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Balkanraumes der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien  
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Datum:    9. bis 11. November 2020  

 
 
Der militärische  Triumph  der  vereinigten Armeen  Kaiser  Ferdinands II.  und  der  Katholi‐

schen Liga über das Heer der konföderierten protestantischen Stände  in der Schlacht am 

Weißen Berg unweit Prag am 8. November 1620 und der darauffolgende Zusammenbruch 

der ständischen Revolte gegen die Habsburger gelten nicht zu Unrecht als eine bedeuten‐

de Zäsur  in der Geschichte Zentraleuropas.  In der  internationalen Forschung wurde das 

Treffen am Weißen Berg etwa als folgenreichste Schlacht des Dreißigjährigen Krieges (Pe‐

ter Wilson), als Ereignis von europäischer Dimension (Josef Polišenský) und als grundsätz‐

liche kulturelle Zäsur  in der  frühmodernen Habsburgermonarchie  (Robert Evans) gewer‐

tet.  

Verstanden als nationale Demütigung, als Beginn einer Fremdherrschaft und „Tragödie 

ohne Maß und Grenze“ (Josef Pekař) war und bleibt die Schlacht am Weißen Berg zudem, 

nicht ohne schwarz‐weiße Überzeichnung, ein Erinnerungsort par excellence der moder‐

nen tschechischen Nation. Von hier wird die herkömmliche Periodisierung der frühmoder‐

nen  Epoche  im  tschechischen Geschichtsnarrativ  abgeleitet,  der  Begriff  ruft  eine  lange 

Kette von Assoziationen hervor: Repressionen, monumentale besitzmäßige Verschiebun‐

gen, Elitenaustausch,  finanzielle Krisen, das Ende eines auf Konsensfindung und religiöse 

Toleranz  ausgerichteten Herrschaftssystems,  gewaltsame Gegenreformation  und Gewis‐

senszwang,  Nemesis  der  ständisch‐protestantischen  Kultur  und weitgehende  Stabilisie‐

rung der Habsburgerherrschaft. Diese und andere Folgen der Konfrontation zwischen Lan‐

desherr und Ständen waren jedoch in der gesamten Habsburgermonarchie zu spüren. Die 

Schlacht am Weißen Berg verkündete einen tiefen strukturellen Bruch, der für einige so‐

zialen Aufstieg und Reichtum brachte, andere  in Elend, Exil und Emigration  stürzte. Die 

Folgen – darunter die weitgehende  (Re‐)Katholisierung der böhmischen und österreichi‐
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schen  Länder  –  prägten  die Habsburgermonarchie  auf Dauer  und  hatten Auswirkungen 

weit über die habsburgischen Länder hinaus.  

Der  vierhundertjährige Gedenktag  im  Jahr  2020  bietet  einen willkommenen  Anlass, 

den Zäsurcharakter dieses Ereignisses ebenso wie weitere Forschungsfragen rund um die‐

se politische,  religiöse,  soziale und kulturelle Wende neu  zu durchdenken. Der Blick  soll 

dabei weniger auf das Ereignis selbst als auf Entscheidungen, Vorgänge und Entwicklungen 

gelenkt werden, die auf die Schlacht bei Prag folgten. Die dramatische Art und Weise,  in 

der das böhmisch‐pfälzische Königtum zusammenbrach und Ferdinand  II. und sein Bera‐

terkreis neue Verhältnisse  installierten, wurde zwar militärisch eingeleitet, doch war bei‐

des bei Weitem nicht unausweichlich. Beide Entwicklungen waren vielmehr Ergebnis von 

zahlreichen  Teilentscheidungen,  deren  Entstehung  und  Umsetzung  erklärungsbedürftig 

sind. 

Um den „Ferdinandean moment“ der Geschichte der Habsburgermonarchie zu verste‐

hen, muss nach Zielsetzungen, Plänen, Projekten, Vorstellungen und Erwartungen  im ka‐

tholischen  Lager gefragt werden:  Inwiefern waren  sie homogen und  konvergierend?  In‐

wiefern war der auf die Schlacht am Weißen Berg folgende Umbruch Katalysator von Ent‐

wicklungen, deren Wurzeln viel älter waren? Inwiefern beschränkten ausländische Akteu‐

re – etwa die Verbündeten Ferdinands  II.  in Bayern, Sachsen und Polen –  seinen Hand‐

lungsspielraum  in  den  habsburgischen  Territorien? Welche  Strategien  entwickelten  die 

Verlierer und die durch ihre Beteiligung am Aufstand Kompromittierten, um den Schaden 

zu minimieren? 

Ohne Gewalt, Unrecht und Verfolgung als Begleiter des Umsturzes kleinreden zu wol‐

len,  sollte dabei auch der Aspekt der Aushandlung von neuen Machtverhältnissen ernst 

genommen werden. Welche  Interessenkonflikte mussten dazu überbrückt werden? Wel‐

che Interessenallianzen wurden geschlossen? Welche alternativen Entwicklungen zeichne‐

ten  sich  ab? Welche  Alternativvorschläge  wurden  artikuliert?  Inwiefern  ließ  die  Herr‐

schafts‐ und Kommunikationspraxis  in der Umbruchszeit eine neue politische Kultur ent‐

stehen? Welche Rolle  fiel dabei den politischen  Institutionen  zu?  Inwiefern wurden die 

Änderungen  durch  einzelne  Akteure  und  ihre  politischen,  familiären  und  materiellen 

Interessen mitgestaltet? 

Alle diese Fragen bedürfen einer  räumlich differenzierenden Betrachtung. Das Habs‐

burgerreich war eine composite monarchy – ein Verband von unterschiedlich strukturier‐

ten Ländergruppen. Vergleichbare Entwicklungen wurden in der Regel durch regional dif‐

ferierende  rechtliche  Traditionen modifiziert  und  verliefen  oft  auf  unterschiedliche  Art 

und Weise. Inwiefern bestimmten eigenständige Dynamiken sowie regionale Akteure und 

Netzwerke  die  konkreten Auswirkungen  des  Zusammenbruchs  des  Ständeaufstands  auf 

die  einzelnen  Territorien?  Inwiefern  stärkte  oder  schwächte  die  Schaffung  neuer Herr‐

schaftsverhältnisse  die  Autorität  der  Herrschaftsträger  im  regionalen  und  lokalen  Rah‐

men?  Die  Berücksichtigung  verschiedener  habsburgischer  Herrschaftsräume  soll  dabei 

behilflich sein, die herkömmliche Fokussierung auf Böhmen aufzubrechen, nach regional 

spezifischen Auswirkungen des Umsturzes – unter Einbeziehung von weniger häufig be‐

rücksichtigen Regionen wie Mähren,  Schlesien oder  Innerösterreich  –  zu  fragen  und  so 



Tagung: Schlacht am Weißen Berg 1620  

3 

neue Perspektiven auf das Thema zu eröffnen. Eine derartige Perspektivierung soll nicht 

zuletzt die Wirkmächtigkeit undifferenzierter Deutungsmodelle aufweichen und tradierte 

Klischees hinterfragen. 

Der Fokus der Tagung liegt schwerpunktmäßig auf dem Jahrzehnt von 1620 bis 1630, in 

dem folgenschwere Entscheidungen sowohl bezüglich der weiteren Gestalt der Habsbur‐

germonarchie als auch bezüglich der habsburgischen Kriegsziele  im Dreißigjährigen Krieg 

getroffen wurden. Berücksichtigung  längerer Kontinuitäten und  längerfristiger Folgen  ist 

damit freilich ebenso wenig ausgeschlossen sein, wie die Frage,  inwiefern die Erinnerung 

an den durch die Schlacht am Weißen Berg  induzierten Umbruch  in den  späteren  Jahr‐

zehnten  und  Jahrhunderten  von  verschiedenen  Akteuren,  Interessengruppen  und  –ge‐

meinschaften instrumentalisiert wurde. In den Beiträge sollen neue Perspektiven eröffnet 

werden, weniger bekannte Zusammenhänge aufgehellt oder solche Aspekte thematisiert 

werden, die durch nationale und  regionale Geschichtsbilder oder  tradierte Erzählweisen 

(„master narratives“) bis heute verdunkelt werden. 

 

 

Kontakt: 

Petr Maťa, Institut für Neuzeit‐ und Zeitgeschichtsforschung, ÖAW, Hollandstrasse 11‐13, 
1020 Wien, Österreich  

petr.mata@oeaw.ac.at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zum Programm b.w.  
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Die Schlacht am Weißen Berg 1620 als Weichenstellung für Zentraleuropa 

Akteure – Ereignisse – Entscheidungen – Folgen 

 
Jahrestagung des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung (Universität Wien) 

in Kooperation mit dem Institut für die Erforschung der Habsburgermonarchie  

und des Balkanraumes (ÖAW) 

 
Wien, 9.–11. November 2020 

Universität Wien (Aula am Campus; Hauptgebäude: Marietta-Blau-Saal) 

und ÖAW (Hollandstraße 11–13) 

 

 

Vorläufiges Programm (Stand: Februar 2020)  
 

MONTAG, 9. NOVEMBER 2020  

Universität Wien – Campus: Aula am Campus 

 
13.30–14.00 Grußworte und Einführung 

 
I. Der Weg auf den Weißen Berg: die Konfrontation aus protestantisch-ständischer  

und katholisch-dynastischer Perspektive  
 
14.00–14.45 Nicolette Mout (Leiden): Politik, Religion und Exil: die Republik der Ver-

einigten Provinzen und der Weiße Berg 

14.45–15.30 Luc Duerloo (Antwerpen): The Discrete Ally: Archduke Albert and the Batt-
le of the White Mountain 

 
15.30–16.00 Kaffeepause 

 
II. Das Ereignis 

 
16.00–16.45 Peter Wilson (Oxford): The Battle of White Mountain as a Military Event  

16.45–17.30 Sabine Miesgang (Graz): Die Schlacht am Weißen Berg in der konfliktbe-
gleitenden Druckpublizistik  

 
Abendvortrag 

 
18.00–19.00 Robert J. W. Evans (Oxford): 1620 als Zäsur? Der Weiße Berg in der Histo-

riographie  
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DIENSTAG, 10. NOVEMBER 2020  

Universität Wien – Hauptgebäude: Marietta-Blau-Saal 

 

III. Eine machtpolitische Wende in Zentraleuropa 

 
9.00–9.45 Christoph Kampmann (Marburg): „Deß gwesten Pfaltzgrafen Glück und 

Unglück“. Zur Konstruktion einer Niederlage 

9.45–10.30 Thomas Brockmann (Münster): Die Auswirkungen der Schlacht am Weißen 
Berg auf die Reichspolitik Kaiser Ferdinands II. 

 

10.30–11.00 Kaffeepause 

 

11.00–11.45 Rubén González Cuerva (Madrid): La Montaña Blanca: A Secondary Me-
mory Space for the Spanish Monarchy  

11.45–12.30 Tomáš Černušák (Brno) / Tomáš Parma (Olomouc): Die Schlacht am Wei-
ßen Berg als Schlüsselmoment in der Interpretation der päpstlichen Diplo-
matie nach 1621. Prolegomena zur Edition der Nuntiaturberichte Carlo  
Caraffas 

 

12.30–14.00 Mittagspause 

 

14.00–14.45 Géza Pálffy (Budapest): Zäsur oder Katalysator? Die Schlacht am Weißen 
Berg und die Länder der Stephanskrone 

 
 

IV. Der strukturelle Bruch in der Habsburgermonarchie 
und seine ideenpolitischen Zusammenhänge 

 

14.45–15.30 Rudolf Leeb (Wien): Die Herrscherideologie Ferdinands II. 

15.30–16.15 Josef Löffler (Wien): Die Enteignung des aufständischen Adels in Niederö-
sterreich 

 

16.15–16.45 Kaffeepause 

 

16.45–17.30 Alexander Schunka (Berlin): Emigration aus den Habsburgerländern nach 
der Schlacht am Weißen Berg 

17.30–18.15 Jiří Hrbek (Praha): Die Verneuerte Landesordnung im Kontext der frühneu-
zeitlichen politischen Theorie 
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MITTWOCH, 11. NOVEMBER 2020  

Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für die Erforschung der Habsbur-
germonarchie und des Balkanraumes (Hollandstraße 11–13) 

 

V. Ende – Neubeginn – Kontinuität. Die Aushandlung neuer Machtverhältnisse  
in den Ländern und im städtischen Bereich  

 
9.00–9.45 Petr Maťa (Wien): Der Umzug der Böhmischen Kanzlei aus Prag nach Wien 

1624? Brüche und Kontinuitäten zwischen Dichtung und Wahrheit 

9.45–10.30 Jiří David (Brno): Neuer Wein in alten Schläuchen? Die Neukonstituierung 
der Stände in Mähren in den 1620er Jahren 

 
10.30–11.00 Kaffeepause 

 
11.00–11.45 Vanja Kočevar (Ljubljana): Die Veränderungen in den ständisch-landes-

fürstlichen Machtverhältnissen im Herzogtum Krain von 1614 bis 1631  
(Arbeitstitel) 

11.45–12.30 Marie Buňatová (Praha): Die Schlacht am Weißen Berg als Zäsur? Kontinui-
tät oder Unterbrechung des Außenhandels Prags in den 1620er Jahren  

 
12.30–14.00 Mittagspause 

 
14.00–14.45 Josef Hrdlička (České Budějovice): Anfang oder Kontinuität in neuen Ver-

hältnissen? Die Durchsetzung der Gegenreformation in Böhmen und Mäh-
ren nach 1620 

14.45–15.30 Tomáš Sterneck (České Budějovice): Die Erschütterung eines Mythos:  
„Allezeit getreue“ Stadt unter Verratsverdacht. Der Prozess gegen Budweis 
im Jahre 1629 

 
15.30–16.00 Kaffeepause 
 
 

VI. Rückblick – Ausblick 

 
16.00–16.45 Marie-Elizabeth Ducreux (Paris): Rekatholisierung und Souveränität in einer 

„composite monarchy“, 1620–1650  

16.45–17.30 Alessandro Catalano (Padova): Die Verbreitung des Kultes der Unbefleckten 
Empfängnis in der Habsburgermonarchie nach 1620  

 

Ende der Tagung  


