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Agyptologische 
Forschung zwischen 
Christentum und 
N ationa lsozia I ism us 
Eine Spurensuche zum politischen, 
sozialen und religiósen Umfeld 
Hermann Junkers 

Julia Budka und Claus Jurman 

Dos offizielle Bild Hermann Junkers 

Forschung und wissenschaftliches Opus 

Die herausragende Stellung, die Hermann Junker innerhalb 

der Agyptologie einnimmt, ist und bleibt unumstritten. Zu 

den bekanntesten Arbeiten seines breiten und iiberaus viel

faltigen CEuvres 1 ziihlen sicherlich jene iiber Giza und das 

Alte Reich, bei dem es sich seinem iigyptologischen Ver

stiindnis zufolge urn die singulare Bliitezeit der pharaonischen 

Kultur handelte. Renommee erlangte er aber auch durch seine 

Publikationen zu weiteren Grabungspliitzen wie Merimde, so

wie die Bearbeitung koptischer Texte und christlicher Denk

miiler. 

Seine friihen Arbeiten zu koptischen Gebeten und Poesie 

legen ein deutliches Zeugnis dafur ab, dass Hermann Junker 

nach seinem theologischen Studium und der Priesterweihe 

liber die Sprachwissenschaft zur Agyptologie gefunden hatte. 

Aus seinem Priesteramt ist daher die spezielle Aufmerksamkeit 

zu erkliiren, die er dem christlichen Agypten widmete und die 

ihn deutlich von seinen zeitgenossischen Kollegen und deren 

Umgang mit beispielsweise koptischen Relikten auf Grabungs-

1 Siehe das Werkeverzeichnis von Junker in diesem Band. 
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pliitzen unterscheidet.2 Durch dieses Interesse und 

seine Vielseitigkeit (Epigrafik, Sprachwissen

schaft, Archiiologie, religions- und kunsthistori

sche Bereiche) kommt Junker in der Agyptologie 

enorrne Bedeutung zu. 

Junker ist eng mit der Wiener Agyptologie ver

knilpft, da er der erste Leiter des auf seine Anre

gung hin gegriindeten Instituts fur Agyptologie 

und Afrikanistik in Wien war. Diese Initiative wur

de ihm auch zugutegehalten, als es in den Nach

kriegsjahren darum ging, seine Honorarprofessur 

an der Universitiit Wien zu emeuem.3 Bis 1977 

bestimmte zudem eine Schillerin von Hermann 

Junker, Gertrud Thausing, die administrativen und 

wissenschaftlichen Wege des Instituts - indirekt 

haben damit die Auffassungen und Fragestellun

gen des ersten Wiener Institutsvorstands bis in die 

jilngere Vergangenheit Einfluss ausgeilbt.4 

Nachrufe und Rezeption der 

Bedeutung Hermann Junkers 

Welche Wirkung Junker innerhalb der deutsch

sprachigen, aber auch der intemationalen Agyp

tologie entfalten konnte, spiegelt sich nicht zuletzt 

in den zahlreichen Wilrdigungen zu Lebzeiten 

sowie in der Vielzahl der Nachrufe. So erhielt er 

insgesamt drei Festschriften. Die erste erschien 

unmittelbar vor Kriegsausbruch 1939 anliisslich 

seines 60. Geburtstages im Rahmen des achten 

Bandes der Mitteilungen des Deutschen Instituts 

far Agyptische Altertumskunde in Kairo, die spiiter 

ais Mitteilungen des Deutschen Archaologischen 

2 Zu nennen sind v. a. zwei Feldprojekte: 1910 im Auftrag 

der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Wien in 

el-Kubanieh {Oberagypten): Entdeckung und Erforschung 

der Klosteranlage {6./7. Jhd. n. Chr.) am lsisberg (Junker 

1922) sowie 1911/12 Arbeiten in Ermenne {Arminna) in 

Mittelnubien: groBer christlicher Friedhof, viele Grabstei

ne mit lnschriften in situ {9. bis 11. Jhd. n. Chr.) (Jun ker 

1925). 

3 WStLA: Registrierung der Nationalsozialisten, Meldestelle 

fur den XXV. Bezirk, Dekan Duda an Jun ker, Wien, 

23. Jan ner 1948.

4 Z. B. die von Jun ker vertretene Auffassung, dass das Alte 

Reich die einzig wah re Blutezeit der agyptischen Hoch

kultur gewesen sei (vgl. Thausing 1969: 184-185). 

Instituts, Abteilung Kairo (MDAIK) fortgefilhrt 

wurden.5 Zu seinem 80. Geburtstag 1957 wurden 

dano bezeichnenderweise sowohl von osterrei

chischer als auch von deutscher Seite Festschrift

projekte realisiert, einerseits die Junker gewidme

ten Biinde 15 und 16 der MDAIK (1957-1958), 

andererseits der Band 54 der Wiener Zeitschrift 

far die Kunde des Morgenlandes (herausgegeben 

von Junkers langjiihrigem Ansprechpartner an der 

Ósterreichischen Akademie der Wissenschaften, 

Herbert Duda). 

Von theologischer Seite wurde seinen wissen

schaftlichen Verdiensten durch die Verleihung der 

theologischen Ehrendoktorate an der Universitiit 

Wfuzburg (1931) und der National University of 

Ireland (1953) sowie durch die Emennung zum 

einzigen Ehrenmitglied der Katholisch-Theologi

schen Fakultiit der Universitiit Trier 1955 Rech

nung getragen.6 Zudem wurde Junker am 3. Jan

ner 1958 zurn Piipstlichen Hauspriilaten emannt. 7 

Viele der Nachrufe verweisen nicht nur auf 

Junkers gro/3e wissenschaftliche Leistungen, son

dem heben auch seine grol3e Menschlichkeit her

vor, die ihn in moralischer Hinsicht zum Vorbild 

gemacht habe. So finden sich in den publizierten 

Nachrufen etwa folgende Feststellungen: ,,Unser 

Professor Junker - Gott segne seine Seele - war 

in jeder Hinsicht und allen Belangen ein idealer 

Mensch, Geist und Charakter verbanden sich bier 

in vollkommener Harrnonie."8 „Alle seine wissen

schaftlichen Qualitiiten wurden ilberhoht von ei

ner vomehmen Art, einer steten Hilfsbereitschaft, 

einer Lauterkeit und ethischen Haltung."9 „Aber 

ilber all seinem Wissen standen die Lauterkeit 

seines Charakters, seine ethische Grundhaltung, 

seine Bescheidenheit und seine Hilfsbereitschaft. 

Nur <las Zusammenspiel von Menschlichem und 

5 Zusammengestellt unter Mitwirkung von Heinrich Schafer 

(vgl. Schafer 1939: 157). 

6 Vgl. Thausing 1962b: 302; 1974: 693; Renn 1962: 2. 

7 Vgl. Thausing 1962b: 302; Dii:izesanarchiv, Wien: Priester

datenbank, Personaldaten Hermann Jun ker, o. D. 

8 Abu Bakr 1962: 32. 

9 Thausing 1963: 11. 



Wissenschaft konnte jene Personlichkeit priigen, die wir in unse

rem Mudir bewunderten und die uns immer Vorbild sein soll." 10 

„J. war als Mensch ein stets nachwirkendes Vorbild fur alle seine 

Freunde und Schiiler."11 

Auch iiber Junkers unmittelbaren Wirkungskreis hinaus fan

den seine Gelehrsamkeit und Hilfsbereitschaft Beachtung. So 

schreibt Philippe Derchain in seinem Nachruf in der Chronique 

d'Egypte: ,,Rien n'etait plus aimable que l'accueil qu'a plus de 

quatre-vingts ans, il reservait a ceux qui aillaient le voir a Treves, 

ou il vecut ses demieres annees."12 

Seine NS-Vergangenheit wird bis auf eine einzige Ausnahme 

niemals thematisiert - dabei ist es wohl kein Zufall, dass ausge

rechnet Hans Wolfgang Miiller, der 1934 in Kairo als Gatte einer 

nicht-arischen Ehefrau Junkers Parteihorigkeit und Judenfeind

lichkeit zu spiiren bekam, 13 einige Warte dazu verliert: ,,Es war 

seine Tragik, daf3 er aus seiner Wiener Perspektive das Nahen 

des politischen Unheils nicht richtig einzuschiitzen verrnochte 

und daf3 er sich 1933 dem Einbruch der Partei in die von ihm 

geleitete F orschungsstiitte nicht widersetzte. " 14 

Abseits der Nachrufe finden sich in der publizierten Litera

tur15 nur wenige Passagen, die personliche Einschiitzungen von 

Junkers Personlichkeit bieten. 16 Die vielleicht ausfuhrlichsten 

diesbeziiglichen Kommentare stammen aus der Feder des Prii

historikers und Hethitologen Kurt Bittel, der als Stipendiat des 

Deutschen Archiiologischen Instituts zwischen 1930 und 1933 

insgesamt dreimal unter Junkers Patronanz in Agypten arbeitete. 

In seinen Erinnerungen betont er die Wichtigkeit von Junkers 

geistlicher Pragung: ,,Er war katholischer Geistlicher, pflegte 

jeden Morgen piinktlich urn 6 Uhr in der Kirche eines franzo

sischen Nonnenklosters in der Shari el-Kamil Mohammed die 

Messe zu lesen, kleidete sich im iibrigen aber ganz weltlich und 

verfugte iiber jene Weitherzigkeit und jenen Ausgleich zwischen 

dem Weltmann und dem Diener der Kirche, die zu den Vorziigen 

der hoheren Geistlichkeit seiner Konfession gehoren." 17 Weiters 

heif3t es: ,,Die Korrektheit und Griindlichkeit des Westdeutschen 

10 Thausing 1962a: 5. 

11 Thausing 1974: 693. 

12 Derchain 1962: 133. 

13 Siehe Voss 2013 und Voss in diesem Band. 

14 Muller 1963: 171-172. 

15 Zu Steindorffs negativer Charakterisierung Junkers in seinem beruhmt-be

ruchtigten Brief an Wilson siehe Voss in diesem Band; zu Steindorffs Liste 

siehe auBerdem Raue 2013; Schneider 2013. 

16 Ohne besondere Aussagekraft ist Gra pow {1973: 48-50). 

17 Bittel 1998: 31. 
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Abb. 2: Wiener Netzwerke urn Hermann Junker, 1920er und 1930er Jahre (Auswahl) 

paarten sich daher in ihrn mit der Liebenswiirdig

keit und Verbindlichkeit des Ósterreichers. Dazu 

kam nach die hohere Stellung des Dieners der 

Kirche, die ihrn die Umgangsformen und die in

nere Sicherheit des Weltmannes verlieh."18 An

dererseits weist Bittel mehrfach darauf hin, dass 

Junker ein sehr traditionelles, von strikten Hier

archien gepriigtes Verstiindnis von Wissenschafts

kultur verkorpert habe, das fur seine Untergebe

nen kaum Moglichkeiten zur Entfaltung bot.19 In 

einer Anekdote zum Grabungsalltag in Merimde 

lasst Bittel auch Junkers politische Einstellung 

durchblicken. Als die Grabungsteilnehrner wiih

rend einer Kaffeepause auf die neue Verfilmung 

des Romans Im Westen nichts Neues von Erich 

Maria Remarque zu sprechen kamen, habe Junker 

die Tendenz des Buches als „schiidlich und zerset

zend" bezeichnet und damit eine Gegenposition 

zu Oswald Menghin vertreten.20 

18 Bittel 1998: 75. 

19 Vgl. Bittel 1998: 73-74, 328-329; Voss in diesem Band. 

20 Vgl. Bittel 1998: 230. 

Dos Umfeld und Netzwerk 
Hermann Junkers vor den 
Kriegsjahren 
Nach dem Zusammenbruch des Habsburger

reiches und der Unterzeichnung des Vertrags von 

Saint-Germain war die generelle Stimmung in 

Ósterreich weithin grol3deutsch gepriigt, da man 

sich vom Anschluss an Deutschland Wege aus der 

Nahrungs- und Wirtschaftskrise erhoffte.21 Rech

te, Monarchisten und die katholische Kirche wa

ren die gesellschaftlichen und staatlichen Grund

elemente, die v. a. eines gemeinsam hatten - das 

Feindbild Sozialismus.22

In dieser von Wirren gepriigten Zeit wurde u. a. 

ein Prałat Bundeskanzler (lgnaz Seipel), der dann 

nach einem Attentat zuriicktrat, urn zwei Jahre 

spiiter in sein Amt zuriickzukehren.23 Diese Tur

bulenzen der 1920er Jahre haben das Verhiiltnis 

der politischen Miichte, den Einfluss der katho

lischen Kirche und die unterschiedlichen gesell-

21 Vgl. Hamann 2008: 133-156. 

22 Vgl. Hamann 2008: 153. 

23 Vgl. Klemperer 1976; Hamann 2008: 151-156. 



schaftlichen und weltanschaulichen Positionen in Osterreich in 

der Zeit von Hitlers Machtergreifung in Deutschland bis zum 

Anschluss 1938 essentiell gepriigt. 

Im Folgenden wird versucht, Junkers Positionierung und sei

ne Kontakte in der so spannungsgeladenen Zeit seines Wiener 

Ordinariats (1923-1929) darzustellen. Generell gilt dabei, <lass 

Junkers Mitgliedschaften in den verschiedenen Vereinen und 

Gremien (siehe Abb. 2) zumindest Indizien fiir seine politischen 

und gesellschaftlichen 0-berzeugungen liefern.24 Junker hatte 

durch seine Position an der Universitiit Wien, die Mitgliedschaft 

bei der Akademie der Wissenschaften in Wien ( seit 1919 wirkli

ches Mitglied) sowie durch die verschiedenen Vereinstiitigkeiten 

Kontakte zu Personen aus den unterschiedlichsten weltanschau

lichen Lagern. Die engsten Beziehungen unterhielt er aber wohl 

zu Leuten mit nationalkonservativer Gesinnung wie beispiels

weise Oswald Menghin. 

Dos katholische Umfeld 

A uch nachdem Junker 1901 eine wissenschaftliche Karriere ein

geschlagen hatte, zeigte er sich dem priesterlichen Milieu sei

ner Trierer Seminaristenzeit eng verbunden. Dies manifestiert 

sich zum einen in seinem wissenschaftlichen Interesse an kopto

logischen Themen, das sich in konkreten Arbeiten besonders zu 

Beginn seiner Karriere niederschlug,25 als sein Aufenthalt im 

Trierer Priesterseminar noch nicht in allzu weiter Ferne lag. Zum 

anderen legt die Widmung seiner Wiener Habilitationsschrift 

Grammatik der Denderatexte26 an den Trierer Bischof Felix Ko

rum, der Junker einst die Fortfiihrung seiner Studien in Berlin ge

stattet hatte, 27 von der engen Verbindung zu seiner Ausbildungs

stiitte Zeugnis ab. 

Wiihrend seiner Zeit als Wiener Universitiitsprofessor wohn

te Junker als Weltpriester in der Pfarre Alservorstadt (Alserstra

/3e 17, 1080 Wien) und hielt dort jeden Morgen vor Aufsuchen 

des lnstitutsgebiiudes die Messe.28 Als er 1929 nach Berlin bzw. 

Kairo berufen wurde und nur mehr wiihrend der Sommermonate 

24 Ahnlich hat Geehr (1986: 16-17) fur die Analyse der Positionierung 

Oswald Menghins argumentiert: ,,Im Grunde genom men sehnte er sich 

nach einem utopischen Konservatismus, wie seine Organisationsmitglied

schaften erkennen lassen." Vgl. zu „Oswald Menghins Mitgliedschaften ais 

politische Wegbereiter" auch Urban 2010: 374-376 . 

25 Vgl. Junker/Schubart 1902; Junker 1906a, 1906b, 1908, 1911. 

26 Vgl. Jun ker 1906c. 

27 Vgl. Jun ker 1963: 13-14. 

28 Vgl. Thausing 1989: 20. 
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in Wien weilte, diente ihm <las Kloster St. Christi

ana in Wien, Rodaun, als Aufenthaltsort. 

Junker scheint im Jahr 1924 erstmals als Di

rektoriumsmitglied der nach Papst Leo XIII. be

nannten Ósterreichischen Leo-Gesellschaft auf.29 

Dieser Verein war 1892 vom Juristen, Histori

ker und Politiker Joseph Alexander Freiherr von 

Helfert zu dem Zweck gegrilndet worden, eine 

spezifisch katholische Sicht auf die Wissenschaf

ten zu fordem und einer breiteren Óffentlichkeit 

durch Publikationstiitigkeit und Vortriige zu ver

mitteln. 30 Im weiteren Sinne bildete die 1938 auf

geloste Leo-Gesellschaft einen dem „politischen 

Katholizismus"31 nahestehenden Think Tank,32 zu 

deren Mitgliedem wichtige Proponenten des politi

schen und gesellschaftlichen Lebens im Ósterreich 

der Zwischenkriegszeit gehorten. So fungierte der 

spiitere Wiener Erzbischof und Kardinal Theodor 

Innitzer von 1912 bis 1932 als Generalsekretiir der 

Gesellschaft.33 Zu den stiindigen Mitgliedem ziihl

ten unter anderem auch Junkers Freund und Kol

lege Oswald Menghin,34 Pater Wilhelm Koppers35 

(seit 1928 Wiener Professor fur Volkerkunde und 

ein enger Mitarbeiter und Schiiler Pater Wilhelm 

Schmidts, s. u.) sowie der spiitere Bundeskanzler 

Prałat Ignaz Seipel (von 1913 bis 1917 Leiter des 

Salzburger Zweigvereins).36 Junker selbst diirfte 

sich innerhalb der Gesellschaft, vielleicht auch 

aus Zeitmangel, nicht iibermiil3ig engagiert haben. 

Jedenfalls gibt es keine Hinweise darauf, <lass er 

jemals einen Artikel fur eine der von der Gesell

schaft herausgegebenen Zeitschriften und Biicher-

29 Vgl. lnnitzer 1924: 199. Da zwischen den Jahren 1918 

und 1924 kei n Jahrbuch oder Mitteilungsblatt der 

Leo-Gesellschaft erschien, lasst sich nicht sagen, seit 

wann Junker der Vereinigung angehi:irte bzw. in deren 

Direktorium vertreten war. Sicher ist nur, dass er im 

Jahre 1918 noch keine solche Funktion bekleidet hatte 

(vgl. lnnitzer 1918: V-VI). 

30 Vgl. Helfert 1892; Schindler 1917: 240; ÓBL 1958: 257. 

31 Zu diesem Begriff vgl. Hanisch 2005: 70. 

32 Vgl. Klemperer 1976: 36-37. 

33 Vgl. Krebs 1933: 205. 

34 Vgl. Urban 2010: 375. 

35 Vgl. lnnitzer 1929: 340. 

36 Vgl. Knoll 1933: 191-203; Klemperer 1976: 47. 

reihen verfasst hiitte. Lediglich ein Vortrag ist von 

ihm im Rahmen der Gesellschaft nachgewiesen. 

So berichtet <las Jahrbuch von 1929, <lass Junker 

am 15. Oktober 1928 einen Diavortrag iiber „Die 

letzten archiiologischen Forschungen in Agypten" 

anliisslich der Versammlung der philosophisch

theologischen Sektion gehalten habe. 37 

Junkers Mitgliedschaft in der Leo-Gesellschaft 

wurde noch am 21. Jiinner 1944 vom Wiener Gau

personalamt als wichtig genug eingestuft, urn da

rilber einen eigenen Aktenvermerk anzulegen.38 

Dos deutsch-nationale Umfeld 

Junker trat im Jiinner 1925 in den Deutschen Klub 

(Abb. 3 und 4) in Wien ein,39 nachdem im Novem

ber des vorangegangenen Jahres bereits sein Schil

ler und spiiterer Nachfolger am Wiener Lehrstuhl, 

Wilhelm Czermak, Mitglied geworden war.40 Die

se am 21. F ebruar 1908 von Richard Riedl, dem 

spiiteren osterreichischen Gesandten in Berlin, ge

griindete Vereinigung gehorte zujenen politischen 

Verbiinden, die deutsch-national eingestellten Ós

terreichem und Deutsch-Ósterreichem ein Forum 

fur ihre grol3deutschen Ansichten und Bestrebun

gen, Ósterreich in <las Deutsche Reich einzuglie

dem, boten.41 Explizite Aufgabe des Klubs war 

die „Pflege deutschen Geistes und deutschnatio

naler Belange"42
. 

Hier traf sich auf iiberparteilicher Ebene die 

intellektuelle Elite mit iiberwiegend romisch-ka

tholischem Religionsbekenntnis und versuchte, 

offentlichen Einfluss und Sichtbarkeit zu erlan

gen. Viele der Mitglieder machten spiiter im Drit

ten Reich Karriere und gehorten teilweise der SS 

an.43 Unter anderem war auch der spiitere Akade-

37 Vgl. lnnitzer 1929: 330. 

38 Vgl. ÓStA, Wien: AdR, Gauakt Hermann Jun ker, Vermerk 

des Gaupersonalamtes, Wien, 21. Janner 1944. 

39 Vgl. Veri:iffentlichung des Neueintritts in den Mittei/un

gen des Oeutschen Klubs 1925/1. 

40 Vgl. Veri:iffentlichung des Neueintritts in den Mitteilun-

gen des Deutschen Klubs 1924/10. 

41 Vgl. Mende 1984: 133; Behal 2009: 104. 

42 Mende 1984: 133. 

43 Vgl. Behal 2009: 104. 



mieprasident Heinrich Srbik ein Mitglied des Deutschen Klubs.44 

Aber auch Personen, die nach der NS-Ara als unbelastet galten 

und Karriere machten, wie zum Beispiel Richard Meister, waren 

Mitglieder des Deutschen Klubs.45 

In den Jahren nach dem Zerfall der Donaumonarchie geriet 

der Klub unter immer starkeren Einfluss der Deutschen Gemein

schaft. Hinter dieser verbarg sich eine Art von Geheimbund, der 

seinen aus dem katholischen und dem deutsch-nationalen Lager 

rekrutierten Mitgliedem die Moglichkeit zu antisemitischer und 

rassistischer Agitation unter Ausschluss der breiten Óffentlich

keit gab.46 

Der Deutschen Gemeinschaft gehorte nicht nur der spatere 

Reichsstatthalter Arthur Seyl3-Inquart an, sondem auch Oswald 

Menghin und Wilhelm Czermak. Letzterer war es auch, der sei

ne Unterschrift unter ein Rundschreiben setzte, mit welchem 

den Mitgliedem im Marz 1930 die Auflosung der Gemeinschaft 

bekanntgemacht wurde.47 Eine wesentliche Rolle in beiden Ver

einigungen spielte der vielleicht renommierteste Vertreter des 

deutsch-nationalen Lagers im damaligen Ósterreich, der ehema

lige k. u. k. Offizier und Berater des Thronfolgers, Carl Freiherr 

von Bardolff.48 Unter seiner Agide wurde der Deutsche Klub zum 

zentralen Sammelbecken fur die Proponenten der „Anschluss

bewegung", ohne <lass von Seiten der Klubfiihrung jemals eine 

explizite Unterstiitzungserklarung fur den Nationalsozialismus 

abgegeben worden ware.49 Vortrage, die beim Deutschen Klub 

gehalten wurden und in den Mitteilungsblattem erwahnt werden, 

zeugen von einer bunten Mischung an antisemitischem, rassisti

schem und faschistischem Gedankengut. 50 Besonders hervorzu

heben ist ein Vortrag von Franz Haiser im Dezember 1924, der 

zufalligerweise auf jener Seite der Klub-Mitteilungen beschrie

ben wird, auf der auch Junkers Neueintritt verzeichnet ist (Abb. 

4, links oben). 

44 Vgl. Behal 2009: 104; zu Srbik vgl. Matis 1997: 14-15: Anm. 12; Graf

Stuhlhofer 1998: 153-154; Pesditschek 2013. Graf-Stuhlhofer (1998: 152) 

wertet Heinrich Srbik ais typischen Vertreter eines „Sympathisanten" des 

NS-Regimes. 

45 Vgl. Feichtinger/Uhl 2005: 321. 

46 Vgl. Rosar 1971: 29-34, 38. 

47 Vgl. Rosar 1971: 34. Laut Mende (1984: 125-126) hing die Auflosung der 

Deutschen Gemeinschaft mit den unvereinbaren Differenzen zwischen 

dem katholischen und dem antiklerikalen deutsch-nationalen Lager zu

sammen. 

48 Vgl. Mende 1984: 132. 

49 Vgl. Mende 1984: 194. 

50 Vgl. Rosar 1971: 38. 
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,, • ·<.. • • . . 1 ón .• ·.·en'-" I . ' "of ... urg ,'-r.ldJ"'et· 1er"of I 

f'{· :·/i.il},�i{uguff.·g�u,;ni�-1=):. . ·•_ �< /. ·\
.'

1! u . , _g,,}� '. (J,: ·_ ,,, t• 
�1$'""-'i'•�.:�"�,..ł\!\""ć-... �ic�.-,..:-,-.,py�"f""',.. .'.•! .. ..,, """'·�•.,:;-,ft,;;,:,J.tsi-1.�J��•••(t:(lr:.·1.7;,,_,, .... .Ji;�--'--1•·· ,, ,;- ł

· . · - 1 ,�p_o_leon: •"· I�-•-■•��-·�·-••■.•���-���;.��� ••• �.� ...4. �uflage '1923 .- . 'mtt emem 'i:lorroort oon 'l3rof. !:Sir• - · · . , . . . 'i:liktor Q3 i b I ..:. 3 Q3·nnhe in G;ait3Idnen ge6., mit je --einer Q3ilhbeigabe, heqeit Ko. 195.000 . &t. ii Oil • ·. . ',). , t' . I O ·,. • . f I �as .Werk harf . .. o!Jne Q3ehenlten ais hie befte . euUOtu .wetoers uen ro t�e e31r e- , ·h�utfd)e 91aµofeonblograµ!Jie be3eid)mt roerbm. . . l!Jegr.; ·1s93 !!Dien, C �ti be'r:'tiilben 3. ·. ' ·ileL 76,4,.76('llleftermanns 'JRonats(Jefte.). �mµ\ie!J(t has Wocijen,i!ei!JaboMemenf .. ' 
Dr. ftar( Wol)nar ' .. m folgenben 3roei 31tfammenfleUungen:

. ler !Beltfrieo unb bie 9ładJfrieos1eit Gerie· :1 . ·eerie 2, 1924 - <Be!J. heqeit Ko. 22.100 . . . �n gerahe3u kiinftlerif c!Jer �naµµ!Jeit ift her gan3e umfangreid)e · 6toff fo 3ufammengefaflt, hab je her i!-efer ein 'anjd)aulic!Jes Q3ilb bes· <Befd)e!Jens unh her <Bejtaltung her 91ac!Jkriegsroelt geroinnt. �a hie 6d)rift; roie natlirlid), aud) non heutfd)em <Beifte erilillt ift, roiire · i�r eim roeite 'i:lerb_reitung -dll rolinfd)en, (�eutfd)ii.[ter.refc!Jifd)e. S::ages•;3ei\urig, 'lllie1J_.), . -���-�00��00?9
1
· 

, �:� ... _, � De_µtf��� '. ��_(tanfd)auuhg:: '� . :.· . • . ,, ...• _.llnh .. , •, -
Deutfd)er J3ildung : . 8. roo�en hen '!I.leg mit bauen !Jelfen hie •◊

., : -<· -_,._ 111on�ts()'efte:· _ ◊ 

. fiir deutfd)_ecr;ie()utig .,,Qer.ausgtgtbtn �om-l'łllgemelnen Deutfd:,en (e�rer:= , ., • · . _. , bund. _(l}eleltet 11pn. ··, . ,;.:., .: .. : ... .Dr. Ro � ei; t m o ck e t·· 'lllien, 8., 5ul)r�ann.sgaf[e· 18!1 
··.€in t;albląl)r. (6 l)eft�); ·Sd:,; :no. . probel)e,ffe. frei'QQ<>O<><><><><><>o<><:><. ':)<, !>(, -�- 000�60<><> 
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Abb. 3: Titelseite der Mitteilungen des Deutschen Klubs 1, Wien, Janner 1925 



llaffenł)t)giene und menf cł)licł)e· 
· Dererbungsleł)re. 

�(m 9. IDc5,c111n,er 'jprad) '.Dr. :'ifra:ni\ .S) _a i i c r , im 
-�11,�fclj€n �[ufb ,fr6n „ffiaifcnljlJ,gienc un1& men)cfy.[licf),� Q:ls:r, 
oer!nmggfoljr•e", . ffia[feni(jt)!J'iien12 ·i[t Me �e1ljr,c : lion :ti,e� q;r6, 
jJR[ tmbzyC'it,. ITTlhr �Dcr:lmn md}t �ur b,a,.,, !ll•O� ,an yn5 [td)'t, 
o.ar ,i[t, un,f�t „G;rlcfJClll1JL'JT.g�61Uci J fo·n1i:l' ern •�,ucfj 1me (\:rfJ, 
<>lnf)�i1t,cn, b 1 c  lwrr ullf1cr,e11 �oqaljręn; lj,enu•ljren m1:b• m 
,u.n•\cr•em %WJl•C�,en . 'cift ,g,nr mdJt s1irt,ag.e t:rdtn, �ff o . .rljren 
b'l't'Óor,genen _1510 . 'lim L\':f1c1mc, . �n b,cr ,, (hómaff,e f)a,&m. 
�1,jdjdnurng@IJi[,l), un!b Chó&itb, a(jo b,a{l, tiYcr§ llllit ,g ,e 'g c n, 
w ii r lt ,j ,g  jinb, ·umb ren��, tl1Jn§ mir icrft l iu 'btr 11 ć i  cf) ft e n
,@ ,c n -c r ,a t  I o n f)icr,oork!Jren ni,erlb:e�. !ii,nnen: o'f,t gut.n'b" 
\J,[' 1'[4Jiicb,en [•e in .  Un;;,cr fil'tc·iiri fon,rr in �rn1e1iicrfici S);in.[icf;t ,gc,
fmrtr o,b,er frnnf ['lin: er foitrn _•Srmnifljdten +n [icfj &er,g:en,
· 1i i,c cijlt crft ·!1,1 ber 9łań1fommrn1cfJ1att iutage :tnckn,; obicr .. cr
fou.11 in r.a),[tf cfJ1et rBc�1,cljun,g o•on ·D·cm W/cqcf;u111,g,socrlj,a1[t, 
aii f\c ,unfn,c§ Q3o(ks ob�r •�1�r 1St1afk, b•cr mir  g,c,!J12nl\nartig 
.,ang,�{Ji.iren, ,a!T5u fimf a16'\1łc11cf;icin. �' icrftJemt 'i)'.a!T,c f o!Trn 
iD\,i: ,au.§ :ber Q3en111cljriun,g@gcmic-in,jdja:ft ,a,u�'[dJ:1 ;1b•e·n:, :!) . lj. 
t,,,i,ri,e @in1b,er mcljr a,mgcll\, i'm 3'\lllriticn [timmt 1mjier1? gcg·rn• .
njih¼oi!Ji? Q310lt§, .01:J1cr 1St•a'[nen1ru,g,c�m.1:,g:lieH nicf)'l, b. ·lj .  mir 
fhtb •e11�·1oc'b1cr 9ci�t0[1u•r,o·piiicr, S)a[6,{l11'b,en, ,9Jlongok1t, 
-�f f r, i foIT'et .g,cmorbenl 'olb1cr un'jer @1c�•af t  ,an (l:b,elrai[,c 3cii]t 
an ,biafi mir e'i,T11e1: �jj,lj,ct,e11 r1b1er ,cinN ,g,el'in•!J'�r.en :Sfofk 

.1111;1t'lt1Cillit .1m�b,m_ 1[o[fon,. . filur f o fori•n b iic �,cljpc llon b1.'r 
•ll'r�[wn1Mj1ell t jr1ur1l:totmi:Je11ib,c sta:t ll;tt�err. 

-�ie Q:l,o-rtmge 111fJ�r ITT01[\mljt;g,1c111e !l121fa 1S)a1 1fcr b,c·tJ\'Jlll□J ·
Jn li,oidre, b,i e icócr ge,j,uT11b1c wrnb, :franT,e &oaf[,c lj,an:bclll, unb 
lqbldyc bk :bli,c U11tcr[.djir1'c,c sn1,i[cfJ,:•n S)crHnrafi,c 'untb ,g, l'., 
inr1dn•�1: ITTa[[,c i n  %u,g,cni[clj,c1in ndJm<'n. 

')1),e i§ ,muf b ic rdi,g, ii:i1j,en ,tmb fo�ktl:en .l,lsrolikme., 1b,i c  ,unf,cr,e.111
O>e'jcfykd,k 311r �i:ijung aU'f!Je,geben ·feien. f.Bon bliiefa &rciteti
5Ba,[ii3 ,a,uil fog.ain·n ber Q3ortuag,mbe [dba1111n lbntl :l,jlwókm b,cr
·1t:i<cf)1uificrnmet1ung &u 611itt.cud)!t1en un,b menlbd� ficf,) �•uniicf}ft 'b,�r
md9ob1 i1jc(;cn IJc,e,u,gz[t,a[t,u,ng b·cr ·Q3 o 1f 1f ?,  I cfJ u ( e 1ru. (\:r
fenn8!licf),nd,e ·iljr·e f,J:lr,i113illJien, bk l1m11 uofNidJen 'śStJainb,
JJU-n!ft,e lb1urcfj1cuu§ óej'O�!t mn1b<e11 miiif3ften. Ę'fn ffrmg jadj,
Ii clj1cr l1'ri11'if wie?, er ll)1i1c i)'c•ljkr nad;, :bii,c li,c i  iTJ roer ai1 1§ par,
ll•e'ij)o(iti,jcfJ,�n  Wlotii)IJ,cn frberfuur3ben Ue.6,ertragunn i .n b,i,e
ór,eiit,eftc l,jlwi;it 6,cfjlamg,cit 1uorlb•en [ci,rn :urn,b ba§ •ó,elbl'!LVtu11gs,
lloH,c �cd 511 g,cfiiljrib:en br,o!lJ•en. 'r:11,e ntantlJmaf. frafj,'n
l}e[jler ,bier '1>urdJłulJr,un{1 ,ljii.ttcn �iic 1mc·i t  u1er6neitetI'n 
f cf)arf•�n •IJli6;1tr1t{!,ifongcn i\&cr 1bli,c @3d)ufr€f'Dl'll1l l)Cr,urj,a,cljt, ·b,i:e1i)en @ r u n  b [ ii �  ,e li ,gieg.miib,cr un•g,er,cdJ.tferti,g,t jdm. IDi•cic
'J;eljlie'r, Ne i.m �eljrpfon [dfrft n•id;lt fog,rum,b•ot f1cie11, ljeiirn
afJcT mcljr unb  me�r 1im ITT1ii11gm119 ·&cg:r•iffN1, 'Vi,e oólfif dj
®t•[im1ti�n lji:itk,n arte Urf(l•cfJ1c, ,n:i.cljit a;fJ1�i·t·s �u jte·�en, jon,
,b,crn t.aitiriij1t'i.(l, ·inr i@irn•n,c d1T1,es oorr111iir.ts'[cf}a-uenib,en;, ii'll ,b i.e
3wfamlf.H :6a1t1.en•be1r, ,bier r1origdr1,b€11 unl,� b•er 111e�2Trub1cn 
��r1J1jc ,afrljo'!btm 91,ationałi§mus ols i)' r ie .u 11 b c ·b c r
1:5 efy .u f  te r  rn, ic' u ,c t ·U 1T11 !l .a n i llj r m ii 1t 11 :u •lu1 •i ·r 't ,e ·11. :;Da;, 
,inmlj ,a!Ti�in \mrb,ert ii:c 'b,iic n1::1t11� l:s!cf),ufo llor •1Jart,erJ)o[it1i'jcfyem
9Jl;i �órnudJ iclji't�rn. - � ,rin,�!11 �tnieiocn Q3prtrn�e . mh'b 
'1:>r. 1W/ciirfd au�·�.rljrl•i'cfy i)it ffiqorn1 lb,cr 9Jhttell.·[rlJ,u1e cu
iirt;>rn. 

'Jteue 'JRitglieber 
(1oortjebun9.) 

0lill ir ie r l\hr,[, ,Sng., ITTJi,en, 4. �k5.1 ITTlic1b1u.er •@ii'trtd 6. 
681 a, r t :j clj IS)dndclj, !'llr., !S)o!fvat, ITTlkn, 7 .  �03., 1@3Nf.t,

: ,!Jlaff� �' 
:oie Scł)u(ref orm oom t>ćSlkif cł)en l{3 {l ti.11i li. n n �w(ilu§, '':Dr., lfficdyt�anl\lrnlt, 1,ITTJ1kn, 13. \Bq., 

St d ""t b t mt t · l®lj,e'Le11l[traJlc ,27 . an pun" e - ,e ra'4, 'e ♦ . . � C r ,m (l li li 52cop,o'lib:, '':Dr., ITTrdjtiflfon:juLcn t, 1ITTJirn, 5. �eJ.,
SDa 9cfN,on'3d.)i:t '.Dr. ffioIJcrt 1!t1auet ,i'll :f<'itllcm Q:l·ortr,a,g,c �Jfo.mipcrfto,rfet1fhlate 57. · · · 

,illin „oi:iWjdjt ·®cf}uTif mgic,n" 111m •c1in ig1c afltwcILc (%nici, 1[1 ,i ,d;' i n ,g c r �'oie,f, ,Dócrfomrn. ,  ITTliien,  19. iSq., IDolliiner•
irmJli'n' ilj,cm1uil1g;2g{•iffcn wnib Dl:c · €5:d)iufodor'llt crls jold)ie ,ga115 ,g,afj,c l. . . 
fur3 óezyanibdt ,Ij,e1tk {�uor,mu'f drn� 1ll'r1m1i!bie�unA bicil W11i:ni\t-c, 'i5' 1i ,e ,6"c r @. ITTJ., [tu,b .  ,tecljn., ill½cn, 3. 1)8,eio., ,Ungargaf[e 42, 
·r•iialr,aties r;,i:lrof. '.Dr. �crmarn'JT. ITTa[d)łfie gr,;oif,g,i ,mar), Jcf}i,en S) a ,e r H ,m i:lt'lJr, ':Dr.; •Dtccf)ttsanltlJalt, fill•ien, 1 .  lBc3., 1etarr� 
.;e§ oo b,i,c,f,c t5'r1lligie11 ,cllrnm1a.r n.n,g,cicfJ1JT1:;Vt,c;11 11vrrn'n, ł!\veclmi:ifl,ig, 1frnr,ggafj,c 4. · 
�li� ·€icfi:uil1eme�1emng fr&er,lj,a1upt wn,o, · , bic . iifve-rreicf)IfrI)'c fJ ,a'.u e n  'i dy i  :r 1b ijrfob1ricf,)1 ·Tu., 0kd)tiJanroaH9l1llirt•er;
Gd)iUiuc,rornr ltm' !J1cfonti,2rerv oom ,l)o,Lfi f,cfJiw 1@:itanb1Junrt,c · �i,eń, 1 .  ·lBe.0., l\BauernmarJt ·10. · . 

· · 
:aut; �irner 1c>i·nig1rljrn1b1en llt1J•lieuf11cf)ung . 31ll 1wn1ber�,idJcn. ':!Jl i,c ją> 6) ·i'! 16 n c r 1[1rnH, fir•alól'ifont, fillien, 4. ,Se,,., eicf)ki:fmfufyI, 
·9!u'f1Jjl!OC ·iióernailjm ,bier �citicr b1e§ Q:l,crfuclj@f dJ1uf.mef,mi:l 'im ga.[ie '2. · · · 
1łnt•�rtticf)H<mJi1n ifticti1um S)iofmi SDr. ffiioWc.rt Wł' ii cf ,e f tn'it :;3 u 11 f ,c r ,'ger,mann, Unitd,JsroMf1or, . ·ITTJ,tcn, 8. ·lBe0., �Dfcr,
'.f,ei,n,ern Q3or,tr.aigc ·mlt 16. SDeo,cmócr 1 924. 1ftrnfle 17. . · 

,'.l)\2r Q3.ot1lmgenlb1c :O,ckucfJ;rct1c !bta·iJ Tiebq,a,fk 1tmb fot, St r ,a r i f SDiictr id;,, ':Dr., Un,i\1_,.l,l3ro'f., �kn, 19 .  \Be11., @d,c,rii ptigc :;:i111ticr1e[[1c 1�r ócib,en gpofliert ,int1ernat1 ion-a:f ieingl"- marerlJfo� 3. · 
'[te!Ufn @e1finn·�1n•g�g.t1u:\,XP

.
'��

. 
fur l�dyuk u n1b ,  Unk\:rfrf,):t uniY śl' r il n e ś  @m:(, ·1Jlot,a.1i, ITTJ i,m, l. 5B,e3, , lłticrrn�r�aJ(e 1. 

(ftd(t,� Mr lb•an lbl1,c 1Jof'U::1dj gcfmn1tm !Strie<1•f1�, �,te 111 &e, Sr \)  r l IC @t"org, ,Tu., lln'i�.ol,jlro(, filll:kti, 18 . . 53e'.h ITTliif}, 
·Ioniliernm i8i111•n1: ,afl,e§ \Jon ,b,�r iS.cfywLe �u cnu.art,cn lj,iittcri, rfogcr'[ttaBt '81 .  
c�kllpadJ ieumc .u�rfle9't1C'i\L,i'dJ;c ,�k1i •iiP)i!191!1�Jt . unb .l.la1u,Jy�tt. 52 � Ij r n r  r 1Crbtnun,b., l'Vaufnmnn, ITTJfre1t, 1!. 'Be�. ,  f,J:luef3,g. l l .  
gc,gien'iibe-r ,bm ··�•dJ1tkrnewern1 ,3N!lm! O'n1bn[1."I'�- $ .u !!) :1uJ w 58,,crn�,ar:b,, @a!nu1wrrai, . }!Bien, 6. \B,�3.,_ 9]/�rn3, 
.ifucfJ ,i,n b,11c[,cr �i,Tufidyf' ,i11 ',,einen :1!t { ·11t1'1'bil'r,)�rccfjmbft� ,n1ar,bdn9a[[,e 2. · 
·�1ll'fła<ff1un,�cn Ul11ib Urtdk \J1cr[tt1idt r,�ien .. l!;r T iiJJrt,t: ifJ.w. 9I d l  :Pg.f,qH, a.iS'•if!lWtt,g<t•fcfl'id)itlfrtier, ·-;jffi\;1e1t; '4:, ;m,el; ; lr(] llOC,
:gFri1J1:�c 1:§'lto[Jrra(:h ,�tira�c ,�n forhundk,n �1n,g<lm, lliltf 1b1c [1, , r i tciiftm[J{ 70. · · · . . ·, • · , · · , ' ·· · ·· ' ' 
lii!ic S)aa.q;tfpaft •a!Tcr ob[fq1fcljil'n . \}(L1?et! !Jr�t�. n:!'�li�, b�� If D ó ie r 111 a \)  c_ r •Crnrft; 'iDr., ':Dtr,. 1. ITT., ITTJ1,rn, 1 .  5B,eo:,
T-frit!!rncl:n • .. mii5•te :(dttf"Jbi!ffl ":$llitrt:g\'.f: er11tr :ei,n@�fDt:c!k:rv• lN' Dvern,g,af1't� .2. . . . . .  • . , . _ . 
@foj(ęt/1Hf�!lllt'lthiń1fćlj;ótullliig. :unb 1:!ie'uer§O'u'if'aHu:mq ... JUr:ii�,, - _ �\c cfj ie _ Dtto, ':Dl'. :\JV,iif . , . �mio .,ąb·�f., _ Wim, ,18/, �,C�., · �cf; 
roioe<fk, ,hen· fx,li1bicn .100,bierm @mp1)eTt;- hlf'r mi'ltl•l'[trfcfyen 1mie c · ·· �rg1Cl'[f:e 29. · · · · · ,: 
-�r . fiotl;o!' ifcf:!en,_ ,affś i•ljrc ljm1pt[Myhcf)1fbr 1®ti't�� c ig:en j'C i .  Di •e i f .i g  Wlbr,eclj-t, '1:>r.,, ':DivlbtdPoertn11l.'r, Sffit,en, ''1 . .\Bt•f; 
mtt� ',f>o(fi!fcfj;e ·filklt,a<n[C9:ąUJu,ng,, pic �rn111bL�•�.:r,�n�:r :n�,u te, , . -· � 1,nlbelllJaffę ,8: . . .. ,'.-,- · =· . 

},cf) ,e ,n \B1 i'Db1urn�, ,fd ttft;&u, [ct)(li,Pcn; ·5Bia1u[rett:!ic : �u. ,:1l}t Laf!c,n , � t d) '1.t t 9iu,b,olfr, �11Jl:,, \ffil;,�n,, 1 9.- l&3., \!'.:,ttlJ,eĘ1 11g•cqtr. _17� 
�)1 �inicr i)'ii'1fl,� bicuitt, ·foie •11Jir ft.c: �or 10; ,Jo '.;\,�f,re�1 .tall!n · ie, dj u ( b �·111iljo!b., �nig,; fil!J1,en, . 1 0. ,IBą, l.):krnet:1tortrr.�
-� cr�ofj,qt mag�en. . SDi,e , 'l!;r,a,;jj("1tunri ,eJ:ą1�r em'lj,c·: t'Ltdjcn, , . . •�!'J.fic ,6a. :'. -, . ,: . _ _ . .  "' r,;:. - 
i�f cfJ<loffenjff!,, m1:1titd�i:t\en  o}i;I�i1icfJ;en lffient1un:f\i)!niuim9: ,unb , ·  <S o �t, m ll'. ·r 'lł·ar1L; Sla,uJm:arnrv, 'mien, 9. >BcL 'Sscfyubci:t;
ę,wen5JQ11tlf pafj,u,nn fd �•i,{ �oratiM•ewimg fur ·�e_1tJ\'ott��ft(l�D . ,.;., •giet[f,e 24;. · . . _ . _ , , . '" tmb: jcg1'i�ii 1ITTli•c<blefoufMiilfJ1Mi 'iń\li['ui')cgltt :5Śc1il,re1g11hg1 unb ,;;, t n b  f ,o ffi,uib'Olf, 'J)r ., Sjofr'(lt, ®:,en;, fi. \Bq., '.tgcoóalbc 
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Abb. 4: Verzeichnis der neuen Mitglieder (darunter H. J unker) in den Mitteilungen des Deutschen Klubs 1, 
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Der Biochemiker Franz Haiser (geb. 1871 in Wien, 

gest. 1945 in Schielbs) war eine bekannte Person

lichkeit im Kreis der Rassentheoretiker,51 die sich

seit den 1910er Jahren zu Theorien der Rassen

hygiene aul3erte und entsprechende Publikationen 

zum philosophisch-biologischen Politdiskurs vor

legte.52 

Am bekanntesten ist Haisers 1926 erschiene

nes Werk Die Judenfrage vom Standpunkt der 

Herrenmoral. Rechtsvolkische und linksvolkische 

Weltanschauung. Darin legt er eine radikale, anti

semitische Nietzsche-Deutung vor, die zudem kła

re Sympathien fiir den Nationalsozialismus erken

nen liisst: ,,Wer als Herr geboren ist, soll Herr sein 

und befehlen, und wer als Knecht geboren ist, soll 

dienen und gehorchen."53

Dass die Mitgliedschaft Junkers im Deutschen 

Klub fiir ihn und sein Umfeld durchaus von per

sonlicher Bedeutung war, zeigt der Umstand, <lass 

die Feier anlasslich seines 50. Geburtstags (No

vember 1927) just in einem der Raume des Klubs 

in der Wiener Hofburg abgehalten wurde, und 

zwar federfiihrend organisiert vom Klubmitglied 

und Junker-Schiiler Czermak. 54 Sowo hl Czermak

als auch Junker waren dariiber hinaus auch Mit

glieder der sogenannten „Barenhohle". Dieses 

antisemitische Netzwerk von insgesamt 18 Pro

fessoren der Universitat Wien war seit 1922/23 

aktiv und umfasste neben dem Griindervater Othe

nio Abel u. a. Heinrich von Srbik, Oswald Men

ghin, Viktor Christian und Richard Meister. Klaus 

Taschwer konnte in jiingster Zeit nicht nur einige 

der Aktivitaten dieser Clique rekonstruieren, die 

sich primar auf das Verhindem von Karrieren, ins

besondere Habilitationen, judischer Forscherin

nen und Forscher konzentrierten, sondem auch 

das Nachwirken der „Barenhohle" aufzeigen, wo

bei Richard Meister die wichtigste Rolle spielte.55

51 Vgl. Hamann 2010: 285-333. 

52 Vgl. Fangerau 2000: 144-145, 162, 177. 

53 Haiser 1926: 88; siehe Mittmann (2006: 126-128). 

54 Vgl. Thausing 1989: 20. 

55 Vgl. Taschwer 2015, 2016. 

Junker war schon sehr friih nicht nur als Philologe, 

sondem auch als Archaologe tatig und beschaftig

te sich spatestens seit seinen Grabungen in Tura in 

den Jahren 1909/10 intensiv mit der agyptischen 

Ur- und Friihgeschichte und Fragen der physi

schen Anthropologie. 56 Es ist daher nicht verwun

derlich, <lass er den wissenschaftlichen Diskussi

onen auf dem Gebiet der Anthropologie grol3es 

Interesse entgegenbrachte und Mitglied (zum Teil 

in leitender Funktion) in einschlagigen w1ssen

schaftlichen Vereinigungen wurde. 

Anthropologische Gesellschaft 

in Wien 

Die 1870 gegriindete Anthropologische Gesell

schaft in Wien bildete zu Beginn des 20. Jahr

hunderts innerhalb der Donaumonarchie den 

Dreh- und Angelpunkt fiir Forschungsaktivitaten 

und den Wissensaustausch auf den Gebieten der 

physischen Anthropologie, der Prahistorie und 

der Ethnologie.57 Die wichtigsten Reprasentanten 

der drei Einzeldisziplinen waren hierbei Moritz 

Hoemes fiir die Prahistorie, Rudolf Poch fiir die 

physische Anthropologie und Michael Haberlandt 

sowie Pater Wilhelm Schmidt ftir die Ethnologie, 

von denen die ersten drei noch vor dem Ausbruch 

des Ersten Weltkriegs Professuren an der Univer

sitat Wien erhielten.58 

Zu den Mitgliedem gehorten unter anderem 

auch der Hoemes-Schiiler Oswald Menghin, der 

Altorientalist Viktor Christian (s. u.) und der Geo

graf Eugen Oberhummer.59 Junker trat der Gesell

schaft im Juni 1917 bei und fungierte spatestens 

1921 als ei ner ihrer Ausschussrate. 60 

Fili die anthropologische Bestimmung von 

Materiał aus seinen nubischen Grabungen und 

im Zusammenhang mit „Rassenmerkmalen" von 

„Negem" suchte und fand Junker noch 1920 Rat 

56 Vgl. Junker 1912, 1920, 1963: 31-32. Siehe dazu den 

Beitrag von Berner in diesem Band. 

57 Vgl. Pusman 2008: 52-62. 

58 Vgl. Pusman 2008: 72. 

59 Vgl. Boucha\ 1921. 

60 Vgl. Bouchal 1917: 57; Bouchal 1921. 



bei Poch, den er nicht nur aus der Gesellschaft, sondem auch von 

der Universitiit her kannte.61 

Mit Personen wie dem Priihistoriker Matthiius Much und 

dessen Sohn, dem Germanisten Rudolf Much, der Mitglied der 

Deutschen Gemeinschaft war und zu den fuhrenden Proponen

ten der NS-Bewegung in Ósterreich ziihlte, war die Anthropo

logische Gesellschaft schon friih am Diskurs urn die „deutsche 

Herrenrasse" und „altgermanisch-heroische Kulturformen" be

teiligt. 62 Auch die Auseinandersetzungen urn das richtige „wis

senschaftliche" Rassenkonzept und die Hierarchisierung der 

menschlichen Rassen fanden innerhalb der Gesellschaft ein 

Forum.63 1929 wurde der Orientalist und spiitere Nationalsozi

alist sowie Dekan der Kriegsjahre der Universitiit Wien, Viktor 

Christian, zum Priisidenten der Anthropologischen Gesellschaft 

gewiihlt.64 Diese Wahl ist wohl nicht zuletzt Ausdruck der en

gen Seilschaft zwischen Menghin und Christian und verdeutlicht 

aul3erdem die politische Tendenz der Gesellschaft. 

Da jedoch die unterschiedliche Gewichtung der unter dem 

,,Dachverband" Anthropologische Gesellschaft zusammenge

fassten Disziplinen diverse Konflikte mit sich brachte, griindete 

Hoernes berei ts 1913 einen eigenstiindigen Verein, die Wiener 

Priihistorische Gesellschaft, deren Leitung nach dem Ausschei

den Hoemes' dessen Schiiler Oswald Menghin ubernahm. 

Nach dem Ersten Weltkrieg trat Junker auch diesem Verein 

bei (der Eintritt muss zwischen 1918 und 1921 erfolgt sein) und 

wurde schon bald (noch vor Juni 192165) in den Ausschuss beru

fen, in dem unter anderem der Ethnologe Wilhelm Koppers, ein 

Schiiler Wilhelm Schmidts, der Klassische Archiiologe Camillo 

Praschniker und der Geograf Eugen Oberhurnmer sal3en. 

Pater Wilhelm Schmidt und die Wiener 

kulturhistorische Ethnologie 

Der 1868 in Horde (Dortmund) geborene Wilhelm Schmidt ge

horte sicherlich zu den priigendsten Personlichkeiten innerhalb 

der Wiener Ethnologie wiihrend der ersten Hiilfte des 20. Jahr

hunderts. Seine Theorien rund urn die Kulturkreislehre und den 

Urmonotheismus erlangten nicht zuletzt dank seines gro13en 

Schiilerkreises betriichtliche Verbreitung im deutschsprachigen 

61 Vgl. Junker 1920: insb. Anm. 3 und 29. 

62 Vgl. Pusman 2008: 56-57, 125. 

63 Vgl. Pusman 2008: 76-83. 

64 Vgl. Leitner 2010: 53. 

65 Vgl. Anonymus 1921: 115. 
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Raum und konnten auch Junkers Konzept von ei

nem urspriinglichen altagyptischen Hochgottglau

ben inspiriert haben (s. u.). 

Nachdem er in jungen Jahren in die katholi

sche Missionsschule von Steyl in den Niederlan

den eingetreten war (spater Societas Verbi Divini, 

S. V. D.) und drei Semester in Berlin studiert hatte,66 

kam Schmidt 1895 an das Missionshaus St. Ga

briel in Modling bei Wien, wo er sich rasch in die

vergleichende Sprachwissenschaft (u. a. mit Hilfe

des Agyptologen Leo Reinisch) und Ethnologie

einarbeitete.67 Ins Blickfeld der deutschsprachigen

Ethnologie trat er zuerst bei der „IV. Gemeinsa

men Versammlung der Deutschen und Wiener An

thropologischen Gesellschaft" im August 1905 in

Salzburg, als er einen vielbeachteten Vortrag uber

die Sprache der Mon-Khmer hielt.68 

Bereits ein Jahr spater konnte er mit tatkraftiger 

Unterstutzung der Leo-Gesellschaft die einfluss

reiche Zeitschrift Anthropos grunden69 und St. Ga

briel ais bedeutende ethnologische Forschungs

statte etablieren. An der Universitat Wien erfuhr 

Schmidt erst relativ split Anerkennung. 1921 wur

de �r Privatdozent am Institut fur Anthropologie 

und Ethnographie, 70 wiihrend se in Schiller und 

S. V. D. -Ko llege Pater Wilhelm Koppers 192 9 den

Vorstand des nunmehr von der Anthropologie ab

getrennten Instituts fur Volkerkunde ubemahm.71 

Schmidts Weltanschauung war gepriigt von 

seiner deutsch-katholischen Sozialisation und sei

nem engen Verhiiltnis zum 6sterreichischen Kai

serhaus, fungierte er doch von 1916 bis 1918 als 

k. u. k. Feldkurat und Beichtvater Kaiser Karls l.72 

Er propagierte lange Zeit die Idee eines „gro/3-

66 Vgl. Henninger 1956: 23-26. 

67 Vgl. Henninger 1956: 28; Brandewie 1990: 40, 46. 

68 Vgl. Pusman 2008: 67; Schmidt 1906: 19. 

69 Vgl. Schindler 1917: 254. Am Titelblatt der ersten Anthro

pos-Ausgabe hei�t es „Im Auftrage der ćisterreichischen 

Leo-Gesellschaft mit Unterstutzung der Gćirres-Gesell

schaft herausgegeben". 

70 Vgl. Henninger 1956: 31. 

71 Vgl. Henninger 1956: 39. 

72 Vgl. Brandewie 1990: 145-151; Conte 1987: 262. 

deutschen Reiches" unter christlichem Primat73 

und bediente sich in seinen politischen Pamphle

ten der l 920er Jahre deutsch-nationaler und an

tisemitischer Argumentationsweisen, hielt aber 

verstiindlicherweise Abstand zu den antiklerika

len Kreisen des deutsch-nationalen Lagers.74 Dies 

hinderte ihn freilich nicht daran, in etlichen seiner 

vor dem Ersten Weltkrieg publizierten Schriften 

Rassenhierarchisierungen das Wort zu reden und 

sich dezidiert gegen Mischehen in Kolonialgebie

ten auszusprechen.75 Obwohl sich die National

sozialisten zu Propagandazwecken einzelner sei

ner Ideen bedienten,76 war seine Person und sein 

Werk aufs Ganze gesehen nicht mit der national

sozialistischen Ideologie kompatibel. Einer kurz

fristigen Intemierung nach dem Anschluss im 

Marz 1938 folgte Schmidts fluchtartige Reise 

nach Rom in Begleitung Kardinal Innitzers.77 

Aus wissenschaftsgeschichtlicher Perspektive 

liegt Schmidts Bedeutung vor allem in seiner 

bedingungslosen Verfechtung und Erweiterung 

der von Frobenius und Graebner gepriigten Kul

turkreistheorie, gegen deren unzureichende me

thodologische Fundierung bereits Anfang des 

20. Jahrhunderts wesentliche Kritikpunkte vorge

bracht worden waren, die aber nichtsdestotrotz zur

bestimmenden Lehrmeinung in Wien avancierte

und unter der Etikette „Wiener Schule der Ethno

logie" im gesamten deutschsprachigen Raum ihre

Wirkung entfaltete. 78 

Eine jener Personen, die unter den Einfluss 

dieser Theorie gerieten und sie in ihr eigenes 

Denkgebiiude zu integrieren versuchten, war der 

Prahistoriker Oswald Menghin. 79 So erscheint es 

auch folgerichtig, <lass Menghin fur die 1928 von 

Wilhelm Koppers herausgegebene Festschrift zu 

73 Vgl. Conte 1987: 262, 269. 

74 Vgl. Brandewies eher apologetische Darstellung (1990: 

205-208, 233-242).

75 Vgl. Pusman 2008: 68-69. 

76 Vgl. Conte 1987: 269-270. 

77 Vgl. Brandewie 1990: 245-247. 

78 Vgl. Pusman 2008: 69-72; Rćissler 2007: 10-11. 

79 Vgl. Kohl/Perez Gol Ian 2002; Urban 2010: 376, 392-394. 



Ehren Pater Wilhelm Schmidts einen Beitrag verfasste.80 Zu den 

insgesamt 76 Autoren der Festschrift gehorten aber auch der Alt

orientalist Viktor Christian81 sowie die Agyptologen Junker82 und 

Czermak83
, die sich auf diese Art mit dem Werk Schmidts zu

mindest in groben Ziigen vertraut zeigten und die den Geehrten 

selbstverstiindlich durch ihre universitiiren Verbindungen kann

ten. Wenngleich sich eine „systematische" Rezeption der „Wie

ner ethnologischen Schule" durch Junker bislang nicht nachwei

sen liisst, existieren <loch einige Hinweise, die zumindest auf 

eine bedingte Beeinflussung hinweisen. In Junkers 1961 erschie

nener Arbeit zur Geisteshaltung der A.gypter in der Fruhzeit wird 

ethnologischer Sekundiirliteratur ausgiebiger Raum eingeriiumt 

(insbesondere erfolgt eine Auseinandersetzung mit den Arbeiten 

von Lucien Levy-Bruhl).84 

An zwei Stellen85 zitiert Junker auch Arbeiten von Paul 

Schebesta, einem Schiiler Schmidts und Vertreter der „Wiener 

Schule", wenngleich damit keine Kemthesen untermauert wer

den und die Zitate neben anderen ohne Beziehung zum Missions

haus St. Gabriel stehen. Dennoch ergibt sich zwischen Junkers 

Theorie einer urspriinglichen altiigyptischen Hochgottverehrung, 

die erst spiiter bzw. in anderen sozialen Kontexten zum wider

spriichlichen Polytheismus herabgesunken sei, 86 und den Theo

rien von Schmidt hinsichtlich eines allumfassenden, durch direk

te Offenbarung verbreiteten Urmonotheismus87 eine merkliche 

Konvergenz (negativ angemerkt beim antiklerikal eingestellten 

Kees in seinem Buch Der Gotterglaube im A/ten Agypten),88 

wenngleich Junker nie so weit geht, den von ihm konstatierten 

altiigyptischen Befund explizit zu verallgemeinem. Zur Un

termauerung seines zentralen Konzepts eines urspriinglichen 

altiigyptischen Monotheismus zieht Junker in der erwiihnten 

Arbeit von 1961 ethnologische Studien zu den Bantu als Ver

gleichsbeispiele heran,89 insbesondere das damals recht populii-

80 Vgl. Menghin 1928. 

81 Vgl. Christian 1928. Christians Beitrag ist ahnlich wie jener von Menghin 

Zeugnis seines Antisemitismus basierend auf rassistischen Ansatzen. Siehe 

Rupnow (2010: 85). 

82 Vgl. Junker 1928. 

83 Vgl. Czermak 1928. 

84 Vgl. Junker 1961: bes. 7-15. 

85 Vgl. Junker 1961: 43 und 96. 

86 In verschiedenen Nuancen vertreten in Jun ker (1933: 140-141; 1934: 

47-57; 1940a: 76-77; 1949: 11-25; 1951:570-588; 1961: 103-128).

87 Vgl. Zimoń 1986: 245-251. 

88 Vgl. Kees 1956: 271. 

89 Vgl. Junker 1961: 26, 108-111. 
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re Werk Bantu-Philosophie des belgischen Mis

sionars Placide Frans Tempels90 und eine Arbeit 

des Benediktiners Chlodwig Hornung91
• Schmidt 

wird von Junker dagegen mit keinem Wort er

wiihnt - vielleicht, weil dessen Thesen zum Ur

monotheismus damals bereits unter Schmidts ei

genen Schulern als uberholt galten.92 Frei lich sind 

Teile von Junkers Thesen schon in friiheren Ar

beiten de Rouges und Brugschs93 vorgezeichnet, 

sodass man bei der Beurteilung des Einflusses der 

„Steyler Missionare" auf Junker vorsichtig sein 

muss. Umgekehrt zitiert Schmidt Junker immer

hin an einer Stelle seines zwolfbiindigen Opus 

magnum zum Ursprung der Gottesidee.94 Junker 

und Schmidt verkehrten beide in denselben katho

lischen und akademischen Kreisen (so lehrten sie 

an der Universitiit Wien und waren Mitglieder der 

Leo-Gesellschaft sowie der Anthropologischen 

Gesellschaft in Wien), sodass sich die Moglich

keit zur Kontaktaufnahme mehrfach geboten ha

ben muss. 

Oswald Menghin, die Wiener 

Prehistorie und Kulturkreislehre 

Die fiir die osterreichische Urgeschichte priigende 

Personlichkeit wiihrend der Ersten Republik und 

der NS-Zeit war zugleich ein enger Weggefahr

te Hermann Junkers: Oswald Menghin, u. a. der 

Mitausgriiber von Junkers Grabung in Merimde.95 

Menghin wurde am 19. April 1888 in Meran gebo

ren und war von 1918 (Extraordinarius) bzw. 1922 

(Ordinarius) bis 1945 Inhaber des Wiener Lehr

stuhls fiir Urgeschichte. Sein wissenschaftliches 

90 Vgl. Tempels 1956. 

91 Vgl. Hornung 1958. 

92 Vgl. Koppers 1956: 65-66; Zimoń 1986: 251-256. Leider 

sind Junkers fruhere Schriften zu dem Thema nicht auf 

diesel be Weise mit au8eragyptologischen Zitaten „ange

reichert" wie Junker 1961. 

93 Vgl. z. B. Rouge 1860: 23-24; Brugsch 1891: 739-740. 

94 Vgl. Schmidt 1931: 230: Anm. 1; konkret zitiert wird Balcz 

(1929), dessen Schrift auf einen Vortrag Junkers zuruck

geht. Vgl. Budka/Jurman 2013. 

95 Vgl. Urban 1996; Kohl/Perez Gollan 2002; Urban 2010 

und Voss in diesem Band. 

CEuvre wie auch seine politischen Aktivitiiten und 

weltanschaulichen Ansichten sind bereits mehr

fach aufgearbeitet worden.96 Bekannt ist Menghin 

als kurzfristiges Mitglied des so genannten An

schlusskabinetts von Sey13-Inquart: Er bekleide

te vom 11. Marz bis Ende Mai 193 8 das Amt des 

Unterrichtsministers.97 Gemeinsam mit dem Rek

tor der Wiener Universitiit, dem Biologen Fritz 

Knoll, war Menghin so hauptverantwortlich fur 

die „Siiuberung" im universitiiren Bereich.98 

Noch vor dem Ersten Weltkrieg und v. a. wiih

rend der Ersten Republik war Menghin Mitglied 

in zahlreichen politischen Vereinen und Gesell

schaften, so bereits seit 1906 im katholischen 

Cartell-Verband (CV) ,,Rudolfina" und spiiter in 

der oben erwiihnten Leo-Gesellschaft.99 Dass Ras

senkunde in seiner Auffassung des Faches essen

tieller Bestandteil und wichtige Forschungsfrage 

war, 100 spiegelt sich nicht zuletzt auch in seiner 

Mitgliedschaft in der Deutschen Gemeinschaft 

( 1919-1926) wider. Von 1923 an iiul3erte sich 

Menghin offentlich und wiederholt zur Juden

frage und thematisierte sie auch als Kapitel „Die 

wissenschaftlichen Grundlagen der Judenfrage" 

in seinem wohl bekanntesten Werk Geist und 

Blut. 101 Erwiihnenswert ist hier, <lass eine in anti

semitischer Hinsicht radikalere Fassung als eige

ner Artikel „Die wissenschaftliche Grundlage der 

Judenfrage" 1933 in der Nazi-Zeitschrift Der Weg 

erschien. 102 

Einen Vortrag zum selben Thema hielt Men

ghin in der Ortsgruppe der NSDAP am 22. Mai 

1933 in Kairo. 103 Menghin war weltanschaulich ein 

Nationaler mit katholischer Priigung, der in seiner 

96 Vgl. Geehr 1986; Urban 1996; Kohl/Perez Gol Ian 2002; 

Urban 2010. 

97 Vgl. Geehr 1986; Urban 1996: 9; Kohl/Perez Gol Ian 2002: 

565. 

98 Vgl. Muller 1997: 606; Feichtinger/Uhl 2005: 314; Leitner 

2010: SO. Zu Knoll siehe Taschwer 2013. 

99 Vgl. Urban 2010: 374-376. 

100 Vgl. Urban 2010: 373. 

101 Vgl. Menghin 1933. 

102 Vgl. Geehr 1986: 20: Anm. 30. 

103 Siehe Voss in diesem Band. 



Person sowohl <las Nahverhaltnis als auch die uniiberwindbaren 
Gegensatze zwischen Vertretem des austrofaschistischen Stan
destaates und dem nationalsozialistischen Regime verkorper
te. So stark seine antisemitische und rassistische Uberzeugung 
auch war, konnte er als politisch-katholischer Aktivist dennoch 
die Kluft zur Partei niemals iiberwinden und geriet ab 1938 un
ter Anfeindungen aus beiden Lagem zum „Mann zwischen den 
Fronten" 104

• 

Als Anhanger der Kulturkreislehre von Hoemes und Pater 
Schmidt standen einige seiner Konzepte und Ideen im Wider
spruch zur nationalsozialistischen Propaganda. 105 Dennoch hatte 
sich Menghin bei Antritt des SeyB-Inquart-Kabinetts mit Sicher
heit als Briickenbauer zwischen Katholiken und Nationalsozia
listen verstanden106 

- eine Hoffnung, die er allerdings bald be
graben musste. 

Ein enger Vertrauter Menghins im nationalsozialistischen La
ger war der selbstbewusste Dekan der Wiener philosophischen 
Fakultat der Kriegsjahre, Viktor Christian. 107 Diese Bekannt
schaft brachte Christian nach Menghins Riickzug aus der Poli
tik einige Probleme und parteiinteme Nachteile ein. 108 Christian 
weist auf3erdem auch einige Beriihrungspunkte mit Junker auf. 
So hatte er neben Orientalistik auch Agyptologie studiert und 
war ein Freund und Studienkollege Czermaks.109 Dass Christian 
als Prasident der Anthropologischen Gesellschaft Wiens in den 
Kriegsjahren in leitender Funktion beim SS-Ahnenerbe invol
viert war, unterstreicht die oben skizzierte weltanschauliche Aus
richtung dieser Gesellschaft. So ist es auch kein Zufall, sondem 
ein direktes Resultat alter Seilschaften, <lass Oswald Menghin 
und Wilhelm Czermak von Christian zur Mitarbeit beim Ahnen
erbe-Auftrag herangezogen wurden (vgl. Abb. 2). 110 

Menghins Bekanntschaft und Zusammenarbeit mit Junker 
war nicht nur auf Wien, die Universitat, Akademie und Vereine 
wie die Wiener Prahistorische Gesellschaft beschrankt, sondem 
fand v. a. auch in Agypten statt - dort sowohl bei Ausgrabungen 

104 Vgl. Geehr 1986; Urban 1996; Kohl/Perez Gollan 2002; Urban 2010. 

105 Vgl. Kohl/Perez Gol Ian 2002: 564. 

106 Vgl. Haag 1980, Haag 1995; Kohl/Perez Gollan 2002: 564. 

107 Vgl. Leitner 2010. 

108 Siehe hierzu Leitner 2010: 62: ,,Christians Kontakt zu ,katholisch-nationa

len' Lehrenden und hier insbesondere sein nahes Verhaltnis zum ,kleri

kalen' Oswald Menghin, wurde in Parteikreisen ungern gesehen und 

diente zum Beispiel dem Viilkerkundler Hugo Bernatzik, dessen Professur 

der Dekan verhindert hatte, ais willkommenes Mittel zur Verleumdung." 

109 Vgl. Thausing 1989: 46-47. 

110 Vgl. auch Simon o. J.: 11. 
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als auch in Kairo, wo Menghin von 1930 bis 1933 

eine Lehrtiitigkeit an der Kairoer Universitiit aus

iibte. Abgesehen von dem engen fachlichen Aus

tausch zwischen Menghin und Junker im Rahmen 

der Merimde-Grabung ( 1928-1939), bestanden 

auch Beriihrungspunkte in theoretischen Belan

gen - beide waren Anhiinger eines urspriinglichen 

Monotheismus, wie er von Pater Wilhelm Schmidt 

vertreten wurde. 111

Deutschtum und Kolonialismus im 

Kairo der l 930er Jahre 

In den 1930er Jahren stieg der Einfluss deutscher 

Wissenschaftler, darunter v. a. Orientalisten und 

Agyptologen, innerhalb der Universitiit Kairo 

deutlich - zunehmend wurden Kontakte zwischen 

Deutschland und Agypten gekniipft, auch vor 

dem Hintergrund einer kulturellen Einflussnah

me.112 Von deutscher Seite sprach man von einem

nationalen, kulturpolitischen Auftrag in Agypten. 

Zeugnis fur diese Intensivierung der Kontakte 

legt auch die Einrichtung der Agyptischen Stu

dienmission in Deutschland ab, die wiihrend der 

Amtszeit Junkers in Kairo (1929-1939) ins Leben 

gerufen und von diesem stark gefordert wurde.113

Junker bemiihte sich sehr urn ein gutes Verhiiltnis 

zur Universitiit in Kairo und soll iigyptische Stu

denten vielfaltig unterstiitzt haben.114 Dass gene

rell auch am Deutschen Archiiologischen Institut 

Kairo (DAI) die nationalen politischen Interessen 

Deutschlands grol3geschrieben wurden, zeigen die 

jiingsten Arbeiten von Susanne Voss sehr deutlich 

111 Vgl. Kohl/Perez Gollan 2002: 568-569 und 571. 

112 Vgl. Ellinger 2006: 205. 

113 Vgl. Gra pow 1973: 50. 

114 Einige blieben auch bis nach dem Krieg mit Junker in 

Kontakt. Ais Beispiel sei hier der nicht weiter bekannte 

Ahmed Hussein Aly Talib genannt, 1950 Sekretar der 

Kunstwissenschaftlichen Fakultat der Farouk I. Univer

sity in Alexandria und 1938 Junkers Schuler: ,,I always 

remem ber you with much affection and admiration, for 

you were my professor, when I was a student at Fouad 

1st University." (UW: Al.A., NLJunker, Brief von Ahmed 

Hussein Aly Talib an Junker, Alexandria, 22. Jan ner 

1950). 

- das Institut war mehr als nur eine rein archiiolo

gische und wissenschaftliche Forschungsstelle.115

So ist die prestigetriichtige Honorarprofessur Jun

kers an der Kairoer Universitiit (1934-1939) si

cherlich auch mit politischem Kalkiil erfolgt, urn

die generelle Position Deutschlands zu stiirken,

und hat vor diesem Hintergrund bewertet zu wer

den. Ahnliches scheint fur den antisemitisch ein

gestellten Oswald Menghin und dessen Professur

von 1930 bis 1933 zu gelten. Menghin stellte sich

bereitwillig in den Dienst der NS-Propaganda und

hielt einen einschliigigen Gastvortrag zur Juden

frage in Kairo.

Dass Junker seine Aufgabe in Kairo nach au-

13en hin generell ais „im Interesse des Deutsch

tums und der deutschen Wissenschaft" darstell

te, wird durch seine Begriindung bei der Abwehr 

von zwei Rufen nach Deutschland deutlich. Das 

Originaldokument, das auf seine Absage nach 

Miinchen (1931) Bezug nimmt, lautet: ,,Zu ih

rem aufrichtigen Bedauern musste die Fakultiit 

darauf verzichten, denjenigen Gelehrten, der vor 

allen diesen Anforderungen entsprochen hiitte, 

Prof. Dr. Junker Direktor des Deutschen Instituts 

fur iigyptische Altertumskunde in Kairo, mizu

nennen [sic!], da dieser glaubte, im Interesse des 

Deutschtums und der deutschen Wissenschaft sei

ne iigyptische Stellung in der jetzigen Zeit nicht 

aufgeben zu diirfen."116 

Dass bei der iihnlichen Begriindung zur Ab

wehr des Rufs auf den Berliner Lehrstuhl (1935) 

auch die vergleichsweise geringe Attraktivitiit 

des Postens aufgrund der damals schon etablier

ten NSDAP-Hochschulpolitik eine zusiitzliche 

Rolle spielte, ist wahrscheinlich.117 Zusammen

fassend kann gesagt werden, dass Hermann Jun

ker in seiner Wiener Zeit Teil eines komplexen 

115 Vgl. bspw. Voss 2013 und Voss in diesem Band. 

116 Ludwig-Maximilian-Universitat Munchen, Universitats

archiv: O-N-10, Sitzungsbericht der Kommission fur 

die Wiederbesetzung der Professur fur Agyptologie, 

20. Mai 1931. Wir danken Thomas Beckh fur diese An

gaben (vgl. Beckh 2004: 51).

117 Siehe Voss in diesem Band. 



Netzwerks war, <las weltanschaulich und politisch v. a. von einer 

deutsch-nationalen und streng katholischen Gesinnung gepriigt 

war (Abb. 2). Seine Mitgliedschaften im Deutschen Klub und der 

Leo-Gesellschaft kann man iihnlich wie bei Menghin ais „politi

sche Wegbereiter" 118 seines friihen Eintritts in die NSDAP werten, 

wobei allerdings die katholische Priigung dieser Vereine sich ais 

kaum kompatibel mit der NS-Ideologie erweisen sollte. 

Die personlichen Seilschaften zwischen Mitgliedem der Uni

versitiit, der Akademie und den deutsch-nationalen Klubs schlos

sen auch fachliche Vereinigungen wie die Priihistorische Gesell

schaft und die Anthropologische Gesellschaft mit ein: Uberall 

traf man dieselben Wissenschaftler aus den unterschiedlichen 

weltanschaulichen Lagem, wobei aber die Mehrzahl gro/3deutsch 

eingestellt war. Die gute Vemetzung auf verschiedenen Ebenen, 

v. a. aber auf der personlichen, ermoglichte nicht zuletzt, <lass ne

ben Nationalsozialisten wie Christian auch iiberzeugte Katholi

ken wie Menghin und Meister ihre Karrieren in der NS-Zeit (und

auch danach!) fortsetzen konnten. 119 

Die "dunklen Jahre" -
Hermann Junkers Forscherleben und 
Kontakte in den Kriegsjahren bis 1949 
Zuniichst setzte Junker 1938 noch alle Hebel fur die priihistori

sche Grabung in Merimde in Bewegung - die letzte Kampagne 

wurde im Friihjahr 1939 (mit Oswald Menghin) durchgefuhrt. 120 

Nachdem es Junker trotz intensiver Bemiihungen auch in der 

Hochphase des Krieges nicht gelang, eine neue deutsche Gra

bungsmission in Agypten zu etablieren, verwendete er die von 

osterreichischer Seite bewilligten Gelder fur die Giza-Publika

tionen.121 Wiihrend der Kriegsjahre arbeitete er in erster Linie 

gemeinsam mit Otto Daum an den Manuskripten, v. a. an den 

Biinden Giza VIII und IX. Wie er spiiter mehrfach betonte, sei er 

in den Kriegsjahren „ausschlie/3lich" fur die Wiener Akademie, 

also eine osterreichische Institution, tiitig gewesen. 122 

Die Frage des Aufenthalts von Hermann Junker wiihrend der 

Kriegsjahre ist nicht zuletzt aufgrund der liickenhaften Uberliefe-

118 Vgl. Urban 2010: 374. 

119 Vgl. Leitner 2010: 50; Taschwer 2016: 241-242. 

120 Der letzte Vorbericht zur Kampagne aus dem Jahr 1939 ist im Anzeiger 

1940 erschienen (vgl. Jun ker 1940b). 

121 Vgl. Budka/Jurman (in Druck). 

122 Vgl. Jun ker 1963: 48. Durch ausfuhrliche Korrespondenz im AÓAW nach

weisbar. Vgl. a uch Voss in diesem Band. 

197 



rung iiu/3erst komplex und schwierig zu beantwor

ten. 123 Sie spielt allerdings eine essentielle Rolle im

Prozess seiner Entnazifizierung und seiner Recht

fertigungsstrategie. Zu Kriegsbeginn war Junker 

gerade auf Besuch in Wien,124 offiziell zu Studi

enzwecken, wie aus seiner Urlaubsakte von 1940 

hervorgeht. 125 Mit Schlie/3ung und Verlegung der

Zweigstelle Kairo nach Berlin 126 kam auch Junker 

in der dortigen Zentrale unter. Im Sommer/Friih

herbst 1943 erfolgte die Verlagerung des Instituts 

nach Wien in die Briiunerstra/3e, 127 und Junker war

nun in der so genannten Maria-Theresien-Villa, 

einem alten Gartenhaus des Klosters St. Christiana 

in Rodaun in Wien gemeldet, in der er auch schon 

zeitweilig vor dem Krieg gewohnt hatte. 128

Den Jahreswechsel 1943/44 diirfte er bei seiner 

Familie in Schwalbach verbracht haben, 129 Akten

tauchen erst aus dem Herbst 1944 wieder auf, und 

von da an bis zum Kriegsende und dariiber hinaus 

blieb er in Wien - laut Eigendarstellung gezwun

generma/3en, da er nicht mehr ausreisen konnte. 130

Formell behielt Junker laut eigenen Angaben als 

ordentlichen Wohnsitz iiber die Kriegsjahre Kairo 

bei, in das er aber nie wieder zuriickkehren soll

te. 131 Die geheime Mitteilung fur <las Vorgehen im

Kriegsfall am Kairoer Institut (vgl. Abb. 5) war 

123 Vgl. Budka/Jurman 2013. 

124 Vgl. Junker 1963: 48; siehe auch Thausing 1989: 56. 

125 UW: Al.A., NLJunker, Kassenanweisung des Archaolo-

gischen lnstituts des Deutschen Reiches fur Hermann 

Junker, Berlin, 6. Mai 1940. 

126 Vgl. Jun ker 1963: 48. 

127 Vgl. Junker 1963: 48; AÓAI, Wien: Jahr 1944, Junker an 

Archaologisches Institut des Deutschen Reiches, Wien, 

22. September 1944.

128 Vgl. Rektorat 1931: 56. 

129 Vgl. AÓAW, Wien: PA Junker, Stellungnahme Junkers 

an das Prasidium der Akademie der Wissenschaften in 

Wien, o. O., 7. Marz 1947. 

130 Vgl. AÓAW, Wien: PA Junker, Stellungnahme Junkers 

an das Prasidium der Akademie der Wissenschaften in 

Wien, o. O., 7. Marz 1947. 

131 Vgl. Budka/Jurman 2013: 302; Voss (in Druck). Der wis

senschaftliche Mitarbeiter Joachim Spiegel erstattete 

am 29. September 1939 aus Kai ro „Bericht u ber die 

Zweigstelle Kairo wahrend des Kriegsausbruchs" (UW: 

Al.A., NL Jun ker, o. O., 29. September 1939). 

vom DAi nach Rodaun geschickt worden - datiert 

auf den 31. August 1939 - somit war Junkers da

maliger Aufenthaltsort der Zweigstelle Kairo und 

der Zentrale in Berlin wohlbekannt. 132 Fiir <las

Jahr 1940 liegt im Nachlass Junkers am Institut 

fur Agyptologie der Universitiit Wien sein Biir

gersteuerbescheid vor, den er in Berlin eingezahlt 

hatte (vgl. Abb. 6).133

Entnazifizierung 

Das „Reinigungsverfahren" Junkers priisentiert 

sich als reichlich verworren, und es liegen wider

spriichliche Angaben und Aussagen vor: So ist die 

Mitgliedschaft in der NSDAP ab November 1933 

aktenkundig, 134 andererseits gibt es im ósterrei

chischen Staatsarchiv eine amtliche Auskunft der 

Gauverwaltung, wonach Junker „katholischer 

Geistlicher und kein Nationalsozialist" 135 sei, der

als Gegner des Regimes in der Gegnerkartei ge

fuhrt werde (vgl. Abb. 7)! 136 

Dass in dem Schreiben von Jiinner 1940 ange

geben wird, er sei noch nicht aus Kairo zuriick

gekehrt, zeugt davon, wie wenig greifbar Junker 

auch fur die damaligen Behorden war. Das hand

schriftlich ausgefullte Formblatt von Junker fur 

die Akademie der Wissenschaften in Wien aus 

dem Jahr 1945 belegt, <lass er seine Doppelstaats

biirgerschaft als Entlastungsgrund anfuhrte: als 

Deutscher wiire er in Kairo Parteimitglied gewe

sen, in Ósterreich hiitte er sich aber der Partei im

mer femgehalten.137 Durch die Untersti.itzung der

132 Vgl. UW: Al.A., NL Jun ker, Prasident des Archaologi

schen lnstituts des Deutschen Reiches an Jun ker, Berlin, 

31. August 1939.

133 Vgl. UW: Al.A., NLJunker, Junkers Burgersteuerbescheid, 

Berlin, o. D. 

134 Siehe Voss 2013 und Voss in diesem Band. 

135 ÓStA, Wien: AdR, Gauakt Hermann Junker, Auskunft 

u ber Junker von der Gauleitung Wien an das Kreis

personalamt, Wien, 11. Janner 1940.

136 Vgl. ÓStA, Wien: AdR, Gauakt Hermann Junker, Aus

kunft uber Junker vom Kreispersonalamt an das Gau

personalamt Wien, Wien, 16. Oktober 1941. 

137 Vgl. AÓAW, Wien: PA Hermann Jun ker, Formblatt Jun

kers, Registrierung fur die Akademie der Wissenschaf

ten, Wien, 5. Juni 1945. 



Akademie, namentlich durch Richard Meister, gelingt es Junker, 

bis zur Gesetzesnovelle von 194 7 als nicht-belastet eingestuft zu 

werden. 138 Ab 1947 bekommt er aber emeut Post in Zusammen

hang mit dem Verbotsgesetz und muss sich verantworten. 139 Sei

ne Rechtfertigung bzgl. des „Antrag[ s] urn Nichtaufnahrne in die 

besonderen Listen" erfolgt in zweifacher Hinsicht: Erstens sei 

er Doppelstaatsbiirger und habe sich nie vorsatzlich dauerhaft in 

Wien aufgehalten, sei deshalb auch nie in Ósterreich Nationalso

zialist gewesen und zweitens sei er durch die Aberkennung der 

Honorarprofessur vom NS-Regime geschadigt worden und habe 

ein Anrecht auf Wiedergutmachung.140 Diese Darstellung wurde 

ihm auch in einem Unterstiitzungsbrief von Czermak als Dekan 

der philosophischen Fakultat bestatigt.141 

Und genau diese Argumentation - in Bezug auf die Doppel

staatsbiirgerschaft z. B. auch vom prominenten Parteimitglied 

Fritz Schachermeyr erfolgreich ausgespielt 142 
- fuhrte zum Er

folg. In beiden Punkten wurde Junker Recht gegeben: Erstens 

habe er keinen Wohnsitz und dauemden Aufenthalt in Ósterreich, 

sei nie osterreichischer Nationalsozialist gewesen und zweitens 

habe er durch die Aberkennung der Honorarprofessur seitens des 

NS-Regimes eine dauerhafte Schadigung erfahren. Zudem habe 

er sich fur die osterreichische Grabung und osterreichische Be

lange aufgeopfert. 

Der genaue diesbeziigliche Wortlaut Junkers lautet: ,,Zu 1) 

wies ich darauf bin, <lass mein ordentlicher Wohnsitz Kairo 

(Agypten) und Schwalbach a. d. Saar ist und <lass ich mich in 

Rodaun nur zu Studienzwecken aufgehalten habe und seit 1945 

138 Vgl. AÓAW, Wien: PA Hermann Jun ker, Schreiben von Richard Meister an 

Hermann Junker, Wien, 25. Oktober 1945, zit. nach: <http://www.afri

ka n istik.at/pdf /pu bmat/aoeaw _brief-meister _19451025. pdf> (Zugriff 
26. 9. 2016).

139 Siehe AÓAW, Wien: PA Hermann Junker, Brief von Hermann Jun ker, Wien, 

18. Janner 1948, zit. nach: <http://www.afrikanistik.at/pdf/pubmat/

aoeaw_brief-junker_19480118.pdf> (Zugriff 26. 9. 2016).

140 Vgl. WStLA: Registrierung der Nationalsozialisten, Niederschrift betref

fend Jun ker, Meldestelle fur den XXV. Bezirk, Wien, 16. Janner 1948; 

WStLA: Registrierung der Nationalsozialisten, Schreiben von Jun ker an 

die Registrierungsbehorde fur den XXV. Bezirk, Wien, 1. 1948 [sic!]; AUW: 

PA Hermann Junker, Fasz. 2123, Sch. 105, Brief von Hermann Junker, o. O., 

o. D., zit. nach: <http://www.afrikanistik.at/pdf/pubmat/auw_brief-jun

ker_oj.pdf> (Zugriff 29. 9. 2016).

141 Vgl. AUW: PA Hermann Junker, Fasz. 2123, Sch. 105, Abschrift eines 

Bescheides des Magistratisches Bezirksamtes fur den XXV. Bezirk (Re

gistrierungsbehorde), Wien, 10. Februar 1948, zit. nach: <http://www. 

afrikanistik.at/pdf/pubmat/auw_brief-czermak_19480210.pdf> (Zugriff 

29.9.2016). 

142 Vgl. Pesditschek 2009: 375-376. 

199 

http://www.afri-kanistik.at/pdf/pubmat/aoeaw_brief-meister_19451025.pdf
http://www.afrikanistik.at/pdf/pubmat/aoeaw_brief-junker_19480118.pdf
http://www.afrikanistik.at/pdf/pubmat/auw_brief-jun-ker_oj.pdf
http://www.afrikanistik.at/pdf/pubmat/auw_brief-czermak_19480210.pdf


ARCHXOLOGISCHES INSTITUT DES DEUTSCHEN REICH ES 

DER PRXSIDENT BERLIN W62 · MAIENSTRASSE 1 

FERNSPRECHER: 253327 

Tgb -N, !S Nr,,41 

_!!G_s_. 6ebeime Reidtsf ddf@l ''·39 

Geheirne Reichssache ! 

Herrn 

•Direktor Professor Dr. H. J u n ke r

Rodaun bei Wien . 

Umstehend gebe :bh Ihnen den Text eines Chiffre-Telegramms 

an die Deutsche Gesandtschaft in Kairo als Geheime Reichssache ztr 

Kenntnis. Ich bitte Sie, entsprechend zu verfahren. Ich beąbsich

tige, fur Sie einen Freistellungsantrag zu stellen. Ob im Mob.

Fslle Ihre Rlickkehr auf Ihren Posten in Kairo in Frage kommt, 
Anfrage 

hatten Sie durch unmittelbare;beim Auswartigen Amt zur gegebenen 

Zeit zu klaren, da es nicht sicher ist, ob meine Dienststelle 

nach in Betrieb sein wird. 

Der Prasident • 

. . 

Abb. 5: Prasident des Archaologischen lnstituts des Deutschen Reiches an Junker, Berlin, 31. August 1939 
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bemiiht war, memen Wohnsitz wieder zu erre1-

chen. Zu 2) bemerkte ich, dass ich 1933 als deut

scher Beamter in Kair o von der Parte i auf gefordert 

worden sei, beizutreten und mich erst nach lange

rem Zogem entschlossen habe, zu willfahren, weil 

ich sonst mit dem Verlust meines Postens rechnen 

musste. Die Penssionierung [sic!] hatte mich per

sonlich durchaus nicht erschreckt, da ich zugleich 

Professor an der agyptischen Universitat in Kai

ro war und dort mein Amt weiterfuhren konnte. 

Aber ich hatte mir bei der Ubemahme der Leitung 

des deutschen Instituts eigens ausbedungen, die 

Grabungen der Wiener Akademie der Wissen

schaften in Agypten weiterfuhren zu diirfen, und 

konnte dies, da die Akademie selbst nicht liber ge

niigend Mittel verfugte, zum Teil aus den Fonds 

des Instituts ermoglichen. Verlor ich aber meinen 

Posten, so waren die wichtigen osterreichischen 

Untemehmungen lahmgelegt." 143 Diese Darstel

lung der Situation wurde durch das Prasidium der 

Akademie bestatigt. In einer von Meister ( damals 

Vizeprasident) und Keil (Generalsekretar) unter

zeichneten Bescheinigung an die Registrierungs

behorde, das Magistratische Bezirksamt fur den 

XXV. Bezirk, heiBt es: ,,Er [Junker] hat durch die

se mutige Haltung gegeniiber seinen Behorden die

Wiirde der osterreichischen Forschung in Agypten

bewahrt. Er hat nur mit Riicksicht darauf, dal3 er

alleine bei Beibehaltung seiner amtlichen Stellung

in Kairo auch die osterreichischen Interessen wei

ter vertreten konnte, sich entschlossen, der Partei

beizutreten, weil eine Weigerung nicht nur fur ibn

den Verlust seiner Stellung, sondem auch die Auf

gabe aller im Dienste der Akademie iibemomme

nen und mit so aul3erordentlichem Erfolge gefuhr

ten Forschungsverpflichtungen bedeutet hatte." 144 

In Junkers Eigendarstellung geschah diese 

Aufopferung fur osterreichische Belange sogar 

143 WStLA: Registrierung der Nationalsozialisten, Schreiben 

von Jun ker an die Registrierungsbehćirde fur den XXV. 

Bezirk, Wien, 1. 1948 [sic!]. 

144 WStLA: Registrierung der Nationalsozialisten, Beschei

nigung der Akademie an die Registrierungsbehćirde fur 

den XXV. Bezirk, Wien, 22. Jan ner 1948. 

mit personlichem Risikoeinsatz und Problemen: 

„Obwohl deutscher Beamter habe ich in Kairo die 

osterreichischen Belange wo immer sich die Mog

lichkeit bot, gefórdert, gerade auch in den kriti

schen Jahren 1933-1938, sodass ich wiederholt 

angezeigt wurde, bei der Kanzlei Hitlers und bei 

der Landesgruppenleitung; so weil ich osterrei

chische Zeichner im Betrieb des deutschen Insti

tuts gegeniiber deutschen bevorzugt habe und die 

Zeitschrift des Instituts trotz allgemeinen Verbots 

in Wien drucken lasse. In letzterem Falle dauerte 

die Untersuchung monatelang und der Prasident 

der Zentralkommission teilte mir nach deren Ab

schluss mit, dass ich nur mit genauer Not dem 

Konzentrationslager entgangen sei." 145 

Wie zurechtgelegt und schlichtweg falsch die

se Darlegungen und Junkers Stilisierung zum Op

fer sind, kann Susanne Voss durch die Involvie

rung von Junker in den „Kairoer Judenprozess" 

aufzeigen - Junker trat freiwillig und ohne Druck 

der Partei im November 1933 bei. Auch weitere 

Details in seiner Eigendarstellung sind unrichtig. 146 

Dennoch wurde er bereits 194 7 erfolgreich reha

bilitiert, also noch vor 1948, als in Ósterreich im 

Zuge der Minderbelastetenamnestie samtliche als 

minderbelastet eingestuften Personen amnestiert 

wurden.147 

Ein Dokument, das niemals im Prozess der 

Reinigung erwahnt wird, kam im Nachlass von 

Junker am Institut fur Agyptologie in Wien zu

tage: die Verleihungsurkunde zum goldenen Treu

dienst-Ehrenzeichen fur Hermann Junker (vgl. 

Abb. 8). Dieses Ehrenzeichen gehorte zwar zu den 

Massenauszeichnungen des NS-Regimes, 148 doch 

wurde es nur auf Antrag vergeben - Junker be

kam es im November 1939 fur vierzig Jahre treue 

Dienste, wobei der Antrag wohl noch vor Kriegs

beginn erfolgte. Rechnet man von 1939 vierzig 

145 WStLA: Registrierung der Nationalsozialisten, Schreiben 

von Junker an die Registrierungsbehćirde fur den XXV. 

Bezirk, Wien, 1. 1948 [sic!]. 

146 Vgl. Voss 2013 und Voss in diesem Band. 

147 Vgl. Matis 1997: 66 und Stiefel 1986: 28-36. 

148 Vgl. Ranzmeier 2005: 59. 



Jahre zuriick, kommt man interessanterweise auf <las Jahr 1899, 

als Junker noch im Trierer Priesterseminar weilte. Diese Aus

zeichnung wurde wie alles andere, was in Zusammenhang mit 

dem NS-Regime stand, in Junkers Rezeption nicht thematisiert, 

zugunsten des Bildes eines osterreichischen katholischen Geist

lichen und Wissenschaftlers, der nur unter Zwang der Partei bei

getreten sein soll. 

Lehrtatigkeit und Netzwerk der "dunklen Jahre" 
Seit 1931 hatte Junker neben seinem Direktorenposten in Kairo 

eine Honorarprofessur an der Universitat Wien inne, die ihrn 

jedoch nach eigenen Angaben 1938 unmittelbar nach dem An

schluss im Zuge der „Sauberung" der Universitat aberkannt wor

den sei.149 Hierzu existiert jedoch kein einziges amtliches Do

kument. Auf den ersten Blick mag diese Aberkennung im Falle 

Junkers verwundem, da die Anschlussgesetze ja unter Minister 

Oswald Menghin ab Marz 1938 durchgefuhrt wurden und man 

aufgrund des engen Kontakts eine Intervention Menghins anneh

men konnte. Doch war dieser freilich nicht alleinverantwortlich 

fur die Aktionen, und das Beispiel der Aberkennung der Venia 

legendi des Menghin-Schulers Pittioni150 verdeutlicht, <lass ihrn 

zuweilen wohl die Hande gebunden waren. Allerdings scheint 

Junker im Personalstand der Universitat Wien bis zum Som

mersemester 1939 auf.151 1945 soll als Wiedergutmachung (vgl. 

Abb. 9) ein Emeuerungsantrag152 eingebracht worden sein, der 

schliel3lich 1948 erfolgreich genehmigt wurde, 153 wobei sich ins

besondere Czermak sehr fur seinen alten Lehrer eingesetzt hat

te.154 Daraufhin las Junker noch im Sommersemester 1949, im 

Wintersemester 1949/50 und im Sommersemester 1953, bevor 

er mit Erreichen seines 75. Lebensjahres am Ende des Studien

jahres 1952/53 endgultig in Pension ging. 

Junker war nicht nur selbst hervorragend im Zurechtrucken 

der Tatsachen, er verfugte v. a. auch uber ein ausgezeichne

tes Netzwerk an der Akademie und der Universitat Wien, <las 

149 Vgl. AUW: PA Hermann Jun ker, Fasz. 2123, Sch. 105, Bestatigung des 

Dekanats (Duda) an Junker, Wien, 23. Janner 1948. 

150 Vgl. Urban 2010: 391. 

151 Vgl. Rektorat 1939. 

152 Vgl. AUW: PA Hermann Jun ker, Fasz. 2123, Sch. 105, Antrag von Duda an 

das Bundesministerium auf Wiederernennung von Hermann Jun ker zum 

Honorarprofessor, Wien, 10. Mai 1948. 

153 Vgl. AUW: PA Hermann Jun ker, Fasz. 2123, Sch. 105, Ernennung Junkers 

zum Hon.-Prof. der Universitat Wien durch Hurdes, Wien, 2. Jun i 1948. 

154 Vgl. AUW: PA Hermann Junker, Fasz. 2123, Sch. 105, Brief von Wilhelm 

Czermak an „Magnifizenz", Wien, 27. November 1949. 
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auf Kontakte vor dem Krieg zuriickging und weiterhin ausge

baut wurde. Namentlich hat Junker seine glimpfliche Behand

lung in der Nachkriegszeit und insbesondere die Emeuerung der 

Honorarprofessur sowie die Durchsetzung von Pensionsansprii

chen 155 v. a. Richard Meister und seinem Schiller und Nachfolger

Wilhelm Czermak 156 zu verdanken. 

Richard Meister, die Universitót Wien und die 

Akademie der Wissenschaften 

Richard Meister gehort zu den Personen mit streng katholischer 

Ausrichtung und deutsch-nationaler Gesinnung, die generell 

Staat und Gesellschaft gepragt und auch Junkers Lebensweg 

seit den 1920er Jahren bestimmt haben - so hat die beiden ne

ben der gemeinsamen Mitgliedschaft im Deutschen Klub und in 

der „Barenhohle" wohl auch eine tatsachliche gedankliche Nahe 

miteinander verbunden. Meister, am 5. Februar 1881 in Znaim 

(Mahren) geboren, absolvierte an der Universitat Wien die Fa

cher Vergleichende Sprachwissenschaft, Klassische Philologie 

und Philosophie. Nach verschiedenen Stellen im Ausland und 

in Graz wurde er 1923 zum Professor fur Padagogik an der Uni

versitat Wien berufen. Im Studienjahr 1930/31 fungierte er als 

Dekan der philosophischen Fakultat und billigte dabei unter an

derem auch den Antrag auf Erteilung einer Honorarprofessur fur 

Hermann Junker. Weltanschaulich war Meister ein „humanisti

scher Liberaler mit Neigung zu einem aufgeklarten Kulturka

tholizismus und der fur seine Heimat Mahren charakteristischen 

groBdeutsch-nationalen Orientierung"157. Von seiner groBdeut

schen Gesinnung zeugen auch diverse Mitgliedschaften, v. a. 

diejenige im Deutschen Klub (s. o.).158 Meister war hervorragend

in der Wissenschaftsszene vemetzt, und seine guten Kontakte er

moglichten es ihm, auch in der NS-Ara seine Karriere fortzuset

zen.159 1938 iibemahm er das Wiener Ordinariat fur Klassische 

Philologie anstelle des im Rahmen der „Sauberung" entlassenen 

Karl Mras. Im Krieg und auch danach veranschaulicht Richard 

155 Vgl. AÓAW, Wien: PA Junker, Generalsekretar Kei I an Unterrichtsministe

rium, Wien, 22. Dezember 1949, zit. nach: <http://www.afrikanistik.at/ 

pdf/pubmat/aoeaw_brief-keil_19491222.pdf> (Zugriff 29.9.2016). 

156 Czermak hat einen Bittbrief an den Finanzminister geschrieben (vgl. 

Thausing 1989: 74-75); zur positiven Antwort darauf siehe: AUW: PA Her

mann Jun ker, Fasz. 2123, Sch. 105, Bescheid uber die Zuerkennung der 

Gnadenpension, Wien, 30. Janner 1950. Zu Czermak vgl. Sommerauer 

(2010). 

157 Brezinka 1995: 73. 

158 Vgl. Feichtinger/Uhl 2005: 321. 

159 Vgl. Feichtinger/Uhl 2005: 322. 
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Meister laut Graf-Stuhlhofer das Modell emes 

„Beamten", der sich streng an die Vorschriften 

und Vorstellungen des jeweils herrschenden Sys

tems hiilt.160 Meister war wie viele andere ein Bin

deglied zwischen Akademie und Universitiit. Ab 

1945 Prorektor der Universitiit Wien und Vizeprii

sident der Akademie, 161 kann Richard Meister als

einer der einflussreichsten Personen in der Wis

senschaftspolitik gelten und war auch ma13geblich 

an der Entnazifizierung osterreichischer Instituti

onen wie der Universitiit Wien 162 beteiligt. Auch 

bei der Entnazifizierung von Hermann Junker 

spielte er eine tragende Rolle. Ganz allgemein war 

die Akademie innerhalb Ósterreichs „wohl eine 

der wichtigsten Auffanggesellschaften fur NS-be

lastete Wissenschaftler"163.

Willy Diemke 

Besonders erhellend 1m Zusammenhang mit 

Junkers Behauptungen, er hiitte sich der Partei 

und Regimeanhiingem immer femgehalten, 164 ist

die Tatsache, dass niemand anders als der Ex

Geheimagent und Nazi Willy Diernke165 unrnit

telbar nach dem Krieg versuchte, fur Junker eine 

Weiterarbeit in Giza zu ermoglichen.166 Den Be

weis dafur liefert neben einigen Briefen und Be

richten 167 ein Telegramm (vgl. Abb.10), in dem 

160 Vgl. Graf-Stuhlhofer 1998: 154-155. 

161 Vgl. Matis 1997: 62; Feichtinger/Uhl 2005: 323-324. 

162 Vgl. Knoll 1986. 

163 Muller 1997: 617; Feichtinger/Uhl 2005: 334; vgl. 

Feichtinger/Hecht 2013. 

164 Vgl. AÓAW, W ien: PA Hermann Jun ker, Formblatt, Re

gistrierung von Junker fur die ÓAW, Wien, 5. Jun i 1945; 

AUW : PA Hermann Junker, Fasz. 2123, Sch. 105, Brief 

von Hermann Jun ker, W ien, 3. Mai 1946, zit. nach: 

<http://www.afri ka n isti k.at/pdf /pu bmat/auw _brief

junker _19460503.pdf> (Zug riff 29.9. 2016). 

165 Vgl. Voss in diesem Band. 

166 Vgl. Budka/Jurman (in Druck). 

167 Vgl. AÓAW, W ien: Agyptische Kommission 3/7, Bericht 

von Junker ans Prasidium der ÓAW, Wien, 13. Dezem

ber 1945; AÓAW, W ien: Agyptische Kommission 3/7, 

Brief von Meister an Junker, 18. Dezember 1945; AÓAW, 

W ien: Agyptische Kommission 3/8, Brief von Diemke an 

das franzćisische Au�enministerium, Bregenz, 17. Sep

tember 1946. 

Diernke Junker von einem Treffen in Bregenz mit 

einem namentlich nicht genannten Miizen unter

richtet.168 Aus Berichten, Briefen und einem Me

morandum 169 geht weiters hervor, dass Junker und

Diernke mit Unterstiitzung der Akademie der Wis

senschaften 1946 tatsiichlich in Verhandlungen 

mit der franzosischen Militiirregierung traten, urn 

eine gemeinsame Untemehmung der Akademie 

und des Institut Frarn;:ais d' Archeologie Orientale 

in Giza zu realisieren - finanziert von einem Mii

zen, der nach Amerika gereist war. Obwohl in den 

Berichten von Junker betont wird, dass die Verein

barung bereits so gut wie fixiert worden sei, kam 

es freilich nie zu dieser Grabung - Diernke hatte 

sich spiitestens 1948 nach Argentinien abgesetzt, 

von wo aus er nochmals versuchen sollte, Junker 

zu helfen. 

Obwohl niimlich 1948 dessen Wiener Honorar

professur neu belebt wurde, hatte Junker einen 

altemativen Plan entworfen. 1949 sollte er uber 

Kontakte von Diernke eine Professur in Tucuman 

(Argentinien) erhalten. 170

Gescheitert ist dies letztendlich wohl an fi

nanziellen Problemen der Argentinier, hatte 

Junker doch gehofft, dort die Publikation der 

restlichen Giza-Biinde realisieren zu konnen.171

Der ganze Plan erfolgte in Absprache und mit 

starker Unterstiitzung der Wiener Akademie der 

Wissenschaften, 172 wobei v. a. Richard Meister

168 Vgl. AÓAW, Wien: Agyptische Kommission 3/8, Tele

gramm von Willi [sic!] Diemke an den Prasidenten der 

Akademie, Bregenz, 28. August 1946. 

169 Vgl. Vgl. AÓAW, Wien: Agyptische Kommission 3/8, Me

morandum von Junker an ÓAW, Bregenz, 21. Septem

ber 1946; AÓAW, Wien: Agyptische Kommission 3/8, 

Memorandum von Jun ker an ÓAW, Paris, 21. Dezember 

1946. 

170 Siehe Voss 2013: 285, 291. 

171 Vgl. AÓAW, W ien: PA Hermann Jun ker, Bestatigung von 

Generalsekretar Keil, W ien, 29. Jan ner 1949; AÓAW, 

Wien: PA Junker, Dringlichkeitsbescheinigung fur Aus

reise Junkers vom Prasidium der Akademie an das Bun

desministerium fur Unterricht, Wien, 1. Februar 1949; 

vgl. AÓAW, W ien: PA Junker, Brief von Jun ker an Keil, 

Land!, 6. Juli 1949. 

172 Vgl. AÓAW, Wien: PA Hermann Jun ker, Bescheini

gung von Kei I an Diemke, W ien, 13. Dezember 1948, 

http://www.afrikanistik.at/pdf/pubmat/auw_brief-junker_19460503.pdf
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aktiv wurde. 173 Im Vorfeld der Entscheidungsfindung fur den 

Umzug verschaffte ein gewisser Dr. Oberhummer (wohl Wilfrid 

Oberhummer) Junker Informationen zur Situation in Tucuman 

aus erster Hand, die auf einen dort angestellten, namentlich nicht 

genannten Genetiker und Schiiler des Botanikers Tschermak

Seysenegg zuriickgingen. Vermutlich handelt es sich hierbei urn 

den bekannten SS-Funktionar und Ahnenerbe-Mitarbeiter Heinz 

zit. nach: <http://www.afrikanistik.at/pdf/pubmat/aoeaw_brief

keil_19481213.pdf> (Zugriff 29.9. 2016); AÓAW, Wien: PA Hermann Jun

ker, Schreiben von Keil an das Bundesministerium fur Unterricht, Wien, 

1. Februar 1949, zit. nach: <http://www.afrikanistik.at/pdf/pubmat/

aoeaw_brief-keil_19490201.pdf> (Zugriff 29.9.2016). 

173 Vgl. AÓAW, Wien: PA Hermann Junker, Gesuch von Meister an Bundesmi

nisterium, 16. Dezember 1948. Meister hat sich im selben Schreiben zu

gleich fur den Verbleib Junkers in Wien engagiert. Darin heigt es: ,,Fur die 

Akademie ist ein Weggang Junkers aus ósterreich augerordentlich be

dauerlich, denn das groge Werk uber die Ausgrabungen in Giza, die be

deutendste archaologische Unternehmung der Akademie, ist nach nicht 

abgeschlossen, sondern mug in nach weiteren drei Banden vollendet 

werden. Es ware da her im lnteresse der osterreichischen Wissenschaft, 

Junker in Wien und fur ósterreich zu erhalten. " Meister schlagt da her 

eine „bescheidene Pension " var und bietet an: ,,Wen n Sie es fur moglich 

hielten, dag ihm eine solche Remuneration gewahrt wird, so konnte im 

Jan ner ein Fakultatsbeschlug und Antrag gefasst werden. Wen n Sie ge

statten, wurde ich a uch bei Jun ker in dieser Richtung vorfuhlen." 
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Briicher. 174 Der urspriinglich an Tschermak-Sey

senegg adressierte Bericht hat sich leider nicht 

erhalten, weshalb iiber seinen genauen Inhalt nur 

spekuliert werden kann - klar ist jedoch, dass Na

zis wie Diernke und Briicher in Tucuman ideale 

Bedingungen vorfanden. 

Resumee 

Hermann Junkers Leistungen als Agyptologe, ins

besondere im Bereich der agyptischen Archao

logie, machen ihn zu einem der herausragend

sten Vertreter des Faches in der ersten Halfte des 

20. Jahrhunderts. Seinem Studium der Agyptolo

gie war eines der Theologie in Trier vorausgegan

gen, und so begann Junker seine Beschaftigung

mit der altagyptischen Kultur als bereits geweihter

Priester. Wahrend die Zeit von 1901 bis 1953 ganz

im Zeichen seiner agyptologischen Forschungen

stand, verbrachte er den Lebensabend an seiner

friiheren theologischen Wirkstatte, dem Josefsstift

in Trier. 175 

Dieser Beitrag hat versucht, die Person des 

Priesters und Agyptologen Hermann Junker vor 

dem Hintergrund zeithistorischer und gesell

schaftlicher Stromungen zu beleuchten. Das 

Hauptaugenmerk galt dabei seinen ideologischen 

Bindungen vor und wahrend der NS-Zeit und der 

Frage, inwieweit sich diese in seinen Schriften, in 

seinen wissenschaftlichen Kontakten, Strategien 

und Fragestellungen nachweisen lassen. Zur Ver

breitung von nationalsozialistischer Propaganda 

hat sich Junker nach jetzigem Kenntnisstand nur 

in seiner Eigenschaft als Direktor des DAi in Kai

ro, nicht aber in seinen wissenschaftlichen Schrif

ten instrumentalisieren lassen. 

Alles in allem kann woh] Hans Wolfgang 

Miillers Charakterisierung nach wie vor Giiltig

keit beanspruchen: ,,Junkers Personlichkeit und 

174 Vgl. AÓAW, Wien: PA Hermann Jun ker, Brief von Ober

hummer, Wien, 2. Mai 1949. Zu Brucher siehe Deich

mann (1992: 203-205). Brucher war in den Kriegsjah

ren ab 1943 ais Leiter des lnstituts fur Pflanzengenetik 

des 55-Ahnenerbes in Lannach bei Graz in Ósterreich. 

175 Vgl. Gutl 2010: 2. 

Ha]tung waren durch die Erziehung zum Priester

amt gepragt."176 Diese streng-katholische Pragung

und seine deutsch-nationa]e Gesinnung fiihrten 

ihn dann in den l 920er und 1930er Jahren auch 

ideologisch in ein Naheverhaltnis zum National

sozialismus. Generell gab es in Ósterreich zahl

reiche bedeutende Vertreter des Deutsch-Nationa

lismus, die mit dem NS-Regime sympathisierten 

bzw. kollaborierten (z. B. von Srbik177). 

Genau wie andere klerikal ausgerichtete Perso

nen, z. B. Oswald Menghin, die sich z. T. dezidiert 

,,als ,Briickenbauer' zwischen dem Nationalsozia

lismus und der katholischen Kirche" engagierten, 178

kann Junker nach heutigem Stand nicht als min

derbelastet in der NS-Zeit gelten. Anders als im 

Zuge seiner Entnazifizierung dargestellt, spielte 

Eigeninitiative bei ihm eine nicht unbetrachtliche 

Rolle. Sein von ihm konstruiertes Doppelleben 

als osterreichischer Geistlicher und Wissenschaft

ler einerseits und deutscher Beamter andererseits 

ist demzufolge sehr wohl auf einen gemeinsamen 

Nenner zu bringen. 

Als einer der deutsch-nationalen Katholiken 

der Wiener 1920er Jahre scheint Junker wie bei

spielsweise Menghin und Meister die Machtiiber

nahme der Nationalsozialisten in Deutschland mit 

groBen Erwartungen verbunden zu haben. Diesem 

Personenkreis ist gemeinsam, dass sich aber ihre 

ganz personliche Haltung zur Ideologie des Natio

nalsozialismus kaum greifen lasst. Antisemitische 

und auch rassistische Tendenzen sind vorhanden, 

bei Junker durch die neuesten Forschungen von 

Susanne Voss auch im Zusamrnenhang mit sei

ner Tatigkeit als Direktor des DAi in Kairo nach

weisbar.179 Dennoch muss, insbesondere aufgrund 

der vielfaJtigen konservativen Stromungen in der 

Ersten Republik und im austrofaschistischen Stan

destaat die konkrete Form der Akzeptanz der NS

Ideologie durch Hermann Junker off en bleiben. 

176 MOiier 1963: 172. 

177 Vgl. Graf-Stuhlhofer 1998: 153-154. 

178 Vgl. Behal 2009: 185; Liebmann 1988: 52, 142. 

179 Siehe Voss 2013 und Voss in diesem Band. 



Wollte man die Schuldfrage zur Debatte stellen, so wiire s1e 

bei Junker wohl eher im Bereich der Kollaboration als jenem 

der Geisteshaltung zu suchen.180 Auch in der Beurteilung der 

Gauverwaltung Wiens blieb Junker zuallererst „katholischer 

Geistlicher" 181
• Als solcher kann er aber aufgrund der spezifi

schen Situation in Ósterreich und dem dort etablierten politi

schen Katholizismus nicht als unpolitische Person oder politi

sches Opfer gelten, sondem ist fiir seine Handlungen sehr wohl 

verantwortlich zu machen. 
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