	  Lindsay	  Zarwell	  (USHMM)	  
Kooperationspartner:	  Ludwig	  Boltzmann	  Institut	  für	  Geschichte	  und	  Gesellschaft	  (LBIGuG),	  
Österreichisches	  Filmmuseum	  (ÖFM),	  United	  States	  Holocaust	  Memorial	  Museum	  (USHMM)	  
	  

Mit	   dem	   Projekt	   betreten	   die	   Ludwig	   Boltzmann	   Gesellschaft	   (LBG)	   und	   das	   Ludwig	   Boltzmann	  

Institut	   für	   Geschichte	   und	   Gesellschaft	   (LBIGuG)	   nicht	   nur	   in	   technischer,	   sondern	   auch	   in	  

organisatorischer	   Hinsicht	   Neuland:	   Projektträger	   sind	   die	   beiden	   Projektleiter	   als	   Individualeinrei-‐

cher,	  die	  LBG	  und	  das	  LBIGuG	  fungieren	  als	  Kooperationspartner.	  	  

	  

	  

Das	   Österreichische	   Filmmuseum	  

(ÖFM)	  und	  das	  United	  States	  Holocaust	  

Memorial	  Museum	   (USHMM)	  besitzen	  

einzigartige	   Sammlungen	   ‚ephemerer’	  

Filme	   zum	   Nationalsozialismus	   in	  

Österreich:	   Amateurfilme,	   und	   andere	  

vernachlässigte	   Filmdokumente,	   die	  

den	  Aufstieg	   der	  NSDAP	   ab	   1932,	   den	  

„Anschluss“	  Österreichs	   im	  März	   1938	  

und	   die	   Kriegsjahre	   dokumentieren.	  

Ein	  eigener	  Sammlungsschwerpunkt	  ist	  

den	   raren	   privaten	   Filmdokumenten	  

jüdischen	  Alltagslebens	   vor	   dem	  Holocaust	   gewidmet.	   Bei	   den	  meisten	   Filmen	   handelt	   es	   sich	   um	  

Unikate,	   sie	  sind	  zum	  Teil	  von	  akutem	  Verfall	  bedroht.	  Aus	  konservatorischen	  Gründen	  sind	  sie	   für	  

die	   Öffentlichkeit	   nicht	   oder	   nur	   eingeschränkt	   zugänglich,	   auch	   für	   Forschungs-‐	   und	  



	   56	  

Vermittlungsarbeiten	   können	   sie	   nur	   eingeschränkt	   genutzt	   werden.	   Das	   Projekt	   verfolgt	   drei	  

unmittelbare	  und	  zwei	  mittelbare	  Ziele:	  Die	  unmittelbaren	  Ziele	  sind	  eine	  systematische	  Sicherung,	  

Erschließung	   und	   Auswertung	   dieser	   Filme.	   Nach	   Abschluss	   des	   Projekts	   sollen	   rund	   50	   Filme	  

unterschiedlicher	  Länge	  in	  digitaler	  und	  analoger	  Form	  für	  Forschungs-‐	  und	  Bildungszwecke	  in	  Wien	  

und	  Washington	  D.C.	  zur	  Verfügung	  stehen:	  konservatorisch	  gesichert,	  wissenschaftlich	  erschlossen	  

und	  ausgewertet.	  Eine	  innovative	  Webapplikation	  wird	  die	  Filme	  und	  die	  Forschungsergebnisse	  einer	  

breiten	   Öffentlichkeit	   zugänglich	   machen.	   Dabei	   strebt	   das	   Projekt	   zugleich	   die	   Entwicklung	   und	  

Erprobung	   neuer	   digitaler	   Technologien	   und	   einen	   neuen	   Standard	   metadatenbasierter	  

Filmannotation	  an.	  Mittelbare	  Ziele	  des	  Projekts	   sind	  der	  Einsatz	  dieser	  Filme	  und	  der	  Forschungs-‐

ergebnisse	   in	   der	   Vermittlungsarbeit	   sowie	   die	   Akquisition	   weiterer	   Filme.	   Mit	   seinen	  

wissenschaftlichen	  und	  pädagogischen	  Zielen	   versteht	   sich	  das	  Projekt	   als	   ein	  Beitrag	   zur	   visuellen	  

Geschichte	   des	   Nationalsozialismus	   –	   mit	   dem	   Potential,	   diese	   Geschichte	   nicht	   nur	   zu	   ergänzen,	  

sondern	  durch	  den	  spezifischen	  Charakter	  ‚ephemerer’	  Filme	  zu	  korrigieren.	  Es	  baut	  auf	  langjährigen	  

Kooperationen	   zwischen	   den	   Projektpartnern	   und	   Projektleitern	   auf	   –	   mit	   dem	   Ziel,	   diese	  

insbesondere	  zwischen	  Wien	  und	  Washington	  D.C.	  weiter	  zu	  vertiefen.	  

Das	  LBIGuG	  hat	  bereits	  in	  der	  Vergangenheit	  Pionierarbeit	  im	  wissenschaftlichen	  und	  pädagogischen	  

Umgang	   mit	   ‚ephemeren’	   Filmen	   geleistet.	   Mit	   seinen	   Forschungsschwerpunkten	   Visual	   History,	  

Urban	   Studies	   und	   Cultural	   Studies	   war	   und	   ist	   es	   Trägerorganisation	   mehrerer	   thematisch	  

verwandter	   Projekte	   („Film.Stadt.Wien“,	   „Archäologie	   des	   Amateurfilms“,	   „Sponsored	   Films“),	   aus	  

denen	   sich	   für	   das	   Projekt	   und	   für	   das	   LBIGuG	   zahlreiche	   Synergien	   (technologische	   Innovationen,	  

Know-‐how	   der	   beteiligten	   ForscherInnen,	   Datenbanken,	   Archivmaterial,	   Austausch	   von	  

Forschungsergebnissen)	   ergeben.	   Die	   LBG	   und	   das	   LBIGuG	   stellen	   dem	   assoziierten	   Projekt	   ihre	  

administrative,	  räumliche	  und	  technische	  Infrastruktur	  zur	  Verfügung.	  

	  

Projekt:	  „Archäologie	  des	  Amateurfilms.	  Ausgrabungen	  zur	  visuellen	  Kultur	  der	  Moderne“	  

Förderung:	  FWF	  
Projektdauer:	  Februar	  2011	  –	  Juni	  2013	  
Projektleitung:	  Siegfried	  Mattl	  
ProjektmitarbeiterInnen:	  Karin	  Fest,	  Vrääth	  Öhner,	  Carina	  Lesky,	  Ingo	  Zechner,	  Christiana	  Perschon	  
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Das	   Forschungsprojekt	   zur	   Archäologie	   des	   Amateurfilms	   versteht	   sich	   als	   Erschließungs-‐	   und	  

Analyseprojekt,	  das	  ein	  von	  der	  internationalen	  film-‐	  und	  kulturwissenschaftlichen	  Forschung	  bisher	  

kaum	  zur	  Kenntnis	  genommenes	  Feld	  filmischer	  Ausdrucksweisen	  und	  –	  Praktiken	  –	  den	  Amateurfilm	  

–	   zum	   ersten	   Mal	   in	   systematischer	   Weise	   historisch	   untersucht.	   Dafür	   steht	   uns	   ein	   rund	   7.000	  

Rollen	  Amateurfilm	  umfassender,	  grob	  vorstrukturierter	  Bestand	  des	  Österreichischen	  Filmmuseums	  

zur	  Verfügung,	  der	  für	  die	  Grundlagenforschung	  in	  besonderem	  Maße	  geeignet	  erscheint,	  weil	  er	  mit	  

Bezug	  auf	  das	  verwendete	  Filmmaterial,	  den	  Entstehungszeitraum,	  die	  Adressierung	  des	  Publikums	  

sowie	   die	   „Autorenschaft“	   äußerst	   vielfältige	   filmische	   Dokumente	   enthält:	   Diese	   reichen	   von	  

seltenen	  frühen	  Amateurspielfilmen	  und	  einer	  Sammlung	  von	  Amateurfilmen	  mit	  dem	  Schwerpunkt	  

Zwanziger-‐	   und	   Dreißigerjahre	   über	   biographisch	   rekonstruierbare	   Familienfilme	   bis	   zu	   einem	   im	  

Kontext	   Amateurfilm	   einzigartigen	   filmischen	   Nachlass	   (Sammlung	   Apfeltaler,	   rund	   150	   Rollen,	  

darunter	   Familienfilme,	   Gebrauchsfilme,	   Aktualitäten);	   von	   komplex	   konstruierten	   Kulturfilmen	   bis	  

zu	   einem	   umfassenden	   Sonderbestand	   an	   Flohmarktfunden	   höchst	   unterschiedlicher	   Provenienz	  

(Sammlung	  Arash,	  ca.	  1930	  bis	  1980).	  Ziel	  des	  Forschungsprojekts	  ist	  es,	  die	  im	  Bestand	  überlieferten	  

Themenstellungen,	   Motivkomplexe	   und	   ästhetischen	   Formen	   in	   ihrer	   gegebenen	   Heterogenität	  

historisch	  zu	   rekonstruieren	  und	  sie	  mit	   jenen	  kulturellen	  Praktiken	   in	  Beziehung	  zu	  setzten,	  deren	  
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Resultat	  und	  Ausdruck	  sie	   sind.	  Auf	  diese	  Weise	  kommt	  das	  Projekt	   zwei	  Forderungen	  nach,	  die	   in	  

der	   rezenten	   Theoriebildung	   zum	   Amateurfilm	   wiederholt	   geäußert	   wurden:	   Zum	   einen	   der	  

Forderung,	   die	  Untersuchung	  der	   kulturellen	   Praktiken	  des	  Amateurfilms	   vom	  Familienfilm	   auf	   die	  

Produktionen	  so	  genannter	  ambitionierter	  Amateure	  auszuweiten;	   zum	  anderen,	  dies	  mit	  Blick	  auf	  

die	   historische	   Entwicklung	   der	   ästhetischen	   Formen	   zu	   tun,	   und	   zwar	   um	   feststellen	   zu	   können,	  

welche	   Einflussfaktoren	   –	   technologische	   Entwicklungen,	   sozialgeschichtliche	   Aspekte	   und	  

intermediale	  Referenzen	  –	   ihrer	  beider	  Genese	  bestimmen.	  Nicht	  zuletzt	  geht	  es	  der	  Untersuchung	  

also	   darum,	   die	   Fülle	   an	   faktischen,	   historischen,	   sozialen	   und	  materialen	   Informationen	   über	   die	  

visuelle	   Kultur	   der	  Moderne	   freizulegen,	   die	   der	   Amateurfilm	   enthält,	   dazu	   das	   methodische	   und	  

analytische	   Instrumentarium	  zu	  entwickeln	  sowie	  auf	  einer	  empirischen	  Basis	  zu	  erweitern	  und	  die	  

Informationen	  der	  wissenschaftlichen	  Forschung	  zugänglich	  zu	  machen.	  

Projekt:	  „KünstlerIn	  als	  RaumplanerIn	  –	  Kooperationen	  zwischen	  künstlerischer	  und	  urbaner	  
Praxis“	  	  

Förderung:	  Österreichische	  Akademie	  der	  Wissenschaften	  
Projektdauer:	  Oktober	  2012	  –	  September	  2015	  
Projektleitung:	  Siegfried	  Mattl	  
ProjektmitarbeiterInnen:	  Anamarija	  Batista,	  Szilvia	  Kovàcs,	  Carina	  Lesky	  
Kooperationspartner:	   Institut	   für	   Amerikastudien	   /	   Universität	   Innsbruck;	   Institut	   für	   Kunst-‐	   und	  
Kulturwissenschaften/	   Akademie	   der	   bildenden	   Künste	   Wien;	   Fachbereich	   Stadt-‐	   und	  
Regionalforschung	  /	  Technische	  Universität	  Wien.	  
	  

Durch	  die	  Integration	  von	  Kunstprojekten	  in	  städtebauliche	  Maßnahmen	  entsteht	  ein	  Spannungsfeld,	  

das	  im	  wissenschaftlichen	  Diskurs	  zunehmend	  Beachtung	  findet.	  

Das	   DOC-‐team	   Projekt	   »KünstlerIn	   als	   RaumplanerIn	   –	   ein	   Blick	   auf	   die	   Kooperation	   zwischen	  

künstlerischer	  und	  urbaner	  Praxis«	  nimmt	  laufende	  Entwicklungen	  in	  diesem	  Bereich	  auf	  und	  knüpft	  

an	   den	   aktuellen	  Diskurs	   zum	  Thema	  Kunst	   im	  öffentlichen	  Raum	  an,	   indem	  es	   die	   verschiedenen	  

Möglichkeiten	  untersucht,	  Kunst	  in	  die	  Gestaltung	  und	  Planung	  des	  öffentlichen	  Raums	  einzubinden.	  	  

Um	   eine	   vertiefende	   Analyse	   zu	   ermöglichen,	   konzentriert	   sich	   das	   Projekt	   auf	   künstlerische	  

Entwicklungen	   in	   den	   Bereichen	   Film	   und	   Klangkunst,	   die	   beide	   in	   ihrem	   Ursprung	   und	   ihrer	  

strukturellen	   Beschaffenheit	   eng	   mit	   dem	   urbanen	   Raum	   und	   dessen	   Wahrnehmungsdisposition	  

verbunden	   sind.	   Beide	   Kunstformen	   treten	   aktuell	   aus	   ihren	   traditionellen	   Settings	   in	   den	  

öffentlichen	  Raum,	  wo	  sie	  experimentell	  mit	  urbanen	  Strukturen	  verschmelzen	  und	  neue	  Sinnräume	  

schaffen.	  Dies	  wirft	  eine	  Reihe	  von	  Fragen	  auf:	  Welche	  Wirkung	  hat	  die	  Kunst	  auf	  den	   städtischen	  

Raum?	  Welche	  eigene	  Logik,	  neuartigen	  Beziehungen,	  Möglichkeiten	  und	  Potentiale	  kommen	  durch	  

solche	  künstlerischen	   Interventionen	  zum	  Vorschein?	   Inwiefern	  verändert	  Kunst	  dabei	  semantische	  

Systeme	  konkreter	  Örtlichkeiten?	  
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Neben	   der	   Untersuchung	   rezenter	   Kunstprojekte	   im	   urbanen	   Kontext	   sowie	   ihrer	   Einordnung	  

innerhalb	  der	   raumplanerischen	  Forschung	  aber	   auch	  der	   Sozial-‐,	   Kultur-‐	  und	  Medienwissenschaft,	  

lag	   im	   Berichtsjahr	   2013	   der	   Schwerpunkt	   des	   Projektes	   insbesondere	   auf	   der	   Erarbeitung	  

historischer	  Vorläufer	  dieser	  Phänomene	  als	  Anhaltspunkte	   für	  die	  Analyse	  und	  Kontextualisierung	  

aktueller	  Entwicklungen.	  Diese	  dienen	  als	  Basis	  zur	  Ausarbeitung	  theoretischer	  Konzepte	  und	  tragen	  

zu	  erforderlichen	  Begriffsdefinitionen	  bei.	  

Einen	   Höhepunkt	   des	   Projektjahres	   bildete	   das	   Seminar	   »Art	   in	   Public	   Space	   –	   An	   International	  

Cooperation«,	   das	   im	   November	   2013	   von	   den	   Stipendiatinnen	   in	   Zusammenarbeit	   mit	   dem	  

Fachbereich	   Stadt-‐	   und	  Regionalforschung	   von	  der	   Technischen	  Universität	  Wien	  und	  dem	   Institut	  

für	   Politikwissenschaften	   an	   der	   Geisteswissenschaftlichen	   Fakultät	   der	   Universität	   Pécs	   (HUN)	   in	  

Budapest	   konzipiert,	   organisiert	   und	   abgehalten	  wurde.	   Für	   diesen	  dreitägigen	  Workshop,	   der	   aus	  

Vorträgen,	  Diskussionen	  und	   einer	   Reihe	  ortsspezifischer	  Aktivitäten	  bestand	  wurden	   Studierende,	  

ExpertInnen	   und	   ProfessorInnen	   aus	   Österreich,	   Deutschland,	   Irland,	   der	   Schweiz,	   Serbien	   und	  

Ungarn	   nach	  Budapest	   eingeladen.	  Das	  Ganze	  wurde	   durch	   eine	   Förderung	   der	  Aktion-‐Österreich-‐

Ungarn	  unterstützt.	  

Des	   Weiteren	   wurden	   im	   Rahmen	   von	   Vorträgen	   auf	   internationalen	   Konferenzen	   sowie	  

Kunstfestivals,	  gemeinsam	  gestalteten	  Lehrveranstaltungen	  und	  Publikationen	  in	  Sammelbänden	  und	  

fachbezogenen	  Journals	  erste	  Ergebnisse	  veröffentlicht.	  	  

	  

Carina	  Lesky	  ist	  mit	  ihrem	  Dissertationsprojekt	  »Stepping	  into	  the	  Street:	  Cinematic	  Practice	  in	  Public	  

Space«	   KlankünstlerIn	   als	   RaumplanerIn«	   am	   Ludwig-‐Boltzmann-‐Instiut	   für	   Geschichte	   und	  

Gesellschaft	  angestellt.	  Ihre	  beiden	  DOC-‐team	  Kolleginnen	  sind	  Anamarija	  Batista,	  die	  zum	  Thema	  der	  

KlangkünstlerIn	   als	   RaumplanerIn	   arbeitet	   sowie	   Szilvia	   Kovacs	   mit	   dem	   Dissertationsthema	  

»KünstlerInnen	  als	  Raumplaner_innen	  –	  Eine	  Soziologische	  Untersuchung.«	  
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Dziga	  Vertov,	  »Der	  Mann	  mit	  der	  Kamera«,	  1929.	  
	  
	  
	  

2.2	  Publikationen	  und	  Berichte	  
	  

Helmut	   Konrad	   (LBIGKG)	   gab	   gemeinsam	   mit	   Wolfgang	   Maderthaner	  

(Generaldirektor	   des	   Österreichischen	   Staatsarchivs)	   einen	   beachteten	  

Sammelband	   über	   internationale	   politische	   Krisen	   in	   den	   1930er	   Jahren	  

heraus	   (behandelt	   werden	   u.a.	   Österreich,	   Italien,	   Deutschland,	   Türkei,	  

Brasilien,	  Japan,	  China,	  Indien,	  USA).	  Das	  Buch	  mit	  dem	  Titel	  „Routes	  into	  the	  

Abyss.	   Coping	  with	   Crises	   in	   the	   1930s“	   erschien	   als	   Band	   21	   der	   Reihe	   der	  

International	  Studies	  in	  Social	  History	  im	  Berghahn	  Verlag.	  
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Im	   Berichtsjahr	   wurde	   der	   Band	   von	   Cornelius	   Lehnguth,	   "Waldheim	   und	  
die	   Folgen.	   Der	   parteipolitische	   Umgang	   mit	   dem	   Nationalsozialismus	   in	  
Österreich"	   als	   Band	   35	   der	   Studien	   zur	   Historischen	   Sozialwissenschaft	  
herausgegeben	   und	   zweimal	   unter	   reger	   Beteiligung	   von	   Journalisten,	  
politisch	  Interessierten	  und	  Fachleuten	  öffentlich	  vorgestellt	  und	  diskutiert	  
(siehe	  Veranstaltungen).	  

	  

	  

	  

	  

	  

Karin	  Fest/	  Marie	  Noelle	  Yazdanpanah	  edierten	  gemeinsam	  mit	  

Sabrina	  Rahman	  den	  Sammelband	  „Mies	  van	  der	  Rohe,	  Richter,	  

Graeff	  &	   Co.	   Alltag	   und	  Design	   in	   der	   Avantgardezeitschrift	   G“	  

(Wien	   –	   Berlin,	   Turia	   +	   Kant	   Verlag).	   Dieser	   Sammelband	   zu	  

einer	   der	   bemerkenswertesten	  Unternehmung	   der	  Moderne	   	   -‐	  	  

„G“,	   die	   Zeitschrift	   für	   „elementare	   Gestaltung“	   erschien	  

1923/26	   	   -‐	   	   entstand	   aus	   den	   Tätigkeiten	   des	   Internationalen	  

Forschungsnetzwerks	   „btwh	   	   -‐	   	   emergence	   of	   modernity“.	   Er	  

fokussiert	   auf	   die	   Auseinandersetzung	   der	   avantgardistischen	  

Künstler	   um	   Werner	   Graeff	   und	   Hans	   Richter	   mit	   den	  

Möglichkeiten	  der	  Rationalisierung	  der	  Alltagswelt.	  	  

	  

Datenbanken	  

Gudrun	  Exner	  (LBIHS)	  

Mitarbeit	  an	  der	  Datenbank	  des	  Österreichischen	  Biographischen	  Lexikons	  (Institut	  für	  Neuzeit-‐	  und	  

Zeitgeschichtsforschung	  der	  Österreichischen	  Akademie	  der	  Wissenschaften):	  Jüdische	  Journalisten.	  

	  

Richard	  Germann	  (LBIHS)	  

Abgehört	  -‐	  das	  familiengeschichtliche	  Portal	  zu	  den	  Gefangenenakten	  und	  Abhörprotokollen	  aus	  Fort	  

Hunt.	  

	  
LBIGuG	  

Datenbank	   und	   website	   des	   Projekts	   Cinematic	   City	   Vienna	   wurden	   kontinuierlich	   erweitert.	   (Die	  
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Website	   www.stadtfilm-‐wien.at,	   die	   aus	   einem	   gemeinsamen	   Projekt	   mit	   dem	   Österreichischen	  

Filmmuseum	  und	  den	  Künstlern	  D&S	   (Gustav	  Deutsch&Hanna	   Schimek)	   hervorgegangen	   ist,	   bietet	  

eine	  mehrdimensionale	  Wissensplattform	  für	  die	  Stadt-‐	  und	  Filmgeschichte	  an.	  

Parallel	   wurde	   die	   online-‐Präsentation	   der	   Sammlung	   „mediawien“	   (siehe	   oben:	   „Highlights	   2013)	  

installiert.	  

	  

	  
	  

mediawien-‐film.at	  ist	  eine	  Online-‐Datenbank	  zur	  Erschließung	  des	  Bestandes	  „Filmarchiv	  der	  media	  

wien“	   im	   Wiener	   Stadt-‐	   und	   Landesarchiv.	   Dieser	   Bestand	   aus	   Dokumentationen,	   Werbe-‐	   und	  

Industriefilmen,	   Wochenschauen	   und	   Amateuraufnahmen	   reicht	   bis	   1910	   zurück	   und	   bildet	   eine	  

wesentliche	   Quelle	   für	   die	   visuelle	   Geschichte	   der	   Stadt.	   Im	   Rahmen	   des	   Projekts	   „media	   wien“	  

werden	   rund	   200	   Filme	   filmwissenschaftlich	   analysiert	   und	   historisch	   kontextualisiert	   sowie	   nach	  

Kategorien	  neuer	  stadtgeschichtlicher	  Konzepte	  für	  eine	  Datenbank	  erschlossen.	  
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2.3	  Teilnahme	  an	  Konferenzen,	  Tagungen,	  Workshops	  
Dieter	  Bacher	  (BIK)	  

• Vortrag	   „Grenzen	  und	  Nachrichtendienste“	   im	  Rahmen	  der	   Summer	  School	  2013,	  Raabs	  an	  der	  
Thaya,	  3.9.2013.	  

• Vortrag	   „Comrades	   in	   Ideology	   Allies	   in	   Intelligence?	   The	   KPÖ	   as	   Recruiting	   Ground	   for	  
Czechoslovakian	  Intelligence	  Services	  in	  Austria	  and	  the	  American	  Point	  of	  View“	  im	  Rahmen	  der	  
Konferenz	  „Need	  to	  Know	  III:	  Them	  vs.	  Us.	  Image	  of	  the	  Enemy“,	  Visby,	  26.9.2013.	  

• Vortrag	   „Das	  Nachbarland	   als	   neue	  Heimat.	   Rahmenbedingungen	   und	  Motive	   für	   nach	   1945	   in	  
Österreich	   gebliebene	   ungarische	   Zwangsarbeiter“	   im	   Rahmen	   der	   Konferenz	   „Österreich	   und	  
Ungarn	  im	  20.	  Jahrhundert“	  an	  der	  Botschaft	  der	  Republik	  Ungarn	  in	  Wien,	  26.11.2013.	  

• Vortrag	   „Need	   to	   know.	  Die	   operativen	  Methoden	  der	   tschechoslowakischen	  Geheimdienste	   in	  
Österreich	   in	   den	   frühen	   1950er-‐Jahren	   aus	   der	   Sicht	   des	   amerikanischen	   ‚Counter	   Intelligence	  
Corps‘“	   im	   Rahmen	   der	   Konferenz	   „Die	   Tätigkeit	   der	   tschechoslowakischen	   Geheimdienste	   in	  
Österreich	  in	  den	  Jahren	  1945–1989“,	  Telc,	  10.12.2013.	  

	   	  

Christoph	  Benedikter	  (BIK)	  

• Vortrag	  „Deutsche	  und	  Tschechen	  in	  den	  böhmischen	  Ländern.	  Von	  der	  Konfliktgemeinschaft	  des	  
19.	   Jahrhunderts	   zu	   Repression,	   Vertreibung	   und	   ‚Transfer‘“	   im	   Rahmen	   des	   Symposiums	  
„Irrwege	  eines	  Jahrhunderts	  –	  vom	  Täter	  zum	  Opfer	  und	  vom	  Opfer	  zum	  Täter“,	  Bad	  Leonfelden,	  
14.–16.6.2013.	  

	  

Christoph	  Breser	  (LBIGKG)	  

• Vortrag	  „Wiederaufbau:	  Rekonstruktion	  oder	  Neubau?“:	  Workshop	  „Post/Moderne	  Ambivalenzen	  
und	   Polaritäten	   in	   Zentraleuropa	   und	   der	   Vojvodina“,	   Forschungsgesellschaft	  
Moderne/Postmoderne	   der	   Karl-‐Franzens	   Universität	   Graz	   (FoMoP)	   in	   Kooperation	   mit	   der	  
Philosophischen	   Fakultät	   der	  Universität	  Novi	   Sad	  und	  der	  Österreich-‐Bibliothek	  Novi	   Sad,	  Novi	  
Sad,	  2.-‐6.	  April	  2013	  

• Vortrag	   „Schloss	   Thinnfeld:	   Zwischen	   Plan	   und	   Wirklichkeit“:	   Symposium	   Sein	   und	   Schein.	  
Gesellschaftliche	   Bedeutung	   Barocker	   Programmatik	   der	   Forschungsstelle	   Kunstgeschichte	  
Steiermark	   und	   der	   Historischen	   Landeskommission	   Steiermark	   in	   Schloss	  
Thinnfeld/Deutschfeistritz,	  19.	  Juni	  2013	  

	  

Gerhard	  Botz	  (LBIHS)	  

• Vortrag	  „The	  Mauthausen	  Survivors	  Research	  Project	  -‐	  MSRP.	  Transnational	  Perspective	  on	  a	  Nazi	  
Camp",	   Joint	  Seminar,	   Institute	   for	  Economic	  and	  Social	  History	   in	  Prague	  and	  LBIEHP,	  Wien	  am	  
13.	  März	  2013.	  

• Einleitung	   zur	   Podiumsdiskussion	   „Antisemitismus	   in	   Studentenverbindungen“	   in	   der	   IKG,	  Wien	  
am	  20.	  März	  2013.	  

• „Laudatio	   auf	   Helene	   Maimann	   	  Oder:	   Kann	   Geschichte	   nicht	   nur	   gefährlich,	   sondern	   auch	  
musisch	   sein?	   Zur	  Überreichung	  des	  Österreichischen	  Ehrenkreuzes	   für	  Wissenschaft	   und	  Kunst	  
im	  BMUKK",	  Wien	  am	  23.	  April	  2013.	  
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• Vortrag	   „Eine	   Liebesbeziehung	   im	   Konzentrationslager	   Mauthausen?",	   Wissenschaftliches	  
Symposium	  zum	  Andenken	  an	  Edith	  Saurer	  "Arbeit	  und	  Liebe",	  Univ.	  Wien	  am	  26.	  April	  2013.	  

• „Laudatio	  auf	  Norbert	  Leser	  zum	  80.Geburtstag",	  Österr.	  Gesellschafts-‐	  und	  Wirtschaftsmuseum,	  
Wien	  am	  4.	  Mai	  2013.	  

• Diskussionsstatement	   zu	   „75	   Jahre	   'Anschluss“'-‐	   68	   Jahre	   Befreiung.	   1938	   bis	   1945	   –	   Aus	   der	  
Vergangenheit	  lernen?"	  IKG,	  ÖAW,	  Dr.	  Karl	  Renner-‐Inst.,	  Karl	  v.	  Vogelsang-‐Inst.,	  Wien,	  am	  24.	  Mai	  
2013.	  

• Einleitung	   „Das	   Ludwig	   Boltzmann	   Institut	   für	   Europäische	   Geschichte	   und	   Öffentlichkeit	   (LBI	  
EHP):	   Innovative	   Forschung,	   Anfang	   und	   Ende	   2005	   -‐	   2013",	   LBIHS-‐Forschungskolloquium,	  
LBIHS,	  	  Wien	  am	  20.	  Juni	  2013.	  

• Einleitung	   zur	   Buchvorstellung	   „Cornelius	   Lehnguth,	   Waldheim	   und	   die	   Folgen",	   LBIHS	   und	  
Presseclub	  Concordia,	  Wien	  am	  28.	  Juni	  2013.	  

• Vortrag	   	   "A	   'war	   child'	   as	   historian	   of	   Austria's	   Nazi	   past"	   auf	   der:	   Second	   international	  
multidisciplinary	   conference	   "Children	   and	  War:	   Past	   and	   Present",	   	  Wolverhampton	   und	  Univ.	  
Salzburg,	  am	  12.	  Juli	  2013.	  

• Statement	   „Der	   'Anschluss'	   Österreichs	   an	   das	   Deutsche	   Reich",	   Interant.	   Wissenschaftl.	  
Konferenz	  "Die	  Moskauer	  Deklaration	  -‐	  Ein	  Gründungsdokument	  der	  Zweiten	  Republik,	  BIK,	  DAW	  
u.a.,	  Wien	  am	  29.	  Oktober	  2013.	  

• Einleitung	  und	  Fragstellung	  zu	  „'1000	  unbekannte	  Lidices'.	  Geiselerschießungen	  in	  Kalavryta	  und	  
anderswo	  durch	  die	  Wehrmacht	  -‐	  Ereignisse,	  Einschätzung,	  Erinnerung",	  Internat.	  Kolloquium	  des	  
Clusters	   Geschichte	   der	   LBG,	   Forschungsschwerpunkt	   Diktaturen,	   Gewalt,	   Genozide	   der	   Univ.	  
Wien	  und	  DAW	  am	  12.	  Dezember	  2013.	  

	  
Sema	  Colpan	  (LBIGuG)	  

• Vortrag	   „Das	   Massaker	   in	   den	   Ardeatinischen	   Höhlen	   in/versus	   ‚Giorni	   di	   Gloria’	   (1945)“	  
gemeinsam	  mit	  Siegfried	  Mattl	  beim	  Internationalen	  Kolloquium	  des	  Clusters	  Geschichte	  der	  LBG,	  
“1000	  Unbekannte	  Lidices.	  Geiselerschießungen	  in	  Kalavryta	  und	  anderswo	  durch	  die	  Wehrmacht	  
Ereignisse,	  Einschätzung,	  Erinnerung.	  Diplomatische	  Akademie	  Wien,	  12.	  Dezember	  2013.	  

• Vortrag	   „Die	   Filmarbeit	   des	   KPQ.	   Von	   audiovisueller	   Berichterstattung	   bis	   amtlicher	  
Kriegshumoreske“	   bei	   der	   Konferenz,	   Vor	   den	   Gedenkjahren:	   Forschungsdesiderate	   in	   den	  
Kulturwissenschaften“,	   Germanistisches	   Institut,	   Eötvös-‐Lorand	   Universität,	   Budapest,	   5.	   -‐	   7.	  
Dezember.	  

• Vortrag	   „Sponsored	   Films	   als	   Bildprogramme	   einer	   geteilten	   industriellen	   Moderne”	   beim	  
Kolloquium	   des	   Clusters	   Geschichte	   der	   Ludwig	   Boltzmann-‐Gesellschaft	   	  „Neue	  
Forschungsschwerpunkte	  zu	  ost-‐	  und	  mitteleuropäischer	  Zeitgeschichte”,	  Graz,	  7.	  Juni	  .	  	  

• Vortrag	  „Save	  it	  for	  later.	  Advertising	  films	  and	  the	  economy	  of	  scarcity	  in	  the	  Third	  Reich”	  beim	  
Symposium	   „Shaping	   New	   Dynamics,	   Audience	   and	  Media	   in	   Advertising	   and	   Sponsored	   Film“	  
Kunsthalle	  Wien	  Karlsplatz.	  Wien,	  7.März	  2013.	  

	  

Wolfram	  Dornik	  (BIK)	  

• Gastvortrag	   „The	   Austrian	   State	   Treaty	   and	   Austrian	   Collective	   Memory”	   an	   der	   Fakultät	   für	  
Geistes-‐	  und	  Sozialwissenschaften	  der	  Universität	  Zagreb,	  4.6.2013.	  



	   65	  

• Gastvortrag	   „All	  quiet	   in	   the	  East?	  War	  and	  Experience	  at	   the	  Eastern	  Front,	  1914-‐1917/21“	  an	  
der	  Fakultät	  für	  Geistes-‐	  und	  Sozialwissenschaften	  der	  Universität	  Zagreb,	  5.6.2013.	  

• Vortrag	   „Heimat.museum!	   Das	   Museum	   im	   Tabor	   als	   neues	   Heimatmuseum“	   im	   Museum	   im	  
Tabor,	  Feldbach,	  11.6.2013.	  

• Vortrag	  „Der	  ‚überlagerte‘	  Krieg.	  Österreichisch-‐ungarische	  Soldaten	  im	  ‚Osten‘	  1914–1918ff.“	  im	  
Rahmen	   der	   Konferenz	   „Leben	   mit	   dem	   ‚Großen	   Krieg‘.	   Der	   Erste	   Weltkrieg	   in	   globaler	  
Perspektive“	  im	  KlosterUND,	  Krems	  an	  der	  Donau,	  12.–14.9.2013.	  

	  

Regina	  Fritz	  (LBIHS)	  

• Vortrag	   „Lokale	   Kollaboration	   in	   Ungarn	   nach	   der	   deutschen	   Besatzung“	   bei	   der	   3.	   Simon	  
Wiesenthal	  Conference	  –	  “Ungarn	  and	  Eastern	  Europe	  during	  World	  War	  II	  and	  the	  Holocaust”,	  in	  
Wien,	  5.-‐7.	  Dezember	  2013.	  

• Vortrag	   „Es	   ist	   wahrscheinlich,	   dass	   wir	   auch	   gezwungen	   sein	   werden,	   eine	   Auslieferung	   zu	  
fordern“.	   Der	   Eichmann-‐Prozess	   und	   das	   ungarische	   Politbüro	   bei	   der	   Tagung	   „Eichmann	   nach	  
Jerusalem.	  Hintergründe,	  Be-‐Deutungen	  und	  Folgen	  des	  Prozesses“,	  Wien,	  22.-‐24.	  März	  2013.	  

• Buchpräsentation	  „Nach	  Krieg	  und	  Judenmord.	  Geschichtspolitik	   in	  Ungarn	  seit	  1944“,	  Jüdisches	  
Museum	  Wien,	  21.	  Februar	  2013.	  

	  

Richard	  Germann	  (LBIHS)	  

• Vortrag	   	  „’Nehmen	   wir	   an,	   der	   Führer	   wird	   ermordet.’	   Gespräche	   „österreichischer“	  
Kriegsgefangener	   im	   Spiegel	   britischer	   Abhörprotokolle“,	   Institut	   für	   Zeitgeschichte	   an	   der	  
Universität	  Wien	  am	  25.	  September	  2013.	  

• Vortrag	  „Kriegswahrnehmung	  und	  Sozialprofile	  „ostmärkischer“	  Besatzungseinheiten	   in	  Serbien“	  
gem.	  mit	  Phillipp	  Hartberger	  auf	  der	  Tagung	  „'1000	  unbekannte	  Lidices'.	  Geiselerschießungen	   in	  
Kalavryta	  und	  anderswo	  durch	  die	  Wehrmacht	   -‐	  Ereignisse,	  Einschätzung,	  Erinnerung",	   Internat.	  
Kolloquium	   des	   Clusters	   Geschichte	   der	   LBG,	   Forschungsschwerpunkt	   Diktaturen,	   Gewalt,	  
Genozide	  der	  Univ.	  Wien	  und	  DAW	  am	  12.	  Dezember	  2013.	  

	  

Walter	  Iber	  (BIK)	  

• Vortrag	   „Der	   steirische	   Fußball	   im	   „Ständestaat“	   und	   im	   „Dritten	   Reich“:	   Brüche	   und	  
Kontinuitäten	   1933/34	   -‐	   1938	   -‐	   1945“,	   gem.	   mit	   Harald	   Knoll,	   im	   Rahmen	   der	   Konferenz	   „Die	  
Gleichschaltung	   des	   Fußballsports	   im	   nationalsozialistischen	   und	   staatssozialistischen	  
Deutschland“	  an	  der	  Schwabenakademie	  Irsee,	  2.2.2013.	  

• Vortrag	  	   „Der	   steirische	   Fußball	   und	   seine	   Traditionsvereine	   in	   der	   NS-‐Zeit“	   im	   Rahmen	   des	  
Symposiums	   Mogersdorf	   2013:	   „Sport	   und	   Körperkultur	   im	   Pannonischen	   Raum“,	   Koprivnica,	  
4.7.2013.	  

• Vortrag	  „Die	  Sowjetischen	  Wirtschaftsverwaltungen	  in	  Österreich“	  im	  Rahmen	  der	  GSA-‐Konferenz	  
2013	  in	  Denver,	  Colorado,	  4.10.2013.	  	  

• Vortrag	   „Reparationen	   von	   Österreich?“	   im	   Rahmen	   der	   internationalen	   Konferenz	   „70	   Jahre	  
Moskauer	  Deklaration“	  an	  der	  Russischen	  Akademie	  der	  Wissenschaften	  Moskau,	  25.11.2013.	  
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• Vortrag	   „Reparationen	   von	   Österreich?“	   im	   Rahmen	   der	   internationalen	   Konferenz	   „70	   Jahre	  
Moskauer	  Deklaration“,	  Diplomatische	  Akademie	  Wien,	  29.10.2013.	  

	  

Stefan	  Karner	  (BIK)	  

• Teilnahme	  an	  der	  Podiumsdiskussion	  „Die	  Medien	  und	  ihre	  Grenzen“	  der	  CV	  Carolina	  Graz	  in	  der	  
Aula	  der	  Technischen	  Universität	  Graz,	  24.4.2013.	  

• Teilnahme	   an	   der	   Podiumsdiskussion	   „Die	   ostmitteleuropäischen	   Freiheitsbewegungen	   in	  
vergleichender	   Perspektive“	   im	   Rahmen	   der	   Konferenz	   „Die	   ostmitteleuropäischen	  
Freiheitsbewegungen	  1953-‐1989“,	  Berlin,	  25.4.2013.	  

• Gastvortrag	  „Planøkonomiens	  Endeligt“	  am	  Center	  for	  Koldkrigsstudier	  der	  Syddansk	  Universitet,	  
Odense,	  7.5.2013.	  

• Vortrag	  „20	  years	  in	  Russian	  Archives“	  im	  Rahmen	  der	  Konferenz	  „Researching	  the	  Fate	  of	  Raoul	  
Wallenberg	  and	  other	  Unresovled	  Questions	  Pertaining	  to	  the	  History	  of	  the	  Cold	  War“	  am	  Centre	  
for	  Russian	  and	  Eurasian	  Studies,	  Uppsala,	  9.5.2013.	  

• Opening	   Statement	   „The	   roots	   of	   the	   collapse	   of	   the	   Soviet	   Union	   and	   the	   Eastern	   Bloc	   –	  
economic	  aspects“	  im	  Rahmen	  der	  Konferenz	  „The	  roots	  of	  the	  collapse	  of	  the	  Soviet	  Union	  and	  
the	  Eastern	  Bloc	  –	  economic	  aspects“,	  Warschau,	  16.5.2013.	  

• Vortrag	  „Planned	  economy	  in	  the	  USSR	  1985-‐1991“	  im	  Rahmen	  der	  Konferenz	  „The	  roots	  of	  the	  
collapse	  of	  the	  Soviet	  Union	  and	  the	  Eastern	  Bloc	  –	  economic	  aspects“,	  Warschau,	  16.5.2013.	  

• Teilnahme	  an	  der	  Podiumsdiskussion	  „Eine	  Große	  Österreicherin,	  Dr.	  Margarethe	  Ottilinger“	  des	  
Kulturkreises	  23,	  Wien,	  6.6.2013.	  

• Begrüßung	   beim	   Kolloquium	   „Neue	   Forschungsschwerpunkte	   zu	   ost-‐	   und	   mitteleuropäischer	  
Zeitgeschichte“	   im	   Rahmen	   des	   Kolloquiums	   „20	   Jahre	   LBI	   für	   Kriegsfolgen-‐Forschung“	   an	   der	  
Karl-‐Franzens-‐Universität	  Graz,	  7.6.2013.	  

• Teilnahme	  an	  der	  Podiumsdiskussion	  „20	  Jahre	  BIK“	  im	  Rahmen	  des	  Kolloquiums	  „20	  Jahre	  LBI	  für	  
Kriegsfolgen-‐Forschung“	  an	  der	  Karl-‐Franzens-‐Universität	  Graz,	  7.6.2013.	  

• Vortrag	   „20	   Jahre	   Ludwig	   Boltzmann-‐Institut	   für	   Kriegsfolgen-‐Forschung“	   im	   Rahmen	   des	  
Festaktes	   „20	   Jahre	   Ludwig	  Boltzmann-‐Institut	   für	  Kriegsfolgen-‐Forschung“	   in	  der	  Aula	  der	  Karl-‐
Franzens-‐Universität	  Graz,	  7.6.2013.	  

• Vortrag	  „Eine	  große	  Österreicherin“	  im	  Rahmen	  der	  Eröffnung	  des	  Margarethe-‐Ottilinger-‐Platzes	  
in	  Wien,	  9.6.2013.	  

• Vortrag	  „Die	  Geschichte	  von	  den	  Ortstafeln“	  im	  Park	  Café,	  Villach,	  25.6.2013.	  

• Vortrag	   „Der	   Umgang	   mit	   den	   Opfern.	   Österreich“	   im	   Rahmen	   der	   Konferenz	   „Nach	   den	  
Diktaturen:	   Der	   Umgang	   mit	   den	   Opfern	   in	   Europa“	   am	   Hanna-‐Arendt-‐Institut	   für	  
Totalitarismusforschung,	  Dresden,	  28.6.2013.	  

• Vortrag	  „Die	  deutschsprachige	  Volksgruppe	  in	  Slowenien“	  mit	  anschließender	  Podiumsdiskussion	  
in	  Ehrenhausen,	  15.7.2013.	  

• Teilnahme	   an	   der	   Podiumsdiskussion	   „Die	   Anerkennung	   -‐	   der	   Weg	   zur	   verfassungsmäßigen	  
Verankerung	   der	   deutschsprachigen	   Volksgruppe	   als	   autochthone	   Minderheit	   in	   Slowenien“,	  
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Grenzüberschreitendes	   Regionalmuseum	   mit	   historischem	   Archiv	   Steiermark	   -‐	   Štajerska,	  
Ehrenhausen,	  25.7.2013.	  

• Vortrag	   “Vom	   17.	   Juni	   zum	   Mauerbau”	   mit	   anschließender	   Podiumsdiskussion	   bei	   der	  
Gedenkstätte	  Berliner	  Mauer,	  7.8.2013.	  

• Eröffnungsworte	  im	  Rahmen	  der	  Konferenz	  „Leben	  mit	  dem	  ‚Großen	  Krieg‘.	  Der	  Erste	  Weltkrieg	  in	  
globaler	  Perspektive“	  im	  Kloster	  Und,	  Krems,	  12.–14.9.2013.	  

• Moderation	  der	  Buchpräsentation	  als	  Abendveranstaltung	   im	  Rahmen	  der	   in	  der	  der	  Konferenz	  
„Leben	   mit	   dem	   ‚Großen	   Krieg‘.	   Der	   Erste	   Weltkrieg	   in	   globaler	   Perspektive“	   in	   der	  
Minoritenkirche	  Krems,	  12.9.2013.	  

• Moderation	  von	  „Rüstungsbetriebe	  und	  die	  globale	  Dimension	  der	  Kriegswirtschaft“	   im	  Rahmen	  
der	   Konferenz	   „Leben	  mit	   dem	   ‚Großen	   Krieg‘.	   Der	   Erste	  Weltkrieg	   in	   globaler	   Perspektive“	   im	  
Kloster	  Und,	  Krems,	  13.9.2013.	  

• Vortrag	   „Mehrheiten	   und	   Minderheiten:	   Die	   Deutschen	   in	   Slowenien“	   anlässlich	   des	   XXIV.	  
Europäischen	   Volksgruppenkongresses	   des	   Landes	   Kärnten	   zum	   Thema	   „Europa	   1913-‐2013:	  
Mehrheiten	  und	  Minderheiten	  im	  Wandel	  der	  Zeit“,	  Klagenfurt,	  17.10.2013.	  

• Vortrag	   “Margarethe	   Ottilinger.	   Schlüsselfigur	   im	   Aufbau	   der	   österreichischen	  
Nachkriegswirtschaft”	   im	  Rahmen	  des	   Forschungsseminars	   der	   Sowi-‐Fakultät	   der	   Karl-‐Franzens-‐
Universität	  Graz,	  23.10.2013.	  	  

• Begrüßung	  und	  Vortrag	  „Die	  ‚österreichische‘	  Antifa“,	  Internationale	  wissenschaftliche	  Konferenz	  
„70	   Jahre	   Moskauer	   Deklaration“	   an	   der	   Russischen	   Akademie	   der	   Wissenschaften,	   Moskau,	  
25.10.2013.	  

• Vortrag	  „Der	  Staatsvertrag	  1955:	  ‚Österreich	  wird	  das	  Gleichgewicht	  der	  Kräfte	  nicht	  umstoßen‘„	  
im	   Rahmen	   der	   „Musikalischen	   Reise	   durch	   Europa“	   in	   der	   Aula	   der	   Karl-‐Franzens-‐Universität	  
Graz,	  28.10.2013.	  

• Einleitung	   und	   Vortrag	   „Die	   Folgen	   der	   Moskauer	   Deklaration	   für	   die	   österreichischen	  
Kriegsgefangenen	  in	  sowjetischer	  Hand“	  im	  Rahmen	  der	  Konferenz	  „Die	  Moskauer	  Deklaration	  –	  
Ein	   Gründungsdokument	   der	   Zweiten	   Republik“	   an	   der	   Diplomatischen	   Akademie	   Wien,	  
29.10.2013.	  

• Gedenkansprache	   zu	   den	   politischen	   Verfolgungen	   während	   der	   NS-‐Zeit	   in	   der	   Steiermark	   im	  
Rahmen	  des	  offiziellen	  Totengedenkens	  am	  Zentralfriedhof	  Graz,	  1.11.2013.	  

• Buchpräsentation	   „Halt!	   Tragödien	   am	   Eisernen	   Vorhang.	   Die	   Verschlussakten“	   im	   Festsaal	   der	  
Diplomatischen	  Akademie	  Wien,	  11.11.2013.	  

• Vortrag	   „Forschung	   nach	   Kriegsgräbern“	   	   im	   Rahmen	   der	   Buchpräsentation	  
„Soldatengräberanlagen	  aus	  dem	  Ersten	  Weltkrieg	  in	  Belarus“	  im	  Heeresgeschichtlichen	  Museum	  
Wien,	  12.11.2013.	  

• Vortrag	  „The	  Descent	  of	  the	  USSR	  into	  Economic	  Crisis,	  1989-‐1991“	  im	  Rahmen	  der	  „Conference	  
on	  the	  Fate	  of	  Communist	  Regimes,	  1989-‐1991“	  an	  der	  Harvard	  University,	  20.11.2013.	  

• Grußworte	   und	   Einleitungsreferat	   im	   Rahmen	   der	   Konferenz	   „Österreich	   und	   Ungarn	   im	   20.	  
Jahrhundert“	  an	  der	  Ungarischen	  Botschaft	  in	  Wien,	  26.11.2013.	  

• Vortrag	   „Europa	   verliert	   an	   Gewicht“	   im	   Rahmen	   einer	   Vortragsreihe	   der	   volkswirtschaftlichen	  
Gesellschaft	  Kärnten,	  26.11.2013.	  
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• Diskussion	   zum	   Thema:	   „Spitzel	   und	   Spione	   -‐	  Wem	   können	  wir	   noch	   vertrauen?“,	   in	   der	   Reihe	  
„Talk	  im	  Hangar-‐7“,	  Salzburg,	  26.11.2013.	  

• Buchpräsentation	   „Halt!	   Tragödien	   am	   Eisernen	   Vorhang.	   Die	   Verschlussakten“	   im	   NÖ	  
Landesmuseum,	  St.	  Pölten,	  10.12.2013.	  

Harald	  Knoll	  (BIK)	  

• Vortrag	   „Der	   steirische	   Fußball	   im	   „Ständestaat“	   und	   im	   „Dritten	   Reich“:	   Brüche	   und	  
Kontinuitäten	  1933/34	  -‐	  1938	  -‐	  1945“,	  gemeinsam	  mit	  Walter	  Iber,	  im	  Rahmen	  der	  Konferenz	  „Die	  
Gleichschaltung	   des	   Fußballsports	   im	   nationalsozialistischen	   und	   staatssozialistischen	  
Deutschland“	  an	  der	  Schwabenakademie	  Irsee,	  2.2.2013.	  

• Gastvortrag	   „Der	   Mord	   an	   den	   Juden	   im	   Lager	   Liebenau	   1945“	   im	   Wirtschaftskundlichen	  
Realgymnasium,	  Graz.	  26.4.2013.	  

• Moderator	   und	   Commentator	   des	   Panels	   „Grenzen	   alliierter	   Einflussnahme:	   ‚Leverage	   of	   the	  
Weak‘	   am	   Beispiel	   österreichische	   Wirtschaftspolitik	   nach	   1945“	   im	   Rahmen	   der	   37.	   Annual	  
Conference	  der	  German	  Studies	  Association,	  Denver,	  3.-‐6.10.2013.	  

• Vortrag	   „Die	   KPÖ	   im	  Widerstand	   „,	   im	   Rahmen	   der	   Internationale	   wissenschaftliche	   Konferenz	  
„70	   Jahre	   Moskauer	   Deklaration“	   an	   der	   Russischen	   Akademie	   der	   Wissenschaften,	   Moskau,	  
25.10.2013.	  

• Vortrag	   „	   Die	   KPÖ-‐Führung	   im	   sowjetischen	   Exil	   und	   ihre	   Haltung	   zur	   sowjetischen	  
Österreichpolitik	   „	   im	  Rahmen	  der	   Internationalen	  wissenschaftlichen	  Konferenz	   „Die	  Moskauer	  
Deklaration	   –	   Ein	  Gründungsdokument	  der	   Zweiten	  Republik“	   an	  der	  Diplomatischen	  Akademie	  
Wien,	  29.10.2013.	  

• Vortrag	   „Österreichische	   Kriegsgefangene	   und	   Internierte	   im	  ungarischen	   Lagersystem	  1945	   bis	  
1955.	   Erste	   Hinweise	   auf	   ein	   unbekanntes	   Kapitel	   der	   Nachkriegsgeschichte“	   im	   Rahmen	   der	  
Konferenz	  „Österreich	  und	  Ungarn	  im	  20.	  Jahrhundert“	  an	  der	  Botschaft	  der	  Republik	  Ungarn	  in	  
Wien,	  26.11.2013.	  

	  

Helmut	  Konrad	  (LBIGKG)	  	  

Helmut	  Konrad	  nahm	  speziell	  im	  Bereich	  der	  Akkreditierung	  2013	  an	  verschiedenen	  Veranstaltungen	  
im	   In-‐	   und	   Ausland	   (z.B.	   Armenien)	   teil	   und	   hielt	   u.a.	   Vorträge	   zur	   Qualitätssicherung	   an	  
europäischen	  Universitäten.	   Er	   gab	   viele	   Interviews	   für	   Printmedien	   bzw.	   für	   den	   österreichischen	  
Rundfunk	   (Radio	   und	   Fernsehen).	   Auch	   2013	   gestaltet	   er	   12	   Sendungen	   über	   aktuelle	  
gesellschaftliche,	  kulturelle	  und	  politische	  Phänomene	  in	  der	  Sendeleiste	  „Gedanken	  zur	  Zeit“	  (Radio	  
Steiermark).	  Darüber	  hinaus:	  	  

• Festrede	  zum	  Menschenrechtspreis	  des	  Landes	  Steiermark,	  Universität	  Graz,	  20.	  März	  2013	  

• Vortrag	  „Österreichischer	  Sonderweg“,	  Universität	  Osaka,	  Japan,	  8.	  Mai	  2013	  

• Vortrag	  „Kann	  man	  Denkleistung	  messen?“,	  Denkzeitraum	  Graz,	  7.	  Oktober	  2013	  

• Vortrag	   „Heimat“	   als	   fluide	   Konfiguration	   im	   zeithistorischen	   Kontext“,	   Symposium	   heimat/los.	  
Erkundungen	  zwischen	  Identität,	  Politik	  und	  Architektur,	  Haus	  der	  Architektur,	  Graz,	  18.	  Oktober	  

• Vortrag	   „Gedanken	   zum	   Gedenken“	   Veranstaltungsreihe	   „Wissenschaft	   im	   Pub“,	   Graz,	   28.	  
Oktober	  2013	  
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• Vortrag	   Helmut	   Konrad	   „Gerechter	   Krieg?“	   –	   „Gerechter	   Friede?“,	   Plattform	   zeithistorischer	  
Archive,	  BMWF,	  Wien,	  7.	  November	  2013	  

	  

Philipp	  Lesiak	  (BIK)	  

• Vortrag	  zum	  Projekt	  „KID	  CZ-‐A“,	  ETZ-‐Tag,	  Prag,	  18.9.2013.	  

• Vortrag	  „Die	  tschechoslowakische	  Residentur	  Wien	  –Forschungsstand“,	  gemeinsam	  mit	  Kateřina	  
Lozoviuková,	   im	  Rahmen	  der	  Konferenz	  „Die	  Tätigkeit	  der	   tschechoslowakischen	  Geheimdienste	  
in	  Österreich	  in	  den	  Jahren	  1945–1989“,	  Telc,	  10.12.2013.	  

• Schlussworte	   im	  Rahmen	  der	  Konferenz	  „Die	  Tätigkeit	  der	  tschechoslowakischen	  Geheimdienste	  
in	  Österreich	  in	  den	  Jahren	  1945–1989“,	  Telc,	  10.12.2013.	  

	  

Carina	  Lesky	  (LBIGuG)	  

• Vortrag	  »Artistic	  Practice	  and	  Urban	  Practice	  –	  Limitations	  and	  Potentials«	  mit	  Anamarija	  Batista	  
beim	   Symposium	   »Dialectics	   between	   Urban	   Imaginaries	   and	   Urban	   Materialities«	   organisiert	  
vom	   Interdisciplinary	  Center	   for	  Urban	  Culture	  and	  Public	  Space	  an	  der	  Technischen	  Universität	  
Wien,	  Wien	  23.01.2013	  

• Vortrag	  „The	  Artist	  as	  Urban	  Planner:	  A	  Glance	  at	  the	  Cooperation	  of	  Artistic	  and	  Urban	  Practice“	  
mit	  Anamarija	  Batista	  und	  Szilvia	  Kovács	  beim	  StipendiatInnenwochenende	  2013	  organisiert	  von	  
der	  Österreichische	  Akademie	  der	  Wissenschaften,	  Wien	  21.02.2013	  

• Vortrag	  »Sound::Walk«	  mit	  Anamarija	  Batista	  und	  Szilvia	  Kovács	  beim	  Internationalen	  Symposium	  
im	  Rahmen	  des	  Sound	  Art	  Festival	  »Tuned	  City	  Brussels«,	  Brüssel	  29.06.2013	  

• Vortrag	   »Im	   Tempo	   der	   Großstadt:	   Künstlerische	   Praxis	   und	   die	   Formulierung	   des	   öffentlichen	  
Raums«	  mit	  Anamarija	  Batista	  und	  Szilvia	  Kovács	  bei	  der	   Tagung	  »Räume	  der	  Kunstgeschichte«	  
organisiert	  vom	  Verein	  österreichischer	  KunsthistorikerInnen	  im	  Museum	  für	  angewandte	  Kunst,	  
Wien	  10.11.2013	  

• Vortrag	  »In	  the	  Pace	  of	  Metropolis:	  Artistic	  Practice	  in	  Public	  Space«	  mit	  Anamarija	  Batista	  bei	  der	  
Tagung	  »Art	   in	  Public	   Space	  –	  An	   Interdisciplinary	  Cooperation«	  Technische	  Universität	  Wien	   in	  
Zusammenarbeit	   mit	   der	   Universität	   Pécs	   im	   Rahmen	   der	   Aktion	   Österreich-‐Ungarn,	   Budapest	  
16.11.2013	  

	  

Siegfried	  Mattl	  (LBIGuG)	  

• Ringvorlesung	   „Themen,	   Theorien	   und	   Kontroversen	   der	   Zeitgeschichte“	   Thema:	   „Von	   der	  
Stadtgeschichte	   zu	   den	   urban	   studies“	   am	   Institut	   für	   Zeitgeschichte	   der	   Universität	   Wien,	  
14.1.2013	  

• Moderation	   Der	   Hundsturm	   	  -‐	   	  Ein	   Pariser	   Vorposten	   in	   Wien?	   Intervention	   im	   Rahmen	   von	  
„Parcours	  Hundsturm“/	  Volkstheater	  Wien,	  26.1.2013	  

• Vortrag	   „NS-‐Standortpolitik.	   Wien	   als	   „Drehscheibe	   zwischen	   „Altreich“	   und	   Südosteuropa.“	  
Werkstattgespräche	  des	  Zukunftsfonds	  Österreich,	  Diplomatische	  Akademie	  Wien,	  12.3.2013	  

• Präsentation	  Projekt	   und	  website	   „mediawien“/	  Verein	   für	  Geschichte	  der	   Stadt	  Wien,	   Rathaus	  
Wien,	  13.3.2013	  
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• Vortrag	   „Jacques	   Rancière	   und	   La	   Revolte	   Logique:	   Herätische	   Geschichtswissenschaft,	  
Arbeiterkammer	  Wien,	  Seminarreihe	  „Momentum“	  14.3.2013	  

• Vortrag	   „Between	   Socialism	   and	   Feminism:	   Charlotte	   Glass	   (1873	   –	   1944),	   Duke	   University,	  
International	   Workshop	   „Empire,	   Socialism,	   &	   Jews.	   Socialist	   Women	   and	   Alternative	  
Subjectivities	  in	  Late	  Imperial	  Austria,	  (US)	  21.3.2013	  

• Vortrag	   „Wien	   1913“	   in	   der	   Reihe	   „Wetterleuchten	   1913.	   Prag,	   Wien	   und	   München	   vor	   dem	  
Ersten	  Weltkrieg“,	  Collegium	  Carolinum/	  Volkshochschule	  München,	  24.4.2013	  

• Key-‐Note	  Speaker	  „Von	  Tulpen	  und	  anderen	  Gewächsen:	  Zur	  Poetik	  der	  Spekulation“,	  Conference	  
in	  German	  Modernity/	  network	  btwh	  „Speculation“,	  23.-‐26.5.2013,	  University	  of	  North	  Carolina/	  
Chapel	  Hill,	  23.5.2013	  

• Vortrag	   „Konsum	   als	   Produktivkraft.	   Von	   der	   `conspicuous	   consumption´	   zur	   `consumers	  
vanguard´“	   Tagung	   „Konsum	   und	   Kreativität.	   Zur	   Revision	   eines	   vermeintlichen	   Gegensatzes“	  
Universität	  Hildesheim,	  21.9.2013	  

• WWTF-‐Projekttag,	   Präsentation	   website	   und	   Forschungsprojekt	   „Cinematic	   City	   Vienna“	  
27.9.2013	  

• Podiumsdiskussion	  „1873	  –	  Metropole	  Wien?“	  Wienmuseum,	  9.10.2013	  

• Kommentator	   Tagung	   “1930	   –	   1950.	   Volkskunde	   –Museum	  –	   Stadt“	   Volkskundemuseum	  Wien,	  
8.11.2013	  

• Vortrag	   „Das	   Massaker	   in	   den	   Ardeatinischen	   Höhlen	   in/versus	   `Giorni	   di	   Gloria´	   (1945)“	  
gemeinsam	   mit	   Sema	   Colpan,	   Internationales	   Kolloquium	   „1000	   unbekannte	   Lidices.	  
Geiselerschießungen	   in	   Kalavryta	   und	   anderswo	   durch	   die	  Wehrmacht“,	   Dipl.	   Akademie	  Wien,	  
12.12.2013	  

	  

Lydia	  Nsiah	  (LBIGuG)	  

• Vortrag	  “An	  Area	  of	  Tension	  between	  Art	  and	  Life:	  Rhythm	  in	  Sponsored	  Films",	  Dialogues	  at	  the	  
Interlude:	   Between	   Body,	   Artefact,	   and	   Discourse,	   Transtechnology	   Research/	   Plymouth	  
University	  &	  Plymouth	  Arts	  Centre	  (UK),	  12.	  –	  14.	  Juli	  2013	  

• Vortrag	  “Long	  live	  elementary	  Gestaltung.	  Rhythm	  and	  its	  outcomes	  in	  Advertising	  Film“,	  Shaping	  
New	   Dynamics.	   Audience	   and	   Media	   in	   Advertising	   and	   Sponsored	   Films,	   Kunsthalle	   Wien	  
Karlplatz,	  7.	  März	  2013	  

	  

Peter	  Ruggenthaler	  (BIK)	  

• Vortrag	   „Studies	   on	   the	   Soviet	  Union	   and	  Neutrality“	   im	  Rahmen	   der	   Tagung	   „Researching	   the	  
Fate	  of	  Raoul	  Wallenberg	  and	  other	  Unresovled	  Questions	  Pertaining	   to	   the	  History	  of	   the	  Cold	  
War“	  am	  Centre	  for	  Russian	  and	  Eurasian	  Studies,	  Uppsala,	  9.5.2013.	  

• Gastvorlesung	  „Zwangsarbeit	  in	  Kärnten	  1938-‐1945“	  an	  der	  Universität	  Klagenfurt,	  11.6.2013.	  

• Vortrag	   „Austria´s	   Neutrality	   in	   the	   Cold	   War“	   an	   der	   Österreichischen	   Botschaft	   Washington,	  
19.6.2013.	  

• Vortrag	   „New	  Perspectives	   from	  Soviet-‐Era	  Documents	  on	  Austrian	  Cold	  War	  Neutrality	   and	   Its	  
Changing	  Nature	  in	  the	  1980s“	   im	  Rahmen	  des	  „Annual	  Meetings“	  der	  „Society	  for	  Historians	  of	  
American	  Foreign	  Relations	  2013“,	  Washington,	  21.6.2013.	  
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• Teilnahme	  an	  der	  Podiumsdiskussion	  „Vom	  17.	  Juni	  zum	  Mauerbau“	  an	  der	  Gedenkstätte	  Berliner	  
Mauer,	  Berlin,	  7.8.2013.	  

• Vortrag	   „„Sowjetische	   Österreichplanungen	   1938-‐1945“	   im	   Rahmen	   der	   Konferenz:	   „70	   Jahre	  
Moskauer	  Deklaration“	  an	  der	  Russischen	  Akademie	  der	  Wissenschaften,	  Moskau,	  25.10.2013.	  

• Vortrag	   „Österreich(er)	   in	   der	   Wahrnehmung	   der	   sowjetischen	   Führung“	   im	   Rahmen	   der	  
Konferenz	   „Vor	   70	   Jahren:	   Die	   Moskauer	   Deklaration	   –	   Gründungsdokument	   der	   Zweiten	  
Republik“	  an	  der	  Diplomatischen	  Akademie	  Wien,	  29.10.2013.	  

• Vortrag	  "Die	  Stalin-‐Note	  von	  1952	  als	  Beispiel	  für	  Intelligence,	  Propaganda	  and	  Security	  Studies"	  
im	  Rahmen	  der	  18.	  ACIPSS-‐Arbeitstagung	  an	  der	  Karl-‐Franzens-‐Universität	  Graz,	  15.11.2013.	  

• Vortrag	   „	   The	   Soviet	   Bloc´s	   Relations	  with	  Austria	   at	   the	   End	  of	   the	  Cold	  War“	   im	  Rahmen	  der	  
„Conference	   on	   the	   Fate	   of	   Communist	   Regimes,	   1989-‐1991“	   an	   der	   Harvard	   University,	  
20.11.2013.	  

• Vortrag	  „Die	  Bedeutung	  der	  sowjetischen	  Besatzung	  Österreichs	  und	  des	  Staatsvertrages	  für	  die	  
Konsolidierung	   der	   Sowjetherrschaft	   über	   Ungarn“	   im	   Rahmen	   der	   Konferenz	   „Österreich	   und	  
Ungarn	  im	  20.	  Jahrhundert“	  an	  der	  Botschaft	  der	  Republik	  Ungarn	  in	  Wien,	  26.11.2013.	  

	  

Angelika	  Rust	  (LBIGKG)	  

• Vortrag	  Interviewschulung	  im	  Projekt	  „MenschenLeben“:	  Inhaltsblatt	  und	  Timecodes,	  Institut	  für	  
Geschichte,	  Universität	  Graz,	  25.2.2013.	  

• Vortrag	   Interviewschulung	   im	  Projekt	  „MenschenLeben“:	  Erstellung	  Fotos	  und	  Scans,	   Institut	   für	  
Geschichte,	  Universität	  Graz,	  25.2.2013.	  

	  

Michaela	  Scharf	  (LBIGuG)	  

• „Das	   Fronttheater	   des	   KPQ	   der	   Österreichisch-‐Ungarischen	   Armee”	   gemeinsam	   mit	   Jakob	  
Zenzmaier,	   Vor	   den	   Gedenkjahren:	   Forschungsdesiderate	   in	   den	   Kulturwissenschaften,	  
Germanistisches	  Institut,	  Eötvös-‐Lorand	  Universität,	  Budapest,	  5.	  -‐	  7.	  Dezember	  2013	  

	  

Tamara	  Scheer	  (LBIHS)	  

• „Identitäten	   und	   Kooperationen	   in	   der	   imperialen	   Peripherie:	   Österreich-‐Ungarns	   Präsenz	   im	  
osmanischen	  Sandschak	  von	  Novi	  Pazar	  (1879-‐1908)“,	  HIS-‐Werkstattgespräch,	  Neue	  Forschungen	  
zu	   Imperien	   und	   (Post)Kolonialismus,	   Hamburger	   Institut	   für	   Sozialforschung,	   Hamburg,	  
Dezember	  2013.	  

• „Geiselnahme	  in	  Südosteuropa	  als	  Instrument	  der	  Besatzungsherrschaft	  im	  Ersten	  Weltkrieg“	  auf	  
der	  Tagung	  „'1000	  unbekannte	  Lidices'.	  Geiselerschießungen	  in	  Kalavryta	  und	  anderswo	  durch	  die	  
Wehrmacht	  -‐	  Ereignisse,	  Einschätzung,	  Erinnerung",	  Internat.	  Kolloquium	  des	  Clusters	  Geschichte	  
der	  LBG,	  Forschungsschwerpunkt	  Diktaturen,	  Gewalt,	  Genozide	  der	  Univ.	  Wien	  und	  DAW	  am	  12.	  
Dezember	  2013.	  

• „Alle	  nur	  Švabas?	  Die	  Wahrnehmung	  der	  k.u.k.	  Offiziere	  in	  Bosnien-‐Herzegowina	  (1878-‐1914)“	  bei	  
der	   Konferenz:	   „Die	   Deutschen	   in	   Kroatien	   und	   Bosnien	   und	   der	   Herzegowina“,	   Universität	  
Sarajevo/Universität	  Tübingen,	  Sarajevo,	  Oktober	  2013.	  
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• „The	   Austro-‐Hungarian	   Occupation	   Regime	   in	   the	   Balkans	   during	   World	   War	   One:	   An	   ardent	  
supporter	   for	  Muslim	  and	  Turkish	  concerns?“	  Konferenz:	  The	  First	  World	  War	  and	   its	   Impact	  on	  
the	  Balkans	  and	  Eurasia,	  Universität	  Sofia/Meji	  Universität	  Tokio,	  Sofia	  im	  September	  2013.	  

• „Sprachenfrage	   in	   der	   k.u.k.	   Armee	   als	   Teil	   der	   Nationalitätenfrage	   der	   Habsburgermonarchie	  
(1868-‐1914)“,	   Institut	   für	   Geschichte/Ungarische	   Akademie	   der	   Wissenschaften,	   Budapest,	  
Dezember	  2013.	  

• „Die	  Sprachenfrage	  in	  der	  k.u.k.	  Armee	  als	  Teil	  der	  Nationalitätenfrage	  der	  Habsburgermonarchie	  
(1868-‐1914),	   Ringvorlesung	   "Militär	   und	  Gesellschaft	   in	   der	  Habsburgermonarchie,	   1800-‐1918",	  
Universität	  Salzburg,	  Oktober	  2013.	  

• „Die	   Sprachenfrage	   in	   der	   k.u.k.	   Armee,	   1914-‐1918.	   Ein	   Beitrag	   für	   die	   Ost-‐	   und	  
Südosteuropäische	   Geschichte?“	   Kolloquium	   Institut	   für	   Osteuropäische	   Geschichte/Universität	  
Wien,	  April	  2013.	  

	  

Peter	  Stadlbauer	  (LBIHS)	  

• „Operation	  Last	  Chance“	  –	  verpasst.	  Zur	  Karriere	  und	  strafrechtlichen	  Verfolgung	  von	  Eichmanns	  
Chef	   Erich	   Ehrlinger	   beim	   Workshop	   des	   Forschungsschwerpunktes	   "Diktaturen,	   Gewalt	   und	  
Genozide"	  der	  Historisch-‐Kulturwissenschaftlichen	  Fakultät,	  IfZ	  Wien,	  4.November	  2013.	  

• „Die	   ‚saubere	  Wehrmacht’	   als	   Entschuldigung	   für	   die	   SS?	   Ein	   Rechtfertigungsversuch	   im	   Kalten	  
Krieg“,	   beim	   Internationalen	   Kolloquium	   des	   Clusters	   Geschichte	   der	   LBG:	   „'1000	   unbekannte	  
Lidices'.	   Geiselerschießungen	   in	   Kalavryta	   und	   anderswo	   durch	   die	   Wehrmacht	   -‐	   Ereignisse,	  
Einschätzung,	  Erinnerung",	  Diplomatische	  Akademie	  Wien,	  12.	  Dezember	  2013.	  

	  

Barbara	  Stelzl-‐Marx	  (BIK)	  

• Vortragsreihe	  „Stalins	  Soldaten	  in	  Österreich“	  (3	  Vorträge),	  URANIA	  Graz,	  9.,	  16.	  und	  23.10.2013.	  

• Vortrag	   „Befreiung	   -‐	   Besetzung	   -‐	   Besatzung“	   im	   Rahmen	   der	   Konferenz	   „Vor	   70	   Jahren:	   Die	  
Moskauer	   Deklaration	   –	   Gründungsdokument	   der	   Zweiten	   Republik“	   an	   der	   Diplomatischen	  
Akademie	  Wien,	  29.10.2013.	  

	  

Andrea	  Strutz	  (LBIGKG)	  

• Vortrag	   “Flucht	   und	   Vertreibung	   österreichischer	   Juden	   nach	   Kanada:	   Ein	   weißer	   Fleck	   der	  
österreichischen	   Exilforschung?”,	   Internationales	   Symposium	   Exilforschung	   zu	   Österreich:	  
Leistungen,	  Defizite	  &	  Perspektiven,	  Gesellschaft	  für	  Exilforschung,	  Wien,	  12.03.2013.	  

• Moderation	  des	  Panels	  „Das	  Feld	  der	  Kunst	   II“	  beim	  Workshop	  „Post/Moderne	  Ambivalenzen	   in	  
Zentraleuropa	  und	  der	  Vojvodina“,	  Universität	  Novi	  Sad,	  4.4.2013.	  

• Vortrag	   “Displacement	   as	   consequence	   of	   war:	   Post-‐45	   resettlement	   of	   European	   refugees	   to	  
Canada	   1945-‐1952,	   Konferenz	   „Habitus,	  War	   and	   Civilation“.	   Towards	   an	  Understanding	   of	   the	  
Bellicose	  Sides	  of	  Society“,	  Institut	  für	  Soziologie,	  Universität	  Graz,	  27.4.2013.	  

• Vortrag,	   „Erinnerungen	   und	   Narrative	   im	   Familiengedächtnis	   österreichisch-‐jüdischer	  
Vertriebener	   in	   New	   York“,	   23.	   Internationale	   Sommerakademie	   (Thema:	   Drei	   Generationen	   -‐	  
Shoa	   und	   Nationalsozialismus	   im	   Familiengedächtnis),	   Institut	   für	   Jüdische	   Geschichte	  
Österreichs,	  Wien,	  5.7.2013.	  
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• Vortrag	   „Cultural	   Dislocation,	   Internment	   and	   a	   New	   Beginning	   after	   1945:	   Jewish	   refugees	   in	  
Canada“,	   Ringvorlesung	   Cultural	   Spaces	   of	   Canada	   –	   Espaces	   Culturels	   Du	   Canada,	   Institut	   für	  
Romanistik,	  Universität	  Graz,	  13.6.2013.	  

• Vortrag	  „They	  came	  as	  ‚enemy	  aliens‘.	  Memories	  of	  internment	  and	  subsequent	  lives	  of	  Austrian	  
Jewish	   refugees	   in	   post-‐45	   Canada“,	   Einladung	   zum	  Vortrag	   an	   das	  Wirth	   Institute	   for	   Austrian	  
and	  Central	  European	  Studies,	  University	  of	  Alberta,	  Edmonton,	  Kanada,	  17.9.2013.	  

• Moderation	   bei	   der	   Tagung	   „European-‐Jewish	   Literatures	   and	   World	   War	   I“,	   Veranstalter	  
Centrum	  für	  Jüdische	  Studien,	  Universität	  Graz,	  10.6.2013	  

• Vortrag	  „Beinahe	  ausgelöscht.	  Geschichte	  und	  Schicksal	  einer	  Grazer	  jüdischen	  Familie	  nach	  dem	  
Novemberpogrom	   1938“,	   Gedenken	   im	   Rahmen	   der	   75	   Wiederkehr	   des	   Novemberpogroms,	  
Verein	  für	  Gedenkkultur,	  Rotor	  Graz,	  6.11.2013.	  

	  
Jakob	  Zenzmeier	  (LBIGuG)	  
• „Das	   Fronttheater	   des	   KPQ	   der	   Österreichisch-‐Ungarischen	   Armee”	   gemeinsam	   mit	   Michaela	  

Scharf,	   Vor	   den	   Gedenkjahren:	   Forschungsdesiderate	   in	   den	   Kulturwissenschaften,	  
Germanistisches	  Institut,	  Eötvös-‐Lorand	  Universität,	  Budapest,	  5.	  -‐	  7.	  Dezember	  2013	  

	  

Radio-‐	  und	  Fernsehsendungen	  
Kurt	  Bauer	   (LBIHS),	   Interview	   für	  die	  Parlamentsendung	  „Hohes	  Haus“	   zu	  Frage	  der	  Umbenennung	  
des	  Dr.-‐Karl-‐Renner-‐Rings,	  gesendet	  am	  21.	  4.	  2013,	  ORF	  2.	  
Kurt	   Bauer	   (LBIHS),	   Interview	   für	   eine	   Dokumentation	   über	   die	   österreichische	   SS,	   gesendet	   6.	   7.	  
2013,	  ORF	  III.	  
Gerhard	  Botz	  (LBIHS),	  "Betrifft:	  Geschichte	  -‐	  Verfolgung	  und	  Terror",	  4.	  -‐	  8.	  Nov.	  2013,	  jeweils	  17.55	  -‐	  
18.00,	  Radio	  Ö1.	  
Sandra	  Paweronschitz	   (LBIHS)	  war	   am	  21.	   Februar	   2013	  Talkgast	   beim	  Talk	   im	  Hangar-‐7,	   ServusTV	  
zum	  Thema	  "Der	  Anschluss	  -‐	  Verdrängt,	  vergessen,	  verarbeitet?"	  
Tamara	   Scheer	   (LBIHS):	   Buchvorstellung	   „Minimale	   Kosten	   absolut	   kein	   Blut:	   Österreich-‐Ungarns	  
Präsenz	   im	   Sandschak	   von	  Novipazar	   (1879-‐1908)	   (Gestaltung:	   Tanja	  Malle),	   in:	  Ö1	   „Dimensionen:	  
Die	  Welt	  der	  Wissenschaft	  (6.12.2013,	  19:05).	  
Interview	   mit	   Tamara	   Scheer	   (LBIHS)	   u.a.:	   Ethnische	   Säuberungen	   und	   die	   Homogenisierung	   der	  
Nationalstaaten	  am	  Balkan	  im	  20.	  Jahrhundert	  (Gestaltung:	  Lise	  Abid),	  in:	  Ö1	  „Dimensionen:	  Die	  Welt	  
der	  Wissenschaft	  (31.1.2013,	  19:05).	  
Interview	   mit	   Tamara	   Scheer	   (LBIHS)	   u.a.:	   Grenzräume,	   Metropolen	   und	   neue	   Welten	   Über	  
Wanderungsbewegungen	   in	   der	   Habsburgermonarchie	   (Gestaltung:	   Tanja	   Malle),	   in:	   Ö1	  
„Dimensionen:	  Die	  Welt	  der	  Wissenschaft	  (17.1.2013,	  19:05).	  
	  
	  

3.	  Sonstiges	  	  

3.1	  Ausrichtung	  von	  Konferenzen,	  Workshops,	  Vorträgen	  
	  
Buchvorstellung	   des	   LBIHS:	   „Manfred	   Schenekl,	   Der	   Naschmarkt	   an	   der	   Wien.	   Ein	   Stadtraum	  
zwischen	  Tradition,	  Abbruch	  und	  Modernisierung“	  -‐	  Wiener	  Studien	  zur	  Zeitgeschichte,	  Bd.	  5,	  Hg.	  von	  
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Gerhard	  Botz,	  Thomas	  Lindenberger	  und	  Berthold	  Unfried,	  LIT	  Verlag,	  312	  Seiten.	  Wien,	  Secession,	  
Di.,	  22.	  Jänner	  2013	  
	  
Karin	  Fest,	  Siegfied	  Mattl,	  Carina	  Lesky,	  Vrääth	  Öhner,	  Ingo	  Zechner:	  Amateur	  Film	  Archeology.	  An	  
International	   Conference	   on	   the	   Theory,	   Practice	   and	   Use	   of	   Amateur	   Films,	   konzipiert	   und	  
organisiert	   am	   Ludwig-‐Boltzmann-‐Institut	   für	   Geschichte	   und	  Gesellschaft	   in	   Kooperation	  mit	   dem	  
Österreichischen	  Filmmuseum	  und	  dem	  Österreichischen	  Museum	   für	  Volkskunde,	  Wien,	  22.	  –	  24.	  
März	  2013.	  
	  
Karin	  Fest,	  Carina	  Lesky,	  Christiana	  Perschon	  und	  Marie-‐Noelle	  Yazdanpanah	  
„Tracking	  Margareten:	  Filmische	  Wege	  durch	  den	  Fünften.”	  Der	  Hundsturm	  Bellt	   commissioned	  by	  
the	   Volkstheater.	   Workshop	   für	   SchülerInnen,	   Konzeption	   und	   Durchführung	   mit	   Karin	   Fest,	  
Christiana	  Perschon	  und	  Marie-‐Noelle	  Yazdanpanah	  (08.-‐10.03.2013).	  
	  
Helmut	   Konrad	   (LBIGKG)	   organisierte	   gemeinsam	   mit	   Irmtraud	   Fischer	   (Universität	   Graz)	   zum	  
fünften	  Mal	  die	  Ausseer	  Gespräche.	  Das	  diesjährige	  Thema	  beschäftigte	  sich	  der	  Zukunft	  unter	  dem	  
Motto:	   „Wie	   wollen/werden	   wir	   morgen	   leben?“	   und	   erreichte	   mehr	   als	   90	   interessierte	  
Zuhörerinnen	  und	  Zuhören	  vor	  Ort	  (27.	  bis	  30.	  Juni	  2013).	  
	  
Helmut	   Konrad	   (Projektleitung),	   Christoph	   Breser,	   “Wiederaufbau	   in	   der	   Steiermark	   1945-‐55”,	  
Kooperation	   mit	   der	   Technischen	   Universität	   Graz,	   1.1.2012	   bis	   31.5.	   2013.	   Helmut	   Konrad	  
(Projektleitung),	   Rainer	   Leitner,	   Vedat	   Savas,	   interdisziplinäres	   Projekt	   “Südbahn”	   (Geschichte,	  
Biologie),	  1.4.2013	  bis	  31.7.2013.	  	  
	  
Buchpräsentation:	  Cornelius	  Lehnguth,	  Waldheim	  und	  die	  Folgen.	  Der	  parteipolitische	  Umgang	  mit	  
dem	  Nationalsozialismus	  in	  Österreich,	  Frankfurt-‐New	  York	  2013,	  529	  S.	  
Wien,	  Presseclub	  Concordia,	  28.	  Juni	  2013.	  
	  
Buchpräsentation:	  Cornelius	  Lehnguth,	  Waldheim	  und	  die	  Folgen.	  Der	  parteipolitische	  Umgang	  mit	  
dem	  Nationalsozialismus	  in	  Österreich,	  Frankfurt-‐New	  York	  2013,	  529	  S.	  
Diskussion	  im	  Republikanischen	  Club,	  Wien,	  19.September	  2013.	  
	  
Carina	   Lesky:	   	  Art	   in	  Public	   Space	  –	  An	   Interdisciplinary	  Cooperation.	  Organisation	  und	  Konzeption	  
gemeinsam	   mit	   Anamarija	   Batista	   und	   Szilvia	   Kovács	   in	   Zusammenarbeit	   mit	   der	   Technischen	  
Universität	   Wien	   (Rudolf	   Giffinger)	   und	   der	   Universität	   Pécs	   (Ivan	   Tosics),	   gefördert	   vom	   Fonds	  
Aktion	  Österreich-‐Ungarn,	  14.-‐16.	  November	  2013.	  	  
	  
Siegfried	  Mattl	   (LBIGuG)	   (Projektleitung)	   ,	  Michaela	   Scharf,	   Christiana	   Perschon,	   Jakob	   Zenzmaier:	  
Projekt	  media	  wien	   (Sichtung	  und	  Aufarbeitung	  des	  Filmarchivbestandes	  media	  wien	  des	  WStLA)	   in	  
Kooperation	   mit	   dem	   “Verein	   für	   Geschichte	   der	   Stadt	   Wien”	   und	   dem	   “Wiener	   Stadt-‐	   und	  
Landesarchiv”;	   I.	   Projektphase	   von	  August	   2011	  bis	  März	   2013,	   II.	   Projektphase	   von	  April	   2013	  bis	  
Dezember	  2013;	  aktuell	  III.	  Projektphase	  Jänner	  2014	  bis	  Dezember	  2014.	  	  
	  
Lydia	   Nsiah:	   Screening	   –	   “Wir	   haben	   Herz.	   Auftragswerke:	   Werbung	   als	   Avantgarde“,	  
Österreichisches	  Filmmuseum,	  17.	  März	  2013	  
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Andrea	   Strutz	   (LBIGKG)	   war	   an	   der	   Planung	   und	   Durchführung	   des	   Symposiums	   „Identität	   und	  
Landschaft	  als	  fluide	  Konfigurationen	  in	  der	  österreichischen	  Kunst,	  Literatur	  und	  Zeitgeschichte	  seit	  
1945“	  beteiligt,	  das	  in	  der	  Aula	  der	  Universität	  Graz	  am	  1.	  Februar	  2013	  stattfand	  und	  von	  rund	  200	  
Personen	  besucht	  wurde.	  	  
	  
Andrea	   Strutz	   (Projektverantwortung	   Region	   Süd),	   Angelika	   Rust,	   Projekt	   MenschenLeben	  
(Lebensgeschichtliche	   Interviews,	   Durchführung,	   Aufbereitung	   für	   die	   Einspeisung	   an	   der	  
Österreichischen	   Mediathek),	   Kooperationsprojekt	   mit	   dem	   Technischen	   Museum	   Wien	   bis	   seit	  
Oktober	  2010	  bis	  31.12.2014.	  	  
	  
Home	   Movie	   Day	   2012	   und	   2013,	   in	   der	   Wien	   Bibliothek	   in	   Zusammenarbeit	   mit	   dem	  
Österreichischen	   Filmmuseum,	   dem	   Österreichischen	   Museum	   für	   Volkskunde	   und	   dem	   Ludwig-‐
Boltzmann-‐Institut	  für	  Geschichte	  und	  Gesellschaft,	  Wien	  (Oktober	  2012,	  Oktober	  2013).	  
	  
LBIHS-‐Forschungs-‐Kolloquium	   -‐	   Schwerpunkt:	   Historiographie.	   Das	   LBI	   für	   Europäische	   Geschichte	  
und	  Öffentlichkeit	  (LBI	  EHP)	  Innovative	  Forschung,	  Anfang	  und	  Ende	  2005	  –	  2013,	  Wien,	  Do.,	  20.	  Juni	  
2013.	  
	  
Internationales	   Forschungs-‐Kolloquium	   mit	   anschließender	   Diskussion:	   „Mit	   den	   Augen	   der	  
Soldaten.	  Wahrnehmung	  und	  Deutung	  des	  Zweiten	  Weltkriegs	  durch	  kriegsgefangene	  Soldaten	  der	  
deutschen	  Streitkräfte“	  Wien,	  Institut	  für	  Zeitgeschichte,	  25.	  September	  2013.	  
	  
Internationales	   Kolloquium	   des	   Clusters	   Geschichte	   der	   LBG,	   des	   Forschungsschwerpunkts	  
"Diktaturen,	  Gewalt	  und	  Genozide"	  der	  Universität	  Wien	  und	  der	  Diplomatische	  Akademie,	  Wien:	  
"1000	  unbekannte	  Lidices"	  Geiselerschießungen	   in	  Kalavryta	  und	  anderswo	  durch	  die	  Wehrmacht	  -‐	  
Ereignisse,	  Einschätzung,	  Erinnerung,	  Diplomatische	  Akademie,	  Wien,	  12.	  Dezember	  2013	  

 
Weitere	  Veranstaltungen	  (BIK)	  

• Festakt	  anlässlich	  des	  60.	  Geburtstages	  von	  Stefan	  Karner	  an	  der	  Karl-‐Franzens-‐Universität	  Graz,	  
11.11.2013.	  

• Buchpräsentation	  des	  Buches	  „Das	  Lager	  Liebenau	  in	  der	  NS-‐Zeit“,	  Graz,	  16.1.2013.	  
• Buchpräsentation	   des	   Buches	   „Zwangsarbeiter	   in	   Österreich	   1939–1945	   und	   ihr	  

Nachkriegsschicksal“,	  Wien,	  21.3.2013.	  
• Konferenz	   „The	   roots	   of	   the	   collapse	   of	   the	   Soviet	   Union	   and	   the	   Eastern	   Bloc	   –	   economic	  

aspects	  (1989/91)“,	  Warschau,	  16.–18.5.2013.	  
• Kolloquium	   „Neue	   Forschungsschwerpunkte	   zu	   ost-‐	   und	  mitteleuropäischer	   Zeitgeschichte“	   an	  

der	  Karl-‐Franzens-‐Universität	  Graz,	  7.6.2013.	  
• Festakt:	   „20	   Jahre	  Ludwig	  Boltzmann-‐Institut	   für	  Kriegsfolgen-‐Forschung“	  an	  der	  Karl-‐Franzens-‐

Universität	  Graz,	  7.6.2013.	  
• Filmpräsentation	   „Verlorene	   Leben.	   Frauen	   im	   sowjetischen	   GULAG“	   mit	   anschließender	  

Podiumsdiskussion	  an	  der	  Karl-‐Franzens-‐Universität	  Graz.	  
• Kolloquium	  „Summer	  School	  2013“,	  Raabs	  an	  der	  Thaya,	  2.–6.9.2013.	  
• Konferenz	   „Leben	   mit	   dem	   ‚Großen	   Krieg‘.	   Der	   Erste	   Weltkrieg	   in	   globaler	   Perspektive“	   im	  

KlosterUND,	  Krems	  an	  der	  Donau,	  12.–14.9.2013.	  
• Buchpräsentation	   der	   Bücher	   „Jenseits	   des	   Schützengrabens“	   und	   „Des	   Kaisers	   Falke“	   im	  

KlosterUND,	  Krems	  an	  der	  Donau,	  12.9.2013.	  
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• Workshop	   „Krieg	   –	   ersehnt	   und	   befürchtet.	   Österreich-‐Ungarn	   vor	   dem	   Ersten	   Weltkrieg“	   im	  
Österreichischen	  Kulturforum	  Budapest,	  10.10.2013.	  

• Konferenz	  „70	  Jahre	  Moskauer	  Deklaration“,	  Moskau,	  25./26.10.2013.	  
• Konferenz	  „70	  Jahre	  Moskauer	  Deklaration“	  an	  der	  Diplomatischen	  Akademie	  Wien,	  29.10.2013.	  
• Buchpräsentation	   des	   Buches	   „Halt!	   Tragödien	   am	   Eisernen	   Vorhang“	   an	   der	   Diplomatischen	  

Akademie	  Wien,	  11.11.2013.	  
• Konferenz	   „Conference	   on	   the	   Fate	   of	   Communist	   Regimes,	   1989-‐1991”	   an	   der	   Harvard	  

University,	  20.11.2013.	  
• Konferenz	  „Österreich	  und	  Ungarn	  im	  20.	  Jahrhundert“,	  Wien,	  26.11.2013.	  
• Buchpräsentation	   des	   Buches	   „Halt!	   Tragödien	   am	   Eisernen	   Vorhang“	   im	   Landesmuseum	  

Niederösterreich,	  St.	  Pölten,	  10.12.2013.	  
• Konferenz	   „Die	   Tätigkeit	   der	   tschechoslowakischen	  Geheimdienste	   in	  Österreich	   in	   den	   Jahren	  

1945-‐1989“,	  Telč,	  10.–12.12.2013.	  
	  

Sammelaktion	   im	  Vorfeld	   der	   Ausstellung	   „Jubel	   und	   Elend.	   Leben	  mit	   dem	   großen	   Krieg	   1914–

1918“	  auf	  der	  Schallaburg.	  

Am	  14.	  Mai	  2013	  startete	  das	  BIK	   in	  Vorbereitung	   für	  die	  Ausstellung	  „Jubel	  und	  Elend.	   Leben	  mit	  

dem	  großen	  Krieg	  1914-‐1918",	  die	  vom	  Heeresgeschichten	  Museum	  Wien	  kuratiert	  und	  von	  29.	  März	  

bis	   9.	  November	   auf	   der	   Schallaburg	   zu	   sehen	   sein	  wird	   eine	   Sammelaktion	   (Koordination:	   Philipp	  

Lesiak).	   Im	   Rahmen	   der	   Aktion	   wurde	   über	   die	   Homepage	   der	   Ausstellung	   und	   die	   Presse	   dazu	  

aufgerufen,	   Dokumente	   und	   Gegenstände	   aus	   der	   Zeit	   zwischen	   1914	   und	   1918	   als	   Leihgabe	   für	  

Ausstellung	  zur	  Verfügung	  zu	  stellen.	  Diese	  sollten	  anschließend	  zu	  einem	  zentralen	  Bestandteil	  der	  

Ausstellung	  werden.	  

Die	   Sammelaktion	   wurde	   am	   2.	   Juli	   2013	   mit	   großem	   Erfolg	   abgeschlossen.	   Über	   1100	   Personen	  

meldeten	   sich	   und	   boten	   rund	   4.500	   Exponate	   für	   die	   Ausstellung	   an.	   Unter	   den	   angebotenen	  

Objekten	  waren	  Dokumente	  wie	   Fotos,	   Feldpostbriefe,	   Tagebücher,	  Uniformen,	  Mannschaftskisten	  

oder	   aber	   auch	   persönliche	   Aufzeichnungen	   des	   von	   Erzherzog	   Friedrich,	   dem	  

Oberkommandierenden	   der	   k.u.k.-‐Armee,	   aber	   auch	   persönliche	   Gegenstände	   wie	   Taschenuhren,	  

Zigarettenetuis,	  Kartentaschen	  oder	  eine	  Knopfharmonika	  von	  1915.	  

	  

Ausstellung	  „Weiße	  Spiele	  im	  Zeichen	  der	  Geheimhaltung“	  

Im	  Vorfeld	  der	  Olympischen	  Winterspiele	  2014	  in	  Sotschi	  wurde	  in	  Moskau	  im	  Ausstellungssaal	  des	  

Staatsarchivs	  der	  Russischen	  Föderation	  (GARF)	  von	  6.	  Dezember	  2013	  bis	  einschließlich	  23.	  Februar	  

2014	  die	  Ausstellung	  „Weiße	  Spiele	  im	  Zeichen	  der	  Geheimhaltung.	  Die	  UdSSR	  und	  die	  Olympischen	  

Winterspiele	   1956–1988“	   gezeigt.	   Das	   Ludwig	   Boltzmann-‐Institut	   für	   Kriegsfolgen-‐Forschung	  

arbeitete	   in	  Kooperation	  mit	  dem	  Wintersportmuseum	  in	  Mürzzuschlag	  an	  der	  Ausstellung	  mit.	  Ein	  

Teil	   der	   Ausstellung	   widmete	   sich	   den	   Olympischen	   Winterspielen	   in	   Innsbruck	   1976,	   das	  

Wintersportmuseum	   stellte	   hierfür	   die	   damals	   verwendete	   Fackel,	   den	   Helm	   der	   österreichischen	  

Skisportlegende	  Karl	  Schranz	  und	  weitere	  Exponate	  zu	  Verfügung.	  
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3.2	  Lehrtätigkeiten	  von	  MitarbeiterInnen	  
	  

Heinrich	  Berger	  (LBIHS)	  

• Kurs	   "Geschichtswissenschaftliche	   Arbeitstechniken	   und	   Archivkunde	   –	   Juden	   in	   Österreich	   –	  
Migration,	  Integration,	  Verfolgung,	  Genozid"	  an	  der	  Universität	  Wien	  im	  WiSe	  2012/2013.	  

• Vorlesung	   mir	   Übung	   "Quantifizierung	   und	   Statistik	   -‐	   Zuwanderung	   nach	   Wien	   im	   19.	  
Jahrhundert"	  an	  der	  Universität	  Wien	  im	  SoSe	  2013.	  

• "GESIS	   Methodenseminar	   -‐	   Basismodul	   II	   -‐	   Datenbankmanagement"	   am	   Leibniz-‐Institut	   für	  
Sozialwissenschaften	  -‐	  Köln,	  20.	  -‐	  23.	  Juli	  2013.	  

• Kurs	   "Geschichtswissenschaftliche	   Arbeitstechniken	   und	   Archivkunde	   –	   Juden	   in	   Österreich	   –	  
Migration,	  Integration,	  Verfolgung"	  an	  der	  Universität	  Wien	  im	  WiSe	  2013/2014.	  

• Vorlesung	   mir	   Übung	   "Quantifizierung	   und	   Statistik	   -‐	   Zuwanderung	   nach	   Wien	   im	   19.	  
Jahrhundert"	  an	  der	  Universität	  Wien	  im	  WiSe	  2013/2014.	  

	  

Gerhard	  Botz	  (LBIHS)	  

• Seminar	  BA	  Modul	  2	  -‐	  Seminar	  -‐	  "Opfer"-‐/"Täter"-‐Familiengeschichten	  an	  der	  Universität	  Wien	  im	  
WiSe	  2012/2013.	  

• Masterseminar	   /	  DiplomandInnenseminar	   /	  DissertantInnenseminar	   an	   der	  Universität	  Wien	   im	  
SoSe	  2013.	  

• Masterseminar	   /	  DiplomandInnenseminar	   /	  DissertantInnenseminar	   an	   der	  Universität	  Wien	   im	  
WiSe	  2013/2014.	  

	  
Christoph	  Breser	  (LBIGKG)	  

• Architekturgeschichte	   1,	   2.	   st.,	   Vorlesung	  mit	   Übung,	   Institut	   für	   Stadt-‐	   und	   Baugeschichte,	   TU	  
Graz,	  SS	  2013	  	  

• Analyse	  historischer	  Architektur,	  2	  st.,	  Seminar,	  Institut	  für	  Stadt-‐	  und	  Baugeschichte,	  TU	  Graz,	  SS	  
2013	  

	  

Wolfram	  Dornik	  (BIK)	  

Lehrbeauftragter	   an	   der	   Karl-‐Franzens-‐Universität	   Graz,	   Medienlehrgang	   der	   Karl-‐Franzens-‐
Universität	  Graz.	  
	  

Karin	  Fest,	  Carina	  Lesky,	  Marie-‐Noelle	  Yazdanpanah	  (LBIGG)	  

Kurs	   170038	   SE	   Find	   footage!	   Forschen	   mit	   ephemerem	   Filmmaterial.	   	  SoSe	   2013	   am	   Institut	   für	  
Theater-‐,	  Film-‐	  und	  Medienwissenschaft	  an	  der	  Universität	  Wien	  
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Walter	  M.	  Iber	  (BIK)	  

Lehrbeauftragter	   an	   der	   Karl-‐Franzens-‐Universität	   Graz,	   Institut	   für	   Wirtschafts-‐,	   Sozial-‐	   und	  
Unternehmensgeschichte	  der	  Karl-‐Franzens-‐Universität	  Graz.	  

	  

Stefan	  Karner	  (BIK)	  

• Vorstand	   des	   Instituts	   für	  Wirtschafts-‐,	   Sozial-‐	   und	  Unternehmensgeschichte	   der	   Karl-‐Franzens-‐
Universität	  Graz,	  Leiter	  des	  Medienlehrgangs	  der	  Karl-‐Franzens-‐Universität	  Graz.	  

• 2011	  Gast-‐Professur	  an	  der	  Harvard	  Universität,	  Cambridge/USA.	  
	  

Helmut	  Konrad	  (LBIGKG)	  

• Fächerübergreifendes	  Doktoratskolloquium,	  2	  st.,	  DQ,	  Institut	  für	  Geschichte,	  Universität	  Graz,	  SS	  
2013	  

• Techniken	   des	   wissenschaftlichen	   Arbeitens,	   2	   st.,	   Privatissimum,	   Institut	   für	   Geschichte,	  
Universität	  Graz,	  SS	  2013	  

• Grundprobleme	  der	  Zeitgeschichte,	  1	  st.,	  Übung	  zur	  Vorlesung,	  Institut	  für	  Geschichte,	  Universität	  
Graz,	  SS	  2013	  

• Techniken	  des	  wissenschaftlichen	  Arbeitens,	  2	  st.,	  Privatissimum,	  WS	  2012/13,	  Universität	  Graz,	  
WS	  2013/14	  

• Grundprobleme	   der	   Zeitgeschichte,	   2	   st.,	   Vorlesung	   (Fakultätsweites	   Basismodul),	   Universität	  
Graz,	  WS	  2013/14	  

• Fiktionen	   und	   Fakten.	   Literatur	   als	   historische	   Vermittlerin,	   2	   st.,	   Seminar	   für	   Zeitgeschichte,	  
Institut	  für	  Geschichte,	  Universität	  Graz,	  WS	  2013/14	  

• Techniken	   des	   wissenschaftlichen	   Arbeitens,	   2	   st.,	   Privatissimum,	   Institut	   für	   Geschichte,	  
Universität	  Graz,	  WS	  2013/14	  	  

• Historische	   und	   kulturwissenschaftliche	   Aspekte,	   1	   st.,	   Vorlesung,	   Institut	   für	   Geschichte,	  
Universität	  Graz,	  WS	  2013/14	  

	  

Carina	  Lesky	  (LBIGG)	  

Kurs	   	  280.263	   AG	   Perception	   &	   Contact:	  Market	   Life.	   SoSe	   2013	  Module	   »City	  Mixing«	   Paths	   and	  
Tools	  of	  the	  Production	  of	  Space	  am	  Interdisciplinary	  Center	  for	  Urban	  Culture	  and	  Public	  Space	  an	  
der	  Technischen	  Universität	  Wien	  (mit	  Anamarija	  Batista	  und	  Szilvia	  Kovács).	  
	   	  

Alexander	  Prenninger	  (LBIHS)	  

• World	  War	  II	  and	  Central	  Europe,	  Vorlesung,	  Universität	  Salzburg,	  4	  WS	  

• International	  Conflicts	  and	  Conflict	  Resolution,	  Seminar,	  Universität	  Salzburg,	  2	  WS	  

	  
Peter	  Ruggenthaler	  (BIK)	  

Lehrbeauftragter	  an	  der	  Karl-‐Franzens-‐Universität	  Graz,	  Institut	  für	  Geschichte,	  Abt.	  Zeitgeschichte	  
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Andrea	  Strutz	  (LBIGKG)	  	  

• Theorie	   und	   Praxis	   der	   Video	  History,	   2	   st.,	   Seminar	   für	   Zeitgeschichte,	   Institut	   für	   Geschichte,	  
Universität	  Graz,	  SS	  2013	  

• „Cultural	   Spaces	   of	   Canada	   –	   Espaces	   Culturels	   Du	   Canada“,	   Ringvorlesung,	   2.st.,	   Vortrag	   im	  
Rahmen	   der	   RVL	   über	   österreichisch-‐jüdische	   Vertriebene	   in	   Kanada,	   Institut	   für	   Romanistik,	  
Universität	  Graz,	  SS	  2013	  

• Fächerübergreifendes	  DoktorandInnenkolloquium,	  2.st.,	   Institut	   für	  Geschichte,	  Universität	  Graz	  
(Lehre	  als	  Mitglied	  des	  Doktoratsprogramms	  Migration-‐Diversität-‐Globale	  Gesellschaften),	  Institut	  
für	  Geschichte,	  Universität	  Graz,	  SS	  2013	  

• Gesellschaftlicher	   Wandel	   und	   Digitalisierung	   (Theorie	   und	   Praxis	   der	   Video	   History),	   2	   st.,	  
Seminar	  für	  Zeitgeschichte,	  Institut	  für	  Geschichte,	  Universität	  Graz,	  WS	  2013/14	  

	  

Barbara	  Stelzl-‐Marx	  (BIK)	  

Lehrbeauftragte	   an	   der	   Karl-‐Franzens-‐Universität	   Graz,	   Institut	   für	   Wirtschafts-‐,	   Sozial-‐	   und	  
Unternehmensgeschichte	  der	  Karl-‐Franzens-‐Universität	  Graz.	  
	  

3.3	  Einladungen	  in	  Arbeitsgruppen	  bzw.	  Gremien	  und	  Ehrungen	  
	  
Ehrungen	  und	  Auszeichnungen	  2013	  

Gerhard	  Botz	  (LBIHS):	  	  

Willy	  und	  Helga	  Verkauf	  Verlon	  Preis	  des	  DÖW	  (für	  2012)	  
	  

Stefan	  Karner	  (BIK)	  

Großes	  Goldenes	  Ehrenzeichen	  des	  Landes	  Kärnten	  

	  
Mitglied	  Gremien	  (Stand	  2013)	  

	  
Helmut	  Konrad	  (LBIGKG)	  

• Vorsitzender	  des	  Appeals	  Court	  der	  ENQA	  (European	  Association	  for	  Quality	  Assurance	  in	  Higher	  
Education)	  

• Vorsitzender	  im	  Appeals	  Committee	  des	  Kosovo	  

• Mitglied	  des	  International	  Advisory	  Boards	  of	  the	  Hungarian	  Accreditation	  Committee	  (HAC)	  

• Mitglied	  des	  Aufsichtsrates	  am	  Landesmuseum	  Joanneum,	  Graz	  

• Vizepräsident	   des	   Vereines	   für	   Geschichte	   der	   Arbeiterbewegung,	   Wien	   Kurator	   am	  
Landesmuseum	  Joanneum,	  Graz	  

• Dokumentationsarchiv	  des	  österreichischen	  Widerstand	  (DÖW),	  Wien	  
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Andrea	  Strutz	  (LBIGKG)	  

• Networkchair	   des	   Oral	   History	   and	   Life	   Story	   Networks	   der	   European	   Social	   Science	   History	  
Conference,	  Leitungsgremium	  

• Sprecherin	  des	  Beirats	  des	  Friedensbüros	  der	  Stadt	  Graz	  und	  Vertretung	  des	  Beirats	  im	  Vorstand	  
des	  Friedensbüros	  

• Mitglied	   des	  wissenschaftlichen	   Beirates	   für	   das	   Projekt	   „Menschenleben.	   Lebensgeschichtliche	  
Interviews	  in	  Österreich“	  am	  Technischen	  Museum	  Wien	  mit	  Österreichischer	  Mediathek	  	  

• Mitglied	  des	  Doktoratprogrammes	  Migration	  -‐	  Diversität	  –	  Globalisierung,	  Universität	  Graz	  

• Mitglied	   des	   Kulturwissenschaftlichen	   Habilitationsforums	   „Diskurse	   und	   Episteme“,	   Universität	  
Graz	  	  

• Mitglied	   der	   Gesellschaft	   für	   Kanadastudien	   (GKS)	   und	   der	   Internationalen	   Oral	   History	  
Association	  (IOHA)	  

	  

Stefan	  Karner	  (BIK)	  

• Vorstand	  des	  Instituts	  für	  Wirtschafts-‐	  Sozial-‐	  und	  Unternehmensgeschichte	  der	  Universität	  Graz	  
(2004–2006	  und	  ab	  2012).	  

• Leiter	  des	  Ludwig	  Boltzmann-‐Instituts	  für	  Kriegsfolgen-‐Forschung,	  Graz	  –	  Wien	  –	  Klagenfurt	  (seit	  
1993).	  

• Leiter	  des	  Medienlehrgangs	  der	  Universität	  Graz	  (seit	  2004).	  

• Stv.	  Vorsitzender	  der	  Arbeitsgruppe	  der	  österr.	  Bundesregierung	   zur	  Durchführung	  des	  Projekts	  
eines	  „Hauses	  der	  Republik	  Österreichs“	  (seit	  2004).	  

• Vizepräsident	  des	  Österreichischen	  Schwarzen	  Kreuzes,	  Wien	  (seit	  2004).	  

• Mitglied	  der	  European	  Academy	  of	  Sciences	  and	  Arts.	  (seit	  2005).	  

• Wissenschaftlicher	  Beirat	  des	  Internationalen	  Jahrbuchs	  für	  Historische	  Kommunismusforschung,	  
Berlin	  (seit	  2006).	  

• Mitglied	   des	   Militärhistorischen	   Beirats	   (MHB)	   der	   Wissenschaftskommission	   beim	  
Bundesministerium	  für	  Landesverteidigung	  und	  Sport	  (seit	  2006).	  

• Co-‐Vorsitzender	  der	  österreichisch-‐russischen	  Historikerkommission	  (seit	  2008).	  

• Mitglied	  des	  Beirates	  der	  Stiftung	  zur	  Aufarbeitung	  der	  SED-‐Diktatur,	  Berlin	  (seit	  2010).	  

• Wissenschaftlicher	  Beirat	  der	  Stiftung	  des	  Deutschen	  Historischen	  Museums	  in	  Berlin	  (seit	  2010).	  

• Wissenschaftlichen	  Beirat	  des	  „Hannah-‐Arendt-‐Institutes	  für	  Totalitarismusforschung“	  e.V.	  (HAIT)	  
an	  der	  Technischen	  Universität	  Dresden	  (seit	  2012).	  

	  

Peter	  Ruggenthaler	  (BIK)	  

• Mitarbeiter	  der	  „International	  Commission	  for	  the	  Evaluation	  of	  the	  Crimes	  of	  the	  Nazi	  and	  Soviet	  

Occupation	  Regimes	  in	  Lithuania“	  (seit	  2004)	  

• Mitglied	  der	  Österreichisch-‐Russischen	  Historikerkommission	  (seit	  2008)	  
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Barbara	  Stelzl-‐Marx	  (BIK)	  

• Vizepräsidentin	  der	  Österreichischen	  UNESCO-‐Kommission	  (seit	  2011)	  

• Mitglied	  des	  wissenschaftlichen	  Beirats	  Steirisches	  Jahrbuch	  für	  Politik/politicum	  (seit	  2008)	  

• Schriftführerin	  und	  Mitglied	  der	  Österreichisch-‐Russischen	  Historikerkommission	  (seit	  2008)	  

• Mitglied	   des	   Netzwerkes	   „Children	   Born	   of	   War	   during	   and	   after	   World	   War	   II“,	   Universität	  
Birmingham	  (seit	  2007)	  

• Mitglied	  im	  Steering	  Committee	  des	  Geschichte-‐Clusters	  der	  Ludwig	  Boltzmann-‐Gesellschaft	  (seit	  
2005)	  

	  

4.	  Ausblick	  

Im	  kommenden	  Jahr	  werden	  die	  aktuellen	  Forschungsschwerpunkte	  am	  LBIGKG	  fortgeführt.	  Im	  Jahr	  

2014	   werden	   aus	   Gründen	   des	   Gedenkens	   insbesondere	   die	   Arbeiten	   zum	   Ersten	   Weltkrieg	   im	  

Mittelpunkt	   stehen	   (z.B.	   Erinnerungen	   an	   den	   Ersten	   Weltkrieg,	   Gedächtnisdiskurse,	   historische	  

Analyse	   der	   sozialen,	   politischen	   und	   kulturellen	   Folgen	   des	   Großen	   Krieges)	   und	   zudem	   ist	   unter	  

Beteiligung	   von	   Helmut	   Konrad	   eine	   Ausstellung	   in	   Vorbereitung.(Titel:	   „Die	   Steiermark	   und	   der	  

Große	   Krieg“),	   die	   im	   Juni	   2014	   in	   Graz	   eröffnet	   wird.	   Das	   Oral-‐History-‐Projekt	   „MenschenLeben“	  

(Kooperationsprojekt	   mit	   dem	   Technischen	   Museum	   Wien)	   geht	   bereits	   in	   sein	   drittes	   volles	  

Arbeitsjahr	   und	   wird	   die	   bislang	   erfolgreiche	   Interviewtätigkeit	   in	   der	   Steiermark	   und	   den	  

angrenzenden	   Regionen	   fortführen	   (zwischen	   2011	   bis	   2013	   wurden	   bereits	   250	   Interviews	  

durchgeführt).	   Zudem	   ist	   in	   Kooperation	  mit	   dem	   Institut	   für	  Geschichte	   erneut	   eine	   Schulung	   für	  

Interviewerinnen	   und	   Interviewer	   geplant,	   da	   eine	   große	   Nachfrage	   herrscht.	   Im	   Bereich	   der	  

historischen	   Migrationsforschung,	   dem	   zweiten	   großen	   Forschungsfeld	   am	   LBIGKG,	   werden	   im	  

kommenden	   Arbeitsjahr	   die	   2013	   in	   den	   kanadischen	   Archiven	   erfassten	   Datenbestände	   mittels	  

einer	  neu	  konzipierten	  Datenbank	  erfasst	  und	  entsprechend	  der	  Fragestellungen	  analysiert.	  Zudem	  

sind	   ergänzende	   biographischen	   Recherchen	   über	   vertriebene	   Österreicherinnen	   und	   Österreicher	  

geplant,	  die	  zwischen	  1938	  und	  1945	   in	  Kanada	  Zuflucht	  gefunden	  haben,	  um	  dieses	  Desiderat	  der	  

österreichischen	  Exilforschung	  zu	  verkleinern.	  Dazu	  soll	  auch	  die	  Publikationstätigkeit	  im	  fortgesetzt	  

werden	   (z.B.	   2014	  wird	  Andrea	  Strutz	  einen	  Beitrag	   für	  einen	  Sammelband,	  der	   an	  der	  Universität	  

Wellington,	  Neuseeland,	  herausgegeben	  wird,	   leisten	   (Arbeitstitel:	  “Detour	   to	  Canada”.	  The	   fate	  of	  

juvenile	   Austrian	   Jewish	   refugees	   after	   the	   “Anschluss”	   in	   1938),	   um	   den	   bestehenden	  

wissenschaftlichen	   Austausch	   auf	   nationaler	   und	   internationaler	   Ebene	   (Canadian	   Studies,	  

Exilforschung,	  Holocaust	  Studies,	  Migration	  Studies)	  zu	  intensivieren.	  Zudem	  wird	  das	  LBIGKG	  einen	  

internationalen	   Clusterworkshop	   organisieren	   (geplante	   Durchführung	   im	   Juni	   2014),	   bei	   dem	   das	  

Leitthema	   Zwangsvertreibung	   und	   Displacement	   als	   Folgen	   von	   Kriegen	   sein	   wird.	   Es	   ist	   geplant,	  

Lynne	   Taylor	   von	   der	   Universität	   Waterloo,	   Kanada,	   für	   die	   Keynote	   zu	   gewinnen,	   um	   den	  
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wissenschaftlichen	  Nachwuchs	   im	   Cluster	  mit	   einer	   internationalen	   Expertin	   für	   den	   Bereich	   Krieg	  

und	  Displacement/Vertreibung	  zu	  vernetzen.	  	  

In	   der	   Clusterzusammenarbeit	   und	   der	   Weiterentwicklung	   der	   qualitativen	   und	   quantitativen	  

Arbeitsmethoden	  wird	  die	  Zusammenarbeit	  im	  Bereich	  der	  „digital	  humanities“	  weitergeführt,	  um	  in	  

diesem	   jungen	   Feld	   der	   Kulturwissenschaft	   die	   inhaltlichen	   und	   methodischen	   Kompetenzen	   im	  

Cluster	  zu	  erweitern	  und	  zu	  stärken.	  

	  

5.	  Publikationsverzeichnis	  

5.1	  Monographien	  	  
• Dieter	   Bacher	   -‐	   Stefan	   Karner	   (Hg.),	   Zwangsarbeiter	   in	   Österreich	   1939-‐1945	   und	   ihr	  

Nachkriegsschicksal.	   Ergebnisse	   der	   Auswertung	   des	   Aktenbestandes	   des	   "Österreichischen	  
Versöhnungsfonds".	  Ein	  Zwischenbericht.	  Innsbruck	  –	  Wien	  -‐	  Bozen	  2013.	  

• Bernhard	  Bachinger	   -‐	  Wolfram	  Dornik	   (Hg.),	   Jenseits	  des	  Schützengrabens.	  Der	  Erste	  Weltkrieg	  
im	  Osten:	  Erfahrung	  -‐	  Wahrnehmung	  –	  Kontext.	  Innsbruck	  –	  Wien	  –	  Bozen	  2013.	  

• Wolfram	  Dornik,	  Des	  Kaisers	  Falke.	  Wirken	  und	  Nach-‐Wirken	  von	  Franz	  Conrad	  von	  Hötzendorf.	  
Innsbruck	  –	  Wien	  -‐	  Bozen	  2013.	  

• Wolfram	  Dornik	  –	  Rudolf	  Grasmug	  (Hg.),	  Neue	  Heimaten.	  Kommen	  –	  Bleiben	  –	  Gehen.	  Migration	  
und	   Kulturtransfer	   in	   der	   Südoststeiermark.	   Begleitband	   zur	   Sonderausstellung	   im	  Museum	   im	  
Tabor,	  Feldbach	  2013.	  

• Martin	  Eichtinger	   -‐	   Stefan	  Karner	   -‐	  Mark	  Kramer	   -‐	  Peter	  Rugenthaler	   (Hg.),	  Reassuring	  History	  
from	  Two	  Continents.	  Festschrift	  Günter	  Bischof.	  Innsbruck	  2013.	  

• Stefan	  Karner,	  Halt!	  Tragödien	  am	  Eisernen	  Vorhang.	  Die	  Verschlussakten.	  Salzburg	  2013.	  

• Gudrun	   Exner,	   Die	   Soziologische	   Gesellschaft	   in	   Wien	   (1907-‐1934)	   und	   die	   Bedeutung	   Rudolf	  
Goldscheids	   für	   ihre	   Vereinstätigkeit	   (Wien:	   nap	   –	   new	   academic	   press	   2013;	   =	   Austriaca.	  
Schriftenreihe	  des	  Instituts	  für	  Österreichkunde.	  5.),	  285	  S.	  

• Helmut	   Konrad,	   Christa	   Hämmerle,	   Manfried	   Rauchensteiner,	   Der	   Erste	   Weltkrieg.	   Die	   große	  
Erschütterung	  und	  der	  Keim	  des	  Neuen,	  12	  Vorlesungen,	  Graz	  2013,	  240	  S.	  inkl.	  DVD.	  

• Cornelius	   Lehnguth,	   Waldheim	   und	   die	   Folgen.	   Der	   parteipolitische	   Umgang	   mit	   dem	  
Nationalsozialismus	   in	   Österreich	   (Studien	   zur	   historischen	   Sozialwissenschaft,	   35,	   hg.	   von	  
Gerhard	   Botz	   und	   Josef	   Ehmer	   gemeinsam	   mit	   Peter	   Becker,	   Gabriella	   Hauch,	   Tim	   Kirk,	   Stein	  
Ugelvik	  Larsen,	  Sheilagh	  Ogilvie,	  Irina	  Scherbakova,	  Alexander	  von	  Plato	  und	  Susan	  Zimmermann),	  
Frankfurt	  2013,	  529	  S.	  

• Tamara	   Scheer,	   "Minimale	   Kosten,	   absolut	   kein	   Blut!":	   Österreich-‐Ungarns	   Präsenz	   im	   Sandžak	  
von	   Novipazar	   (1879-‐1908)	   (=Neue	   Forschungen	   zur	   ostmittel-‐	   und	   südosteuropäischen	  
Geschichte	  5,	  Frankfurt	  et	  al.	  2013),	  282	  S.	  
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• Amt	  der	  OÖ	   Landesregierung	  Direktion	  Kultur	   (Hg.),	  Christoph	  Benedikter	   –	   Elisabeth	  Gruber	   –	  
Andrea	   Scheichl	   –	   Karl	   Vocelka	   (Red.),	   Alte	   Spuren.	   Neue	  Wege.	   Katalog	   zur	   Landesausstellung	  
Oberösterreich	  &	  Südböhmen.	  2	  Bde.	  Linz	  2013.	  

	  

5.2	  Sammelbände	  
	  
• Helmut	  Konrad,	  Wolfgang	  Maderthaner	   (Eds.),	  Routes	   into	   the	  Abyss.	  Coping	  with	  Crises	   in	   the	  

1930s	  (=	  International	  Studies	  in	  Social	  History	  21),	  Berghahn	  Books:	  New	  York,	  Oxford	  2013,	  230	  
S.	  (peer	  reviewed)	  

• Karin	   Fest,	   Marie-‐Noelle	   Yazdanpanah,	   Sabrina	   Rahman	   (Eds.):	   Mies	   van	   der	   Rohe,	   Richter,	  
Graeff	  &	  Co.	  Alltag	  und	  Design	  in	  der	  Avantgardezeitschrift	  G,	  Turia+Kant,	  Wien	  –	  Berlin	  2013,	  189	  
S.	  

• Gerhard	  Botz	  mit	  Brigitte	  Pellar,	  Ernst	  Bruckmüller	  u.a.	   (Hg.),	  Wissenschaft	  über	  Gewerkschaft.	  
Analysen	  und	  Perspektiven,	  Wien:	  ÖGB-‐Verl.	  2013	  ,	  412	  S.	  

	  

5.3	  Beiträge	  in	  Sammelbänden	  
• Dieter	   Bacher,	   Zwangsarbeit	   in	   Österreich	   und	   die	   Arbeit	   des	   „Österreichischen	  

Versöhnungsfonds“.	   Zur	   Einleitung.	   in:	   Dieter	   Bacher	   –Stefan	   Karner	   (Hg.),	   Zwangsarbeiter	   in	  
Österreich	   1939-‐1945	   und	   ihr	   Nachkriegsschicksal.	   Ergebnisse	   der	   Auswertung	   des	  
Aktenbestandes	   des	   „Österreichischen	   Versöhnungsfonds“.	   Ein	   Zwischenbericht.	   Innsbruck	   –	  
Wien	  –	  Bozen	  2013,	  S.	  15–58.	  

• Dieter	   Bacher,	   Eine	   neue	  Heimat.	   Eine	  Motivanalyse	   in	  Österreich	   verbliebener	   Zwangsarbeiter	  
anhand	  des	  Aktenbestandes	  des	  „Österreichischen	  Versöhnungsfonds“,	  in:	  Dieter	  Bacher	  –Stefan	  
Karner	  (Hg.),	  Zwangsarbeiter	  in	  Österreich	  1939-‐1945	  und	  ihr	  Nachkriegsschicksal.	  Ergebnisse	  der	  
Auswertung	  des	  Aktenbestandes	  des	  „Österreichischen	  Versöhnungsfonds“.	  Ein	  Zwischenbericht.	  
Innsbruck	  –	  Wien	  –	  Bozen	  2013,	  S.	  271–323.	  

• Dieter	   Bacher,	   Zwangsarbeiter	   und	   Displaced	   Persons	   in	   der	   Südoststeiermark.	   in:	   Wolfram	  
Dornik	   –	   Rudolf	   Grasmug	   (Hg.),	   Neue	   Heimaten.	   Kommen	   –	   Bleiben	   –	   Gehen.	   Migration	   und	  
Kulturtransfer	  in	  der	  Südoststeiermark.	  Begleitband	  zur	  Sonderausstellung	  im	  Museum	  im	  Tabor,	  
Feldbach	  2013.	  

• Kurt	  Bauer,	  Mit	  dem	  Fahrrad	  durch	  die	  Apokalypse.	  Geschichten	  vom	  Leben	  und	  Überleben	   im	  
Jahr	   1945,	   in:	   Bernhard	   Hachleitner,	   Matthias	   Marschik,	   Rudolf	   Müllner,	   Michael	   Zappe,	   Hg.:	  
Motor	  bin	  ich	  selbst.	  200	  Jahre	  Radfahren	  in	  Wien,	  Wien	  2013,	  S.	  124–129.	  

• Christoph	  Benedikter,	  Der	  Nationalitätenkonflikt	   in	  den	  böhmischen	  Ländern	  bis	  zum	  Zerfall	  der	  
Monarchie,	   in:	   Amt	   der	   OÖ	   Landesregierung	   Direktion	   Kultur	   (Hg.),	   Christoph	   Benedikter	   –	  
Elisabeth	  Gruber	  –	  Andrea	   Scheichl	   –	  Karl	  Vocelka	   (Red.),	  Alte	   Spuren.	  Neue	  Wege.	  Katalog	   zur	  
Landesausstellung	  Oberösterreich	  &	  Südböhmen.	  Linz	  2013,	  S.	  179–191.	  

• Heinrich	   Berger,	   Zwischen	   Arbeit	   und	   Strafe.	   Ausländische	   Zwangsarbeiter	   in	  
Konzentrationslagern	   im	   heutigen	   Österreich,	   in:	   Dieter	   Bacher	   und	   Stefan	   Karner,	   Hg.	  
Zwangsarbeiter	  in	  Österreich	  1939-‐1945	  und	  ihr	  Nachkriegsschicksal:	  Ergebnisse	  der	  Auswertung	  
des	   Aktenbestandes	   des	   "Österreichischen	   Versöhnungsfonds",	   Wien-‐Innsbruck-‐Bozen	   2013,	   S.	  
119-‐138.	  
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• Sema	  Colpan,	  Der	   Ingenieur	  als	  Blaupause	   für	  die	  Kunst	   In:	  Karin	  Fest,	   Sabrina	  Rahman,	  Marie-‐
Noëlle	   Yazdanpanah	   (Hg.):	   Mies	   van	   der	   Rohe,	   Richter,	   Graeff	   &	   Co.	   Alltag	   und	   Design	   in	   der	  
Avantgardezeitschrift	  G,	  Wien	  –	  Berlin	  2013.	  

• Sema	   Colpan,	   Exakter,	   leichter,	   schneller.	   Betriebsberatung	   durch	   den	   Filmdienst	   des	  
Wirtschaftsförderungsinstituts.	   In:	   Franz	   X.	   Eder	   et	   al.	   (Hg.):	   Kulturen	   des	   Ökonomischen.	  
Historisch-‐kulturwissenschaftliche	   Beiträge,	   Veröffentlichungen	   des	   Instituts	   für	   Europäische	  
Ethnologie).	  Wien	  2013.	  98-‐119.	  

• Wolfram	  Dornik,	   „Die	   deutschen	   Kolonien	   [...]	   bringen	  mit	   grosser	   Bereitwilligkeit	   Vorräte	   und	  
beschenken	   die	   Truppen	   reichlich.“	   Die	   Politik	   Österreich-‐Ungarns	   gegenüber	   der	   Ukraine	   und	  
den	  Schwarzmeerdeutschen	  im	  Ersten	  Weltkrieg,	  in:	  Alfred	  Eisfeld	  –	  Guido	  Hausmann	  –	  Dietmar	  
Neutatz	   (Hg.),	   Besetzt,	   interniert,	   deportiert.	   Der	   Erste	   Weltkrieg	   und	   die	   deutsche,	   jüdische,	  
polnische	  und	  ukrainische	  Zivilbevölkerung	  im	  östlichen	  Europa.	  Essen	  2013,	  107-‐126.	  

• Regina	   Fritz,	   Divergierende	   Ghettoerfahrungen	   –	   Alltag	   in	   den	   ungarischen	   Ghettos,	   in:	   Imke	  
Hansen/Katrin	   Steffen/Jochen	   Tauber	   (Hrsg.),	   Lebenswelt	   Ghetto.	   Alltag	   und	   soziales	   Umfeld	  
während	   der	   nationalsozialistischen	   Verfolgung,	   Wiesbaden	   2013	   (=	   Veröffentlichungen	   des	  
Nordost-‐Instituts	  18),	  S.	  346-‐368.	  

• Stefan	   Karner,	   Die	   „Hausherren“	   der	   Lubjanka.	   Zu	   den	   Biographien	   der	   Vorsitzenden	   der	  
sowjetischen	   Staatssicherheit	   1917–2012,	   in:	   Alfred	   Ableitinger	   –	  Martin	  Moll	   (Hg.),	   Licence	   to	  
detect.	  Festschrift	  für	  Siegfried	  Beer	  zum	  65.	  Geburtstag.	  Graz	  2013,	  S.	  139–181.	  

• Stefan	  Karner,	   Folgen	  des	  Ersten	  Weltkriegs,	   in:	   1914–2014.	  Grundlagenpapier	  Österreichischer	  
Wissenschaftlerinnen	  und	  Wissenschaftler	   aus	  Anlass	   des	  Gedenkens	   des	  Ausbruchs	   des	   Ersten	  
Weltkriegs	  vor	  100	  Jahren.	  Wien	  2013,	  S.	  30–33.	  

• Martin	   Eichtinger	   –	   Stefan	   Karner	   –	  Mark	   Krämer	   –	   Peter	   Ruggenthaler,	   Günter	   Bischof	   zum	  
Sechziger!,	   in:	   	   Martin	   Eichtinger	   –	   Stefan	   Karner	   –	   Mark	   Krämer	   –	   Peter	   Ruggenthaler,	  
Reassessing	  History	  from	  two	  Continents.	  Festschrift	  Günter	  Bischof.	  Innsbruck	  2013,	  S.	  17–22.	  

• Karin	   Fest	   und	   Carina	   Lesky	   »Expressio-‐Furioso«:	   Zu	   den	   Perspektiven	   eines	   Filmamateurs,	  mit	  
Karin	   Fest,	   in:	   Fest,	   Karin,	   Sabrina	  Rahman	  and	   	  Marie	   Yazdanpanah	   (Hg.):	   „Mies	   van	  der	  Rohe,	  
Richter,	  Graeff	  &	  Co.	  Alltag	  und	  Design	  in	  der	  Avantgarde-‐Zeitschrift	  G.,	  Wien	  –	  Berlin	  2013.	  

• Stefan	   Karner,	   Peter	   Rosegger	   und	   die	   Orientierung	   der	   steirischen	   NS-‐Kulturpolitik,	   Gerald	  
Schöpfer	  (Hg.),	  Peter	  Rosegger.	  Leben	  und	  Wirken.	  Graz	  2013,	  S.	  107–114.	  

• Helmut	   Konrad,	   Die	   Bruchlinie	   1934	   und	   die	   Notwendigkeit	   einer	   theoretisch	   fundierten	  
Geschichtswissenschaft,	   in:	   Gerald	   Schöpfer	   und	   Barbara	   Stelzl-‐Marx	   (Hg),	   Wirtschaft.	   Macht.	  
Geschichte.	  Brüche	  und	  Kontinuitäten	  im	  20.	  Jahrhundert,	  Graz	  2013,	  S.	  47-‐57.	  

• Helmut	  Konrad,	  Ursula	  Schneider	  und	  die	  Universität	  Graz,	  in:	  Fritz	  Hendrich	  (Hg.),	  Ethik	  und/oder	  
Management.	  Graz:	  Nausner	  und	  Nausner	  2013,	  S.	  147-‐158.	  

• Helmut	   Konrad,	   Ein	   Frieden,	   der	   die	   Hoffnung	   auf	   Frieden	   begräbt?	   Die	   Neuordnung	   der	  Welt	  
1919	  -‐	  1922,	   in:	  Alfred	  Ableitinger,	  Martin	  Moll	   (Hg.):	  Licence	  to	  Detect.	  Festschrift	   für	  Siegfried	  
Beer	  zum	  65.	  Geburtstag	  (=Schriftenreihe	  des	  Instituts	  für	  Geschichte	  19),	  Graz	  2013,	  S.	  212-‐233.	  

• Helmut	   Konrad,	   Sozialutopien	   und	   Gewerkschaften,	   in:	   Brigitte	   Pellar	   (Hg.):	  Wissenschaft	   über	  
Gewerkschaften	  Analysen	  und	  Perspektiven.	  Wien:	  OGB	  Verlag	  2013,	  S.	  351-‐370.	  
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• Carina	  Lesky	  »Situating	  Artistic	  Work	  in	  Dynamic	  Urban	  Planning:	  the	  Coexistence	  of	  Artistic	  and	  
Urban	   Artistic	   Work	   in	   European	   Metropolitan	   Areas«,	   in:	   Viktória	   Szirmai,	   Heinz	   Fassmann	  
(Hg.),Metropolitan	  Regions	  in	  Europe,	  Budapest	  –	  Wien	  2013,	  197–221.	  

• Siegfried	  Mattl,	  Werner	   Graeff	   und	   der	   Spitzkühler	   oder	   die	   Listen	   des	   Künstler-‐Ingenieurs,	   in:	  
Karin	  Fest/	  Sabrina	  K.	  Rahman/	  Marie-‐Noelle	  Yazdanpanah	  (Hg.):	  Die	  Zeitschrift	  „G“	  	  -‐	  	  Historische	  
Avantgarde	  und	  Alltag,	  Wien	  2013	  

• Siegfried	  Mattl,	  Die	  Masken	  der	  Authentizität.	  Von	  D.	  A.	  Pennebakers	  „Don´t	  Look	  Back“	  zu	  Todd	  
Haynes	   „I´m	   Not	   There“,	   in:	   Michael	   Rössner/	   Heidemarie	   Uhl	   (Hg.):	   Renaissance	   der	  
Authentizität?	   Über	   die	   neue	   Sehnsucht	   nach	   dem	   Ursprünglichen,	   Bielfeld	   2012,	   transkript	  
Verlag,	  S.	  175	  –	  184.	  

• Siegfried	  Mattl,	  Der	  Kilometerfresser.	  Ein	  kakanischer	  road	  movie	  aus	  1925,	   in:	  Miklos	  Fenyves/	  
Amalia	   Kerekes/	   Balint	   Kovacs/	   Magdolna	   Orosz	   (Hg.):	   Habsburg	   bewegt.	   Topografien	   der	  
Österreichisch-‐Ungarischen	  Monarchie,	   Frankfurt/M.	   2013	   /ISBN	   978-‐3-‐631-‐62314-‐5//,	   S.	   187	   –	  
202.	  

• Siegfried	   Mattl,	   Foto,	   Film,	   Geschichte.	   Das	   Bild	   der	   Vergangenheit	   bei	   Siegfried	   Kracauer,	   in:	  
Drehli	   Robnik/	   Amália	   Kerekes/	   Katalin	   Teller	   (Hg.):	   Film	   als	   Loch	   in	   der	   Wand.	   Kino	   und	  
Geschichte	  bei	  Siegfried	  Kracauer,	  Wien	  2013,	  Verlag	  Turia&Kant,	  S.	  116	  –	  127.	  

• Siegfried	  Mattl,	   Die	   Revolte	   der	   Bilder/	   Revolt	   of	   the	   Image,	   in:	   Klaus	   Albrecht	   Schröder/	   Elsy	  
Lahner	  (Hg.):	  Gottfried	  Helnwein,	  Ostfildern	  2013,	  Hatje	  Cantz,	  S.	  32	  –	  45.	  

• Siegfried	  Mattl,	  Vrääth	  Öhner,	  The	  Aestetic	  of	  the	  Possible:	  The	  Green	  Cockatoo	  as	  Bricolage	  of	  
Heterogeneous	  Traditions,	  in:	  Ryan	  Shand/	  Ian	  Craven	  (Ed.):	  Small-‐Gauge	  Storytelling.	  Discovering	  
the	  Amateur	  Fiction	  Film,	  Edinburgh	  2013,	  Edinburgh	  University	  Press,	  S.	  243	  –	  259.	  

• Siegfried	   Mattl,	   Filmgeschichte	   als	   Sozialgeschichte	   der	   Stadt	   Wien	   nach	   1945,	   in:	   Michael	  
Dippelreiter	   (Hg.):	   Wien.	   Die	   Metamorphosen	   einer	   Stadt,	   Wien/	   Köln/	   Weimar	   2013,	   Böhlau	  
Verlag,	  S.	  355	  -‐	  	  395.	  

• Siegfried	  Mattl,	  O	   Caso	   da	  Viena	  Vermelha,	   in:	   Lua	  Nova.	   Revista	   de	   cultura	   e	   politica,	  Nr.	   89/	  
2013,	  Sao	  Paulo	  2013,	  S.	  191	  –	  213.	  

• Siegfried	   Mattl,	   Die	   ephemere	   Stadt.	   Urbane	   Sequenzen	   in	   Wiener	   Amateur-‐	   und	  
Gebrauchsfilmen,	   in:	   Brigitta	   Schmidt-‐Lauber/	   Klara	   Löffler/	   Ana	   Rogojanu/	   Jens	   Wietschorke	  
(Hg.):	  Wiener	   Urbanitäten.	   Kulturwissenschaftliche	   Ansichten	   einer	   Stadt,	  Wien/	   Köln/	  Weimar	  
2013,	  Böhlau	  Verlag,	  S.	  214	  –	  231.	  

• Siegfried	   Mattl,	   Lob	   des	   Gärtners.	   Der	   Krieg	   und	   die	   Krise	   der	   Urbanität,	   in:	   Alfred	   Pfoser/	  
Andreas	  Weigl	  (Hg.):	  Im	  Epizentrum	  des	  Zusammenbruchs.	  Wien	  im	  ersten	  Weltkrieg,	  Wien	  2013,	  
Metroverlag,	  S.	  470	  –	  475.	  

• Siegfried	   Mattl,	   Levá	   opozice	   v	   Rakousku	   v	   období	   Kreiského,	   in:	   Michal	   Stehlik/	   Gerald	   M.	  
Sprengnagel	  (eds.):	  Kreiského	  éra	  v	  Rakousku	  a	  období	  normalizace	  v	  CSSR,	  Praze	  2013,	  S.	  125	  –	  
143.	  

• Lydia	  Nsiah,	  “Es	  lebe	  die	  elementare	  Gestaltung”	  –	  der	  beseelte	  Werbefilm.	  In:	  Karin	  Fest,	  Sabrina	  
Rahman,	  Marie-‐Noëlle	  Yazdanpanah	   (Hg.):	  Mies	  van	  der	  Rohe,	  Richter,	  Graeff	  &	  Co.:	  Alltag	  und	  
Design	  in	  der	  Avantgardezeitschrift	  G,	  Wien-‐Berlin:	  Turia	  +	  Kant	  2013.	  

• Peter	   Ruggenthaler,	   Im	   Schatten	   der	   Stalin-‐Note:	   Der	   Kreml	   und	   Kekkonens	   Initiative	   für	   ein	  
neutrales	  Skandinavien,	  in:	  Jahrbuch	  für	  Historische	  Kommunismusforschung	  2013,	  S.	  91–105.	  
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• Peter	  Ruggenthaler,	  Zur	  Rolle	  der	  sowjetischen	  Besatzung	  Österreichs	  in	  der	  Außenpolitik	  Stalins,	  
in:	  Alfred	  Ableitinger,	  Martin	  Moll	  (Hg.),	  Licence	  to	  detect.	  Festschrift	  für	  Siegfried	  Beer	  zum	  65.	  
Geburtstag.	  Schriftenreihe	  des	  Instituts	  für	  Geschichte.	  Bd.	  19.	  Graz	  2013,	  S.	  474–492.	  

• Peter	  Ruggenthaler,	  The	  function	  of	  the	  Soviet	  Occupation	  of	  Austria	  in	  Stalin’s	  Foreign	  Policy,	  in:	  
Martin	  Eichtinger	  –	  Stefan	  Karner	  –	  Mark	  Kramer	  –	  Peter	  Ruggenthaler	  (Hg.),	  Reassessing	  History	  
from	   Two	   Continents.	   Festschrift	   Günter	   Bischof.	   Veröffentlichungen	   des	   Ludwig	   Boltzmann-‐
Instituts	  für	  Kriegsfolgen-‐Forschung,	  Bd.	  26.	  Innsbruck	  2013,	  S.	  141–155.	  

• Peter	  Ruggenthaler,	  Neutrality	  for	  Germany	  or	  Stabilization	  of	  the	  Eastern	  Bloc?	  New	  Evidence	  on	  
the	  Decision-‐Making	  Process	  of	   the	  Stalin	  Note,	   in:	  Mark	  Kramer	  –	  Vít	  Smetana	   (Hg.),	   Imposing,	  
Maintaining,	  and	  Tearing	  Open	  the	  Iron	  Curtain:	  The	  Cold	  War	  in	  East-‐Central	  Europe,	  1945–1989.	  
Harvard	  Cold	  War	  Studies	  Book	  Series.	  Lanham	  2013.	  

• Tamara	   Scheer,	   Prvi	   Balkanski	   Rat	   u	   viđenjima	   Austrougarske	   Štampe	   na	   nemačkom	   jeziku,	   in:	  
Srdjan	  Rudić	  /	  Miljan	  Milkić	  (ed.),	  Balkanski	  ratovi	  1912/1913:	  nova	  viđenja	  i	  tumačenja	  (Beograd	  
2013),	  277-‐291.	  

• Tamara	   Scheer,	   Lebenskonzepte,	   politische	   Nationsbildung,	   Identitäten	   und	   Loyalitäten	   in	  
Österreich-‐Ungarn	  und	  Bosnien-‐Herzegowina,	  in:	  Richard	  Bessel,	  Laura	  Engelstein,	  Michael	  Geyer	  
(Hrsg.),	   Zeitalter	   der	   Gewalt.	   Zur	   Geopolitik	   und	   Psychopolitik	   des	   Ersten	   Weltkriegs	   (Age	   of	  
Violence.	  Geopolitics	  and	  Psycho-‐Politics	  of	  the	  First	  World	  War)	  (Frankfurt	  a.M.	  2013).	  

• Tamara	   Scheer,	   Österreich-‐Ungarns	   Besatzungsregime	   im	   Königreich	   Polen	   unter	   besonderer	  
Berücksichtigung	   von	   Religions-‐	   und	   Kultusfragen	   (1915-‐1918),	   in:	   Alfred	   Eisfeld,	   Guido	  
Hausmann,	   Dietmar	  Neutatz	   (Hrsg.),	   Besetzt,	   interniert,	   deportiert	   Der	   Erste	  Weltkrieg	   und	   die	  
deutsche,	   jüdische,	   polnische	   und	   ukrainische	   Zivilbevölkerung	   im	   östlichen	   Europa	  
(=Veröffentlichungen	  zur	  Kultur	  und	  Geschichte	  des	  östlichen	  Europa	  39,	  Essen	  2013),	  173-‐198.	  

• Barbara	  Stelzl–Marx,	  Two	  Days	  of	  Drama:	  Preparation	  and	  Execution	  of	   the	  Vienna	  Summit,	   in:	  
Günter	   Bischof	   –	   Stefan	   Karner	   –	   Barbara	   Stelzl-‐Marx	   (Hg.),	   The	   Vienna	   Summit	   and	   its	  
Importance	  in	  International	  History.	  Harvard	  Cold	  War	  Studies	  Book	  Series.	  Lanham	  2013,	  S.	  264–
286.	  

• Andrea	  Strutz,	  Erinnerungen	  an	  Österreich	  im	  Familiengedächtnis	  jüdischer	  Vertriebener	  in	  New	  
York,	   in:	   Institut	   für	   jüdische	   Geschichte	   Österreichs	   (Hg):	   Drei	   Generationen	   –	   Shoa	   und	  
Nationalsozialismus	  im	  Familiengedächtnis,	  St.	  Pölten	  2013,	  S.	  50-‐57.	  

• Andrea	  Strutz,	  Erinnerungen	  an	  Österreich	  im	  Familiengedächtnis	  jüdischer	  Vertriebener	  in	  New	  
York,	   in:	   Institut	   für	   jüdische	   Geschichte	   Österreichs	   (Hg):	   Drei	   Generationen	   –	   Shoa	   und	  
Nationalsozialismus	  im	  Familiengedächtnis,	  St.	  Pölten	  2013,	  S.	  50-‐57.	  

	  

5.3.1	  Peer-‐reviewte	  Beiträge	  in	  Sammelbänden	  

• Helmut	  Konrad,	  The	  Significance	  of	  February	  1934	  in	  Austria,	   in	  both	  National	  and	  International	  
Context,	   in:	   Helmut	   Konrad,	  Wolfgang	  Maderthaner	   (Eds.),	   Routes	   into	   the	   Abyss.	   Coping	  with	  
Crises	   in	   the	   1930s	   (=	   International	   Studies	   in	   Social	   History	   21),	   Berghahn	   Books:	   New	   York,	  
Oxford	  2013,	  S.	  20-‐32.	  

• Helmut	  Konrad,	  Wolfgang	  Maderthaner,	  Introduction,	  in:	  Helmut	  Konrad,	  Wolfgang	  Maderthaner	  
(Eds.),	   Routes	   into	   the	  Abyss.	   Coping	  with	   Crises	   in	   the	   1930s	   (=	   International	   Studies	   in	   Social	  
History	  21),	  Berghahn	  Books:	  New	  York,	  Oxford	  2013,	  S.	  1-‐11.	  
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• Siegfried	   Mattl,	   Hugo	   Bettauer´s	   Blue	   Stain:	   American	   Blackness	   in	   the	   Viennese	   Mode,	   in:	  
Charlotte	   Szilagyi/	   Sabrina	   K.	   Rahman/	   Michael	   Saman:	   Imagining	   Blackness	   in	   Germany	   and	  
Austria,	  Cambridge	  Scholar	  Publishing	  2012,	  S.	  43	  –	  56	  (publ.	  2013)	  

• Andrea	   Strutz,	   Effects	   of	   the	   cultural	   capital	   in	   careers	   of	   young	   Austrian	   Jewish	   refugees	   in	  
Canada.	  A	  biographical	  approach	  to	  their	  life	  stories,	  in:	  Patrick	  Imbert,	  Klaus-‐Dieter	  Ertler	  (Eds.):	  
Cultural	   Challenges	   of	   Migration	   in	   Canada	   /	   Les	   défis	   culturels	   de	   la	   migration	   au	   Canada	  
(=Canadiana	  12),	  Frankfurt	  am	  Main:	  Peter	  Lang	  Verlag	  2013,	  S.	  175-‐193.	  

	  
In	  Druckvorbereitung:	  	  
	  

• Heinrich	   Berger,	   Migration,	   Integration	   oder	   Segregation	   von	   Juden	   in	   Wien.	   Eine	  
mikroanalytische	   Annäherung	   anhand	   eines	   kleinen	   Häuserblocks	   in	   der	   Leopoldstadt,	   in:	  
Wladimir	  Fischer	  u.	  Gerhard	  Meißl	  (Hg.),	  »Brückenschläge«	  /	  »Bridging	  the	  Divide«.	  Synergien	  von	  
Kultur-‐	  und	  Sozialgeschichte	  in	  der	  Wiener	  Stadtgeschichte	  vor	  dem	  I.	  Weltkrieg,	  Wien	  2013.	  

• Gerhard	  Botz,	  Prologo,	   in:	  Mercedes	  Vilanova	  (Hg.),	  Mauthausen,	  despúes.	  Exilio	  y	  represión	  de	  
los	  republicanos	  españoles,	  Madrid	  2014,	  S.	  11-‐23.	  

• Gerhard	  Botz,	  Die	  Präsidentin	  als	  Geschichtspolitikerin,	   in:	  Helfried	  Carl,	  Gerhard	  Marschall	  und	  
Reinhard	  Deutsch	   (Hg.),	  Vielklang.	  Barbara	  Prammer	  60.	  Die	   Festschrift	   zum	  60.	  Geburtstag	  der	  
Nationalratspräsidentin,	  Wien	  –	  Ohlsdorf	  2014,	  S.	  34-‐35.	  

• Gerhard	  Botz,	  The	  coming	  of	  the	  Dollfuss/Schuschnigg	  regime	  and	  the	  stages	  of	  its	  development	  
in:	  Aristotle	  Kallis	  und	  António	  Pinto	  (Hg.),	  Rethinking	  fascism	  and	  dictatorship,	  London	  2014.	  

• Gerhard	   Botz,	   Vom	   „Reich“	   über	   Europa	   zu	   Österreich.	   Wandlungen	   in	   Heers	   historisch-‐
politischem	   Denken,	   in:	   Clemens	   Stepina	   (Hg.),	   Zwischen	   Literatur	   und	  Wissenschaft.	   Friedrich	  
Heers	  Zugänge	  zu	  Wort	  und	  Text,	  Wien	  2014.	  

• Karin	  Fest	  und	  Carina	  Lesky	  »Unconscious	  Diaries	  of	  History	  –	  Filmic	  Encounters	  of	  the	  American	  
in	   Vienna,	  mit	   Karin	   Fest,	   in:	   Joshua	   Parker	   and	   Ralph	   Poole	   (Hg.):	   Austria	   and	  America:	   Cross-‐
Cultural	  Encounters	  1865-‐1933,	  Vienna/Zurich	  (erwartet	  2014).	  

• Karin	  Fest	  und	  Carina	   Lesky	   »Der	  Amateur	  als	  Magier«,	   in:	   Siegfried	  Mattl	   et	   al	   (Hg.):	  Amateur	  
Film	  Archeology	  (erwartet	  für	  2014).	  

• Andrea	  Strutz,	  Labour,	  land	  and	  refuge:	  Austrian	  immigration	  to	  Canada	  in	  the	  late	  19th	  and	  20th	  
century,	   in:	   Waldemar	   Zacharasiewicz,	   Fritz	   Kirsch	   (Hg.),	   Immigration	   und	   Integration	   in	  
Nordamerika:	  Kanadische	  und	  österreichische	  Perspektiven.	  Immigration	  and	  Integration	  in	  North	  
America:	  Canadian	  and	  Austrian	  Perspectives.	  Migration	  und	  Integration	  in	  Kanada/Nordamerika	  
–	  ein	  Muster	  für	  Österreich/Europa?,	  Wien:	  V&R	  unipress	  2014,	  23	  S.	  

• Andrea	   Strutz,	   “Detour	   to	   Canada”.	   The	   fate	   of	   juvenile	   Austrian	   Jewish	   refugees	   after	   the	  
“Anschluss”	  in	  1938,	  in:	  Monica	  Tempian,	  Simone	  Gigliotti	  (eds.),	  Victims,	  Orphans,	  Refugees:	  The	  
Fate	   of	   Europe's	   Children	   and	   Youth	   (1933-‐1949),	   Wellington,	   London	   2015,	   20	   S.	   (submitted,	  
under	  peer	  review)	  
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5.4	  Peer-‐review	  Beiträge	  in	  Fachzeitschriften	  (indiziert)	  
	  

• Regina	  Fritz,	  Ungarn	  nach	  dem	  Krieg.	  Geschichtspolitik	  als	   Instrument	  der	  Demokratisierung,	   in:	  
Jahrbuch	  für	  Politik	  und	  Geschichte	  3	  (2013),	  S.	  77-‐93.	  

• Siegfried	  Mattl,	  Ernst	  Hanisch.	  Der	  große	   Illusionist.	  Otto	  Bauer	   (1881	  –	  1938),	   in:	   international	  
review	  of	  social	  history,	  vol.	  58,	  part	  1/	  april	  2013,	  Cambridge	  University	  Press,	  S.	  126	  –	  128.	  	  

• Tamara	  Scheer,	  A	  Micro-‐Historical	  Experience	  in	  the	  Late	  Ottoman	  Balkans:	  The	  Case	  of	  Austria-‐
Hungary	  in	  Sanjak	  Novi	  Pazar	  (1879-‐1908),	  in:	  Hakan	  Yavuz,	  Isa	  Blumi	  (eds.),	  War	  and	  Nationalism.	  
The	  Balkan	  Wars	  (1912-‐13)	  and	  Socio-‐Political	  Implications	  (Salt	  Lake	  City	  2013),	  197-‐229.	  

	  
In	  Druckvorbereitung:	  

• Sema	  Colpan,	  Lydia	  Nsiah,	  Joachim	  Schätz:	  Verbinden,	  Formen,	  Aufbauen.	  Brückenbauer	  und	  die	  
Produktivität	   des	   Kinos.	   In:	   Sema	   Colpan,	   Lydia	   Nsiah,	   Joachim	   Schätz	   (Hg.):	   Sponsored	   Films:	  
Strategien	   und	   Formen	   für	   eine	   modernisierte	   Gesellschaft.	   zeitgeschichte	   2,	   Innsbruck-‐Wien-‐
Bozen:	  Studienverlag	  2014.	  Volume	  41	  –	  March/April	  2014.	  S.	  102-‐120.	  

• Richard	  Germann,	   'Alois	  Musil	  und	  der	   k.	  u.	   k.	  Anteil	   am	  „Wüstenkrieg“	  1914/15',	   in:	   Schipper,	  
Friedrich	   T.	   	  –	   Selz,	   Gebhard	   J.	   –	   Veselá,	   Martina	   (Hg.),	   Alois	   Musil	   –	   Scheich	   Musa:	   ein	  
österreichisch-‐tschechischer	   Orientpionier.	   Festband	   zum	   100-‐jährigen	   Jubiläum	   seines	   opus	  
magnum	  »Arabia	  Petraea«	  (1907/08–2007/08)	  (eingereicht	  –	  angenommen)	  

• Andrea	   Strutz,	   Admisión	   Vacilante:	   Experiencias	   Migratorias	   Diversas	   de	   Refugiados	   Judíos	  
Austríacos	   en	   Canadá,	   in:	   Histora,	   Antropologia	   Y	   Fuentes	   Orales,	   Band	   47-‐48,	   2014	   (peer	  
reviewed	  Zeitschrift	  der	  Kategorie	  B).	  

 
 

5.5	  Artikel	  in	  Fachzeitschriften	  
• Regina	   Fritz,	   Narrating	   the	   Camp.	   The	   integration	   of	   oral	   history	   interviews	   into	   the	   redesign,	  

in:	  	  Bulletin	  Mauthausen	  1	  (2013),	  S.	  43-‐45.	  

• Regina	  Fritz,	  Das	  Lager	  erzählen.	  Der	  Einsatz	  von	  Oral	  History-‐Interviews	  bei	  der	  Neugestaltung,	  
in:	  KZ-‐Gedenkstätte	  Mauthausen/Mauthausen	  Memorial	  2012,	  S.	  99-‐101.	  

• Regina	  Fritz,	  Attitudinal	  Lives:	  A	  Survey	  of	  Austrian	  Students	  Attitudes	  towards	  Muslims	  and	  Jews,	  
Vergangenheitsbewaeltigung	   and	   World	   War	   II,	   and	   Democratic	   Dispositions	   [zusammen	   mit	  
Petra	   Ziegler,	   Yvonne	   Schuermann-‐Zehetner,	   Alexander	   Salzmann	   und	   Oliver	   Rathkolb],	   in:	  
Contemporary	  Austrian	  Studies	  21	  (2013).	  

• Carina	   Lesky,	   Planning	   Realities	   of	   Public	   Space:	   At	   Ground	   Level	   with	   Artistic	   Practice,	   mit	  
Anamarija	   Batista	   und	   Szilvia	   Kovàcs,	   im	   Architekturmagazin	   Život	   umjetnosti	   92-‐2013,	   Zagreb	  
(June	  2013).	  	  

• Carina	   Lesky,	   Sidewalk	   Stories:	   Janet	   Cardiff’s	   Audio-‐Visual	   Excursions.	   Word	   &	   Image.	  
Routeledge.	  (erwartet	  für	  2014)	  

• Alexander	  Prenninger,	  Evakuierungslager	  Mauthausen.	  Häftlingstransporte	   in	  den	  Lagerkomplex	  
Mauthausen	   in	   der	   Endphase	   des	   KZ-‐Systems,	   in:	   KZ-‐Gedenkstätte	  Mauthausen	   /	   Mauthausen	  
Memorial	  2012.	  Forschung	  -‐	  Dokumentation	  -‐	  Information,	  Wien	  2013,	  S.	  53-‐69.	  
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• Michaela	  Scharf,	  “Österreich	  hört	  seine	  Führer!”	  (1934).	  Ein	  Propagandafilm	  zur	  “Vaterländischen	  
Platte”	   im	   Austrofaschismus,	   in:	   Pekka	   Gronow/Christiane	   Hofer	   (Hg.),	   Beiträge	   zur	   Geschichte	  
der	  Schallplattenindustrie	  Vol.	  5.	  Wien	  2013,	  85-‐92.	  

• Tamara	   Scheer,	   Österreich-‐Ungarns	   Präsenz	   im	   Sandschak	   von	   Novipazar	   (1879-‐1908).	   Ein	  
Auslandseinsatz	  lange	  vor	  der	  Gründung	  von	  UNO,	  NATO	  und	  EU,	  in:	  Österreichische	  Militärische	  
Zeitschrift	  Heft	  5	  (2013),	  547-‐553.	  

	  

5.6	  Internetpublikationen	  
• Heinrich	  Berger,	  Alle	  totalitären	  Ideologien	  müssen	  gebannt	  werden.	  Kommentar	  der	  anderen,	  in:	  

Der	   Standard,	   18.	   November	   2013,	   S.	   30.	   (http://derstandard.at/1381373746955/Alle-‐
totalitaeren-‐Ideologien-‐muessen-‐gebannt-‐werden)	  	  

• Gerhard	   Botz,	   99,7	   Prozent,	   in:	   Die	   Presse	   -‐	   Spectrum,	   6.	   April	   2013,	   S.	   IV;	   korrigiert:	  
[http://diepresse.com/home/spectrum/zeichenderzeit/1385271/print.do	  (10.4.2013)]	  

• Gerhard	   Botz,	   Volksbefragung:	   Die	   Gewaltfrage	   wird	   nicht	   gestellt.	   -‐	   Leser-‐Kommentar	  
[http://derstandard.at/1358303974735/Volksbefragung-‐Die-‐Gewaltfrage-‐wird-‐nicht-‐gestellt	  
(18.1.2013)]	  

• Gerhard	   Botz,	   Kalavryta:	   Eine	   Stadt	   fast	   nur	   aus	   Witwen,	   in:	   Die	   Presse,	   12.12.2013,	   S.	   26	  
(http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/1503369/Kalavryta_Eine-‐Stadt-‐fast-‐nur-‐
aus-‐Witwen).	  

• Siegfried	   Mattl,	   Ein	   Resümee	   des	   Gedenkjahrs	   -‐	   vorab,	   ORF	   science	   online	  
(http://science.orf.at/stories/1730256/	  

• Siegfried	   Mattl,	   Vortrag	   Wien	   1913	   /	   Wetterleuchten	   1913	   auf	  
http://www.br.de/mediathek/video/sendungen/alpha-‐campus/alpha-‐campus-‐auditorium-‐
122.html	  (Ausstrahlung	  27.11.2013,	  BR-‐alpha)	  

• Lydia	   Nsiah,	   Final	   Cuts.	   In:	   http://www.musa.at/startgalerie-‐aktuell-‐vorschau-‐musa-‐wien/	  
startgalerie/startgalerie-‐aktuell/karin-‐fisslthaler-‐final-‐cuts	  

• http://mediawien-‐film.at	   (laufende	   Präsentation	   der	   wissenschaftlichen	   Aufarbeitung	   der	  
Filmsammlung	  media	  wien/	  Wiener	  Stadt-‐	  und	  Landesarchiv)	  

• http://stadtfilm-‐wien.at	   (laufende	   Präsentation	   der	   wissenschaftlichen	   Aufarbeitung	   von	  
Filmbeständen	  des	  Österreichischen	  Filmsarchivs	  und	  anderer	  Sammlungen)	  

	  
	  
In	  Vorbereitung	  (Start:	  Sommer	  2014):	  

Jakob	  Zenzmaier	  

• Die	  Militarisierung	  der	  Habsburgermonarchie	  vor	  dem	  Ersten	  Weltkrieg,	  in:	  Virtuelle	  Ausstellung.	  
Der	   Erste	   Weltkrieg	   und	   das	   Ende	   der	   Habsburgermonarchie	  
(www.habsburger.net/ersterweltkrieg).	  

• Kriegsrecht	   und	   Kriegsverbrechen	   im	   Ersten	   Weltkrieg,	   in:	   Virtuelle	   Ausstellung.	   Der	   Erste	  
Weltkrieg	  und	  das	  Ende	  der	  Habsburgermonarchie	  (www.habsburger.net/ersterweltkrieg)	  
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• Krieg	  und	  Industrie,	  Waffentechnik	  und	  militärische	  Ausrüstung	  im	  Ersten	  Weltkrieg,	  in:	  Virtuelle	  
Ausstellung.	   Der	   Erste	   Weltkrieg	   und	   das	   Ende	   der	   Habsburgermonarchie	  
(www.habsburger.net/ersterweltkrieg)	  

	  
In	  Vorbereitung	  (erscheint	  im	  Juni	  2014)	  

Michaela	  Scharf	  

• Ein	   Land	   zieht	   seine	   Grenze.	   Grenzverhandlungen	   und	   Volksgruppenkonflikte	   nach	   dem	  
Zusammenbruch	  der	  österreichisch-‐ungarischen	  Monarchie,	   in:	  Virtuelle	  Ausstellung:	   “Der	  Erste	  
Weltkrieg	  und	  das	  Ende	  der	  Habsburgermonarchie”	  (www.habsburger.net/ersterweltkrieg).	  

• Zur	  Genese	  der	  politischen	  Parteien.	  Staatsrechtliche	  Voraussetzungen	  und	  die	  Politisierung	  der	  
Massen,	   in:	  Virtuelle	  Ausstellung:	  “Der	  Erste	  Weltkrieg	  und	  das	  Ende	  der	  Habsburgermonarchie”	  
(www.habsburger.net/ersterweltkrieg).	  

• Frauen	   im	   Krieg.	   Alltagsleben,	   Kriegseinsatz	   und	   Geschlechterbilder	   von	   Frauen	   im	   Ersten	  
Weltkrieg,	   in:	   Virtuelle	   Ausstellung:	   “Der	   Erste	   Weltkrieg	   und	   das	   Ende	   der	  
Habsburgermonarchie”	  (www.habsburger.net/ersterweltkrieg).	  

• Sexualität	   im	   Krieg.	   Sexualmoral	   und	   staatliche	   Intervention	   im	   Ersten	   Weltkrieg,	   in:	   Virtuelle	  
Ausstellung:	   “Der	   Erste	   Weltkrieg	   und	   das	   Ende	   der	   Habsburgermonarchie”	  
(www.habsburger.net/ersterweltkrieg).	  

• Medizin	   im	   Ersten	  Weltkrieg,	   in:	   Virtuelle	   Ausstellung:	   “Der	   Erste	  Weltkrieg	   und	   das	   Ende	   der	  
Habsburgermonarchie”	  (www.habsburger.net/ersterweltkrieg).	  

• Kriegseuphorie	   -‐	   Kriegsmüdigkeit	   -‐	   Kriegstrauma,	   in:	   Virtuelle	   Ausstellung:	   “Der	   Erste	  Weltkrieg	  
und	  das	  Ende	  der	  Habsburgermonarchie”	  (www.habsburger.net/ersterweltkrieg).	  

	  

5.7.	  Policy	  Papers	  
	  
Helmut	  Konrad,	  (Hg.),	  1914	  –	  1918.	  Grundsatzpapier	  österreichischer	  Historikerinnen	  und	  Historiker	  
aus	  Anlass	  des	  Gedenkens	  des	  Ausbruchs	  des	  Ersten	  Weltkriegs	  vor	  100	  Jahren.	  2013.	  
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5.8	  Wissenschaftsjournalistische	  Beiträge	  
	  

• Kurt	   Bauer,	   Selbstmord	   des	   „Führers“.	   Über	   das	   Ende	   Hitlers	   im	   „Führerbunker“,	   in:	  
Zeitungszeugen.	   Sammeledition:	   Die	   Tageszeitung	   in	   der	   Zeit	   des	   Nationalsozialismus,	   Nr.	   57,	  
2013.	  

• Kurt	  Bauer,	  Hitlers	   Testament.	   In:	   Zeitungszeugen.	   Sammeledition:	  Die	   Tageszeitung	   in	   der	   Zeit	  
des	  Nationalsozialismus,	  Nr.	  57,	  2013.	  	  

• Kurt	  Bauer,	  Der	   „Anschluss“	  und	  der	   Judenhass	   einer	  ÖVP-‐Ikone,	   in:	  Der	   Standard,	   Kommentar	  
der	  anderen,	  Wien,	  13.	  März	  2013,	  S.	  45.	  

• Heinrich	  Berger,	  Alle	  totalitären	  Ideologien	  müssen	  gebannt	  werden.	  Kommentar	  der	  anderen,	  in:	  
Der	   Standard,	   18.	   November	   2013,	   S.	   30.	   (http://derstandard.at/1381373746955/Alle-‐
totalitaeren-‐Ideologien-‐muessen-‐gebannt-‐werden)	  	  

• Gerhard	   Botz,	   99,7	   Prozent,	   in:	   Die	   Presse	   -‐	   Spectrum,	   6.	   April	   2013,	   S.	   IV;	   korrigiert:	  
[http://diepresse.com/home/spectrum/zeichenderzeit/1385271/print.do	  (10.4.2013)]	  

• Gerhard	   Botz,	   Volksbefragung:	   Die	   Gewaltfrage	   wird	   nicht	   gestellt.	   -‐	   Leser-‐Kommentar	  
[http://derstandard.at/1358303974735/Volksbefragung-‐Die-‐Gewaltfrage-‐wird-‐nicht-‐gestellt	  
(18.1.2013)]	  

• Gerhard	   Botz,	   Kalavryta:	   Eine	   Stadt	   fast	   nur	   aus	   Witwen,	   in:	   Die	   Presse,	   12.12.2013,	   S.	   26	  
(http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/1503369/Kalavryta_Eine-‐Stadt-‐fast-‐nur-‐
aus-‐Witwen).	  

• Gudrun	  Exner,	  Goldscheid	  Rudolf,	  Soziologe.	  In:	  Österreichisches	  Biographisches	  Lexikon	  ab	  1815	  
(2.	  überarbeitete	  Auflage	  –	  online)	  (www.biographie.ac.at).	  	  

• Helmut	  Konrad,	  Fronterfahrung,	  Zeitlos,	  Printmedium,	  16.12.2013.	  

• Helmut	  Konrad,	  Am	  Anfang	  ein	  Traum,	  am	  Ende	  der	  Terror,	  Kleine	  Zeitung,	  07.07.2013.	  

• Helmut	  Konrad,	  Heimgeholt	  oder	  heimgesucht?,	  Kleine	  Zeitung	  -‐	  Lebensart,	  10.03.2013.	  	  

• Helmut	  Konrad,	  Der	  ambivalente	  März	  ´38,	  Die	  Furche,	  Printmedium,	  07.03.2013.	  	  

• Walter	  M.	  Iber,	  Grazer	  Sportklub:	  Gleichgeschaltete	  Straßenbahner.	  Fußball	  unterm	  Hakenkreuz,	  
Teil	  32,	  in:	  ballesterer	  fm	  Nr.	  86	  (2013),	  S.	  48-‐49.	  

• Lydia	   Nsiah,	   Joachim	   Schätz:	   Avant-‐garde	   and	   Convention?	   Two	   (advertising)	   Filmmakers.	   In:	  
Margarete	  Jahrmann,	  Brigitte	  Felderer	  (Hg.):	  Play	  &	  Prosume.	  Schleichende	  Werbung	  und	  schnelle	  
Avantgarde.	  Nürnberg:	  Verlag	  für	  moderne	  Kunst	  2013,	  S.	  93-‐100.	  

• Tamara	   Scheer	   (LBIHS):	   Interview	   und	   Projektvorstellung:	   Es	   ist	   Krieg,	   und	   "einer	   versteht	   den	  
andere	   nicht",	   in:	   Der	   Standard	   (29.11.2013),	   Beitrag	   von	   Gudrun	   Springer	   [übersetzt	   auf	  
www.derstandard.at	  in	  9	  Sprachen].	  

• Interview	  mit	   Tamara	   Scheer	   (LBIHS):	   Die	   mit	   dem	   Koffer	   ins	   okkupierte	   Land	   kamen,	   in:	   Der	  
Standard	  (29.11.2013),	  Beitrag	  von	  Adelheid	  Wölfl.	  

	  



	   92	  

Rezensionen	  

• Gerhard	   Botz,	   Barbara	   Stelzl-‐Marx:	   Stalins	   Soldaten	   in	   Österreich.	   Die	   Innensicht	   der	  
sowjetischen	   Besatzung	   in	   Österreich	   1945-‐1955.	   Wien	   -‐	   München	   2012,	   Oldenburg-‐Böhlau	  
Verlag,	  867,	  in:	  Österreich	  in	  Geschichte	  und	  Literatur	  (mit	  Geographie),	  57.	  Jg.,	  Heft	  2,	  2013,	  217-‐
219.	  

• Gudrun	   Exner,	   Richard	   Lein:	   Pflichterfüllung	   oder	   Hochverrat?	   Die	   tschechischen	   Soldaten	  
Österreich-‐Ungarns	   im	   Ersten	  Weltkrieg	   (Europa	   orientalis.	   Hg.	   vom	   Institut	   für	  Osteuropäische	  
Geschichte	   an	   der	   Universität	  Wien.	   9).	  Wien-‐Berlin:	   LIT	   VERLAG	   2011;	   442	   Seiten,	   Ill.,	   Karten,	  
ISBN	  978-‐3-‐643-‐50158-‐5,	  Preis	  49,90	  EURO	  [Rezension].	  In:	  Österreich	  in	  Geschichte	  und	  Literatur	  
(mit	  Geographie).	  Jg.	  57	  (2013),	  Heft	  3,	  S.	  305-‐307.	  

• Gudrun	   Exner,	   Dieter	   Stiefel:	   Verstaatlichung	   und	   Privatisierung	   in	   Österreich:	   Illusion	   und	  
Wirklichkeit.	   Wien-‐Köln-‐Weimar:	   Böhlau	   2011,	   254	   Seiten,	   ISBN	   978-‐3-‐205-‐78735-‐8,	   Preis	   35,-‐	  
EURO.	  [Rezension].	  Eingereicht	  für:	  Österreich	  in	  Geschichte	  und	  Literatur	  (mit	  Geographie).	  	  

• Gudrun	   Exner,	   Ernst	   Bruckmüller	   (Hg.),	   Korruption	   in	   Österreich.	   Historische	   Streiflichter.	  
Streiflichter	   (Wien:	   Wilhelm	   Braumüller	   Universitäts-‐Verlagsbuchhandlung	   2011;	   =	   Austriaca.	  
Schriftenreihe	  des	  Instituts	  für	  Österreichkunde);	  200	  S.,	  Ill.,	  ISBN	  978-‐3-‐7003-‐1773-‐9;	  Preis	  19,90	  
Euro	   [Rezension].	   Eingereicht	   für:	   Unsere	   Heimat.	   Zeitschrift	   für	   Landeskunde	   von	  
Niederösterreich.	  

• Regina	   Fritz,	   Rezension	   zu:	   Franzen,	   K.	   Erik;	   Schulze	   Wessel,	   Martin	   (Hrsg.):	   Opfernarrative.	  
Konkurrenzen	  und	  Deutungskämpfe	   in	  Deutschland	  und	   im	  östlichen	  Europa	  nach	  dem	  Zweiten	  
Weltkrieg.	   München	   2012,	   in:	   H-‐Soz-‐u-‐Kult,	   23.07.2013,	   http://hsozkult.geschichte.hu-‐
berlin.de/rezensionen/2013-‐3-‐052.	  

• Siegfried	  Mattl,	  Rezension	  zu:	  Heinrich	  Deisl,	   Im	  Puls	  der	  Nacht.	  Sub-‐	  und	  Populärkultur	   in	  Wien	  
1955-‐1976	  ,	   in:	   Literaturhaus	   Wien,	   Sachbuch	   Rezensionen,	  	  
http://www.literaturhaus.at/index.php?id=196	  


