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NATIONALE VOLKSKUNDE 
VERSUS EUROPÄISCHE ETHNOGRAPHIE 

MICHAEL HABERLANDT 
UND DIE ÖSTERREICHISCHE VOLKSKUNDE 

UM DIE WENDE VOM 19. ZUM 20. JAHRHUNDERT 

OLAF B O C K H O R N 
Institut für Volkskunde der Universität Wien, Wien 

Diese r Be i t r ag so l l t e um P r o b l e m e der V o l k s k u n d e a m E n d e des 2 0 . 
J h s . k r e i s e n . M a n c h e d e r d i e e u r o p ä i s c h e E t h n o l o g i e h e u t e 
b e s c h ä f t i g e n d e n F r a g e n (n ich t n u r d ie w a c h s e n d e r N a t i o n a l i s m e n ) , 
e t l i c h e m e t h o d i s c h e A n s ä t z e ( s o j e n e r d e r v e r g l e i c h e n d e r 
F o r s c h u n g ) , j a s o g a r h e u t i g e G r u n d b e g r i f f e w i e e t w a A l l t a g h a b e n 
be re i t s n o c h v o r e i n e m J a h r h u n d e r t w i s s e n s c h a f t l i c h e R e l e v a n z 
beses sen . D ie s soll a m Beispie l Michae l H a b e r l a n d geze ig t w e r d e n . 

Die Bei t räge in der vor l iegenden Festschrift für Dunja Rih tman-Augus t in 
sol l ten, den Vor s t e l l ungen der He rausgebe r g e m ä ß , um P r o b l e m e der 
V o l k s k u n d e a m E n d e des 2 0 . J a h r h u n d e r t s k re i sen . W e n n in d ieser 
S k i z z e 1 d a v o n a b g e g a n g e n wi rd , so hat dies e inen spez ie l len Grund: 
m a n c h e der die E u r o p ä i s c h e E thno log ie heute beschäf t igenden F ragen 

1 In ihr w i rd auf ein Re fe r a t z u r ü c k g e g r i f f e n , d a s d e r A u t o r 1 9 9 4 im R a h m e n d e s 5 . 
In te rna t iona len K o n g r e s s e s de r S I E F in W i e n unter d e m s e l b e n Titel geha l t en hat . 
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(nicht nur die wachsender Nat ional i smen) , etl iche methodische Ansätze (so 
jener der verg le ichenden Forschung) , ja sogar heut ige Grundbegr i f fe wie 
etwa "Al l t ag" 2 haben berei ts vor e inem Jahrhunder t wissenschaf t l iche -
- wenn auch nicht a l lsei ts akzep t ie r te - Re l evanz besessen . Dies soll 
an sa t zwe i se a m Beisp ie l j e n e s M a n n e s geze ig t w e i d e n , dem Vere in , 
Zeitschrif t und M u s e u m für Ös te r re ich i sche Vo lkskunde ihre n u n m e h r 
über hunder t jähr ige E x i s t e n z 3 verdanken: Michael Haber landt . Den von 
ihm in den ersten Jahrzehnten seines Wirkens e ingeschlagenen - und aus 
heut iger Sicht in e in igen Aspek ten durchaus zukunf t sweisenden - W e g 
zumindes t anzudeu ten , ist Ziel dieses schon aus Pla tzgründen nicht al le 
Tiefen Haber landt ' scher Über legungen auslotenden kurzen Aufsatzes . 

* * * 

"Ich bin über die Indologie beruflich zur allgemeinen Völkerkunde und 
von ihr, zunächst nebenberuflich, dann aber mit voller Kraft und Liebe 
und schließlich auch in amtlicher Stellung zur heimatlichen 
Volkskunde gelangt. Zuletzt war die Volkskunde Europas mein 
wissenschaftliches Ziel". 

So umreißt Michae l Haber landt in einer kurz nach seinem T o d e (am 14. 
Juni 1940 in Wien ) e rsch ienenen b io-bib l iographischen Skizze einlei tend 
seine wissenschaf t l iche E n t w i c k l u n g . 4 Begonnen hat sie 1879, als der am 
29.9 .1860 in Ungar i sch-Al tenburg als dritter Sohn des späteren Professors 
an der k.k. Hochschu le für Bodencu l tu r in W i e n , Friedrich Haber land t , 
Geborene das S tud ium an der ph i losoph i schen Fakul tä t der Univers i tä t 
W i e n a u f n a h m . N a c h d e m er a n f ä n g l i c h k l a s s i s c h e P h i l o l o g i e u n d 
Germanis t ik s tudier t ha t te , w a n d t e er sich ab dem 2. S tudienjahr der 
v e r g l e i c h e n d e n S p r a c h w i s s e n s c h a f t und der I n d o l o g i e zu . S e i n e 
a k a d e m i s c h e n Leh re r w a r e n der 1881 nach W i e n berufene I n d o l o g e 

2 V g l . d a z u j ü n g s t : B a u s i n g e r , H e r m a n n : " A l l t a g u n d U t o p i e " . In: Alltagskultur im 
Umbruch (= Alltag und Kultur, Bd . 1), W o l f g a n g K a s c h u b a - T h o m a s S c h o l z e - L e o n o r e 
Scholze- I r r l i t z (Hg . ) , W e i m a r - Kö ln - W i e n 1996 , S. 3 1 — 4 8 . 

3 B e i t l , K l a u s : V e r e i n - M u s e u m - G e s e l l s c h a f t . In: Ö s t e r r e i c h i s c h e Z e i t s c h r i f t für 
V o l k s k u n d e X L I X / 9 8 , 1 9 9 5 , S. 8 4 — 9 0 . 

4 H a b e r l a n d t , Michae l : " M e i n e Lebensa rbe i t " , in: Wiener Zeilschrift für Volkskunde X L V , 
1940 , S. 6 6 — 6 8 . Z u m W e r d e g a n g von M i c h a e l H a b e r l a n d t s iehe: B o c k h o r n , Olaf: "Zur 
G e s c h i c h t e de r V o l k s k u n d e an der Un ive r s i t ä t W i e n . Von den A n f ä n g e n bis 1 9 3 9 " . In: 
Sichtweisen der Volkskunde, A l b r e c h t L e h m a n n - A n d r e a s K u n t z ( H g . ) , B e r l i n -
- H a m b u r g 1 9 8 8 , S. 63 — 8 3 ; B o c k h o r n Olaf: ' " V o l k s k u n d l i c h e Q u e l l s t r ö m e ' in W i e n : 
A n t h r o p o - u n d P h i l o l o g i e , E t h n o - u n d G e o g r a p h i e " . In: Völkische Wissenschaft. 
Gestalten und Tendenzen der deutschen und österreichischen Volkskunde in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts, W o l f g a n g J a c o b e i t - H a n n j o s t L ixfe ld - O la f B o c k h o r n 
(Hg . ) , W i e n - K ö l n - W e i m a r 1994 , S. 4 1 7 — 4 2 4 . In be iden Be i t r ägen f inden sich we i t e r e 
L i t e r a t u r h i n w e i s e zu M . H a b e r l a n d t und se iner A u s b i l d u n g s z e i t , d i e h ier n i ch t n o c h m a l s 
angeführ t w e r d e n m ü s s e n . 
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Georg Bühler sowie Fr iedr ich Müller . Dieser , 1860 habil i t iert und 1866 
zum außerordent l ichen Professor für "orientalische Linguistik" ernannt , las 
1866/67 e r s t m a l s " G r u n d z ü g e der l i ngu i s t i s chen E t h n o g r a p h i e " und 
1871/72, schon als Ordinar ius für "Sanskrit und Sprachvergle ichung" , eine 
"Allgemeine Ethnographie" . Sein gle ichnamiges Buch erschien zwei Jahre 
später und erlebte 1879 e ine zweite Auflage. Michael Haber landts Studien 
waren also e in igermaßen vielseitig; er schloß sie 1882 mit der Dissertat ion 
"Über e in ige P e r s o n a l a u s g ä n g e bei den t h e m a t i s c h e n V e r b e n im 
Indoge rman i schen" ab . In der Folge beschäf t ig te sich Habe r l and t mi t 
Sanskri t texten und -edi t ionen, ehe er im Sommer 1884 in die erst geplante 
"an th ropo log i sch-e thnograph i sche Ab the i lung des k.k. na tu rh i s to r i schen 
Hofmuseums" in W i e n eintrat , w o er 1886 Assis tent und 1889 Gus tos -
- A d j u n c t d e r e t h n o g r a p h i s c h e n S a m m l u n g w u r d e . " D u r c h d ie 
B e s t i m m u n g , A u f s t e l l u n g und w i s s e n s c h a f t l i c h e B e a r b e i t u n g der 
S a m m l u n g (ha t te i ch ) " , so M. H a b e r l a n d t in e i n e m 1892 ver faß ten 
Lebenslauf, "die a l lerbeste Gelegenhe i t und Nöt igung , mich mit d iesem 
Fache (der E t h n o g r a p h i e , A n m . O . B . ) sowohl nach se iner a l l g e m e i n e n 
Se i t e , wie im B e s o n d e r e n mit den e t h n o g r a p h i s c h e n V e r h ä l t n i s s e n 
sämt l i che r e t h n i s c h e r G r u p p e n der Erde auf das E i n d r i n g l i c h s t e zu 
b e f a s s e n " . 5 Vert ief t w u r d e n se ine Kenn tn i s se durch j e m e h r w ö c h i g e 
Studien in den g roßen e t h n o g r a p h i s c h e n S a m m l u n g e n Be lg i ens und 
Hol lands , weiters in München , Leipzig, Dresden, Berlin, Paris und London. 
"Zum Schluße sei mir gestattet anzuführen", so Haberlandt am Ende seines 
Cur r i cu lum v i t ae , "daß ich an den Arbe i t en und V e r h a n d l u n g e n der 
W i e n e r A n t h r o p o l o g i s c h e n Gese l l schaf t (...) sei t 1884 regen Anthei l 
g e n o m m e n h a b e " . 6 

Diese 1870 unter dem Einfluß der Naturwissenschaf ten gegründe te 
Soz ie tä t v e r e i n i g t e P räh i s to r ike r , A n t h r o p o l o g e n und E t h n o g r a p h e n , 
verlegte 1877 ihren Sitz an das "K. u. K. Naturhis tor ische Hofmuseum" 
und brachte ihre an th ropo log i schen und prähis tor ischen S a m m l u n g e n in 
die von ihr vorbere i t e te "An th ropo log i sch -E thnograph i sche Ab te i lung" 
der naturhis tor ischen Hofsammlungen als Geschenk ein. Daß man "in der 
von heller Begeis te rung für die Sache erfüllten Gründerzei t (...) nicht nur 
an die Phys i sche An th ropo log ie , E thno log ie und Urgesch ich te , sondern 
auch an die V o l k s k u n d e (dach te ) " , führte 1884 zur E inse t zung e iner 
"ethnographischen Kommiss ion" , "die sich zunächst mit j enen Maßnahmen 
beschäft igte, die zur Pflege der Volkskunde bzw. Ethnographie der al ten 

5 Universitätsarchiv Wien (UAW), Phil. Dek. ZI. 847 - 1891/92. 
( , Hbenda. 
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ös te r re ich isch-ungar i schen Monarch ie und der Balkanländer zu ergreifen 
waren" . 7 

Im W i r k u n g s b e r e i c h d e s g e n a n n t e n M u s e u m s u n d d e r 
Anthropolog ischen Gesel lschaf t begannen drei nahezu gleichal t r ige j u n g e 
D o k t o r e n u n t e r s c h i e d l i c h e r S t u d i e n f ä c h e r e twa zum Z e i t p u n k t de r 
G r ü n d u n g der E t h n o g r a p h i e - K o m m i s s i o n mit ihrer w i s senscha f t l i chen 
Tätigkeit , welche sie in der Folge eng mit einer akademischen Volkskunde 
in V e r b i n d u n g b r ingen soll te: Rudol f M e r i n g e r (geb . 1859) , M i c h a e l 
Haber landt (geb . 1860) und Rudolf M u c h (geb . 1862). A n z u m e r k e n ist, 
daß sie schon durch ihre Studien sowohl Kontakte zueinander als auch zu 
jener p r o t o v o l k s k u n d l i c h e n Leh re rgene ra t i on geknüpf t ha t t en , w e l c h e 
dazumal an der Univers i tä t W i e n wi rk te . Eine vierte Person ist hier zu 
e rwähnen: Fr iedr ich S a l o m o Krauss (geb . 1859) . Der 1882 p romovie r t e 
"klass ische Ph i lo loge" w u r d e bald nach S tud i enabsch luß Mi tg l i ed der 
A n t h r o p o l o g i s c h e n Gese l l schaf t (die er a l l e rd ings schon 1889 wiede r 
verl ieß) und trat 1884 a u c h in deren eben gegründe te E thnograph i sche 
Kommiss ion ein. Für diese konzipier te er e inen umfassenden, 7 5 0 Fragen 
be inhal tenden Ka ta log für e thnograph i sche For schungen , we lche r in der 
Fo lge ü b e r d i e s d ie G r u n d l a g e für K r a u s s ' e i g e n e v o l k s k u n d l i c h e 
Erhebungen in den süds lawischen Ländern bildete. Ihm war a l lerdings , im 
G e g e n s a t z zu den dre i a n d e r e n J u n g w i s s e n s c h a f t e r n , e i n e s p ä t e r e 
universitäre Karr iere nicht ve rgönn t . 8 

Es ist hier nicht mögl ich , auf die neben Haber land t genannten und 
für die ö s t e r r e i c h i s c h e V o l k s k u n d e b e d e u t s a m e n P e r s o n e n w e i t e r 
e inzugehen . Daß sie im Laufe ihres Lebens du rchaus un te r sch ied l i che 
S tandpunkte ver t ra ten und speziel l die Schüle rgenera t ion Rudol f M u c h s 
(ich nenne Lily Wei se r , Ot to Höfler und Richard Wolf ram) ke ineswegs 
e ine r v e r g l e i c h e n d e n , s o n d e r n v i e l m e h r de r s p ä t e r e n n a t i o n a l 
sozialist ischen Volkskunde deutscher Prägung verhaftet waren , sei hier nur 
am Rande e rwähnt . 9 

Im Mai 1892 such te Michae l Haber l and t an der Ph i lo soph i schen 
Fakultät der Wiener Univers i tä t um die Er te i lung der "venia docendi für 
A l lgemeine E t h n o g r a p h i e " an . Als Habi l i ta t ionsschr i f t re ichte er "Die 
Cul tur der E i n g e b o r e n e n der M a l e d i v e n " ein. Nach K o l l o q u i u m und 

7 H i r s c h b c r g , Wal t e r : 100 J a h r e A n t h r o p l o g i s c h e Gese l l s cha f t in W i e n . M i t t e i l u n g e n der 
A n t h r o p o l o g i s c h e n Gese l l s cha f t in W i e n 100 , 1 9 7 0 , S. 1 — 10, hier S. 3 . 

8 Z u K r a u s s vgl . : D a x e l m ü l l e r , C h r i s t o p h : "Fr i ed r i ch S a l o m o K r a u s s ( S a l o m o n F r i ed r i ch 
K i a u s ( s ) ) ( 1 8 5 9 — 1 9 3 8 ) " . In: Völkische Wissenschaft, J a c o b e i t - L ixfe ld - B o c k h o r n 
(Hg . ) , w ie A n m . 4 , S. 4 6 3 — 4 7 6 . 

9 S i ehe dazu : B o c k h o r n , Olaf: " V o n R i t u a l e n , M y t h e n u n d L e b e n s k r e i s e n " . In: Völkische 
Wissenschaft, J a c o b e i t - Lixfeld - B o c k h o r n (Hg . ) , w i e A n m . 4 , S. 4 7 7 — 526 . 

9(1 
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Probevor l e sung ("Über die P o l y a n d r i e " ) 1 0 wurde ihm in der S i tzung des 
Professorenkol legiums vom 17.12.1892 e ins t immig die Venia legendi für 
"Al lgemeine E t h n o g r a p h i e " e r t e i l t . 1 1 Berei ts im SS 1893 nahm er seine 
Lehrtä t igkei t auf, angekünd ig t im Bereich "Geographie und Ethnologie" : 
Haberlandt las eine "Ethnographie Vorder indiens" sowie "Grundzüge einer 
a l lgemeinen Ethnologie" . Mit ihm war, wie Leopold Schmidt betonte, "die 
a k a d e m i s c h e L a u f b a h n de r V o l k s k u n d e in e i n e m , w e n n a u c h 
b e s c h r ä n k t e n , A u s m a ß d o c h e r ö f f n e t " . 1 2 E i n B l i ck in d ie 
Vor lesungsverze ichnisse bestätigt dies: nach Kol legs über mala ische und 
a f r i k a n i s c h e E t h n o g r a p h i e , v e r g l e i c h e n d e R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t e n , 
Sociologie (im SS 1894) u.a. kündig te er im SS 1896 unter E thno log ie 
erstmalig eine Lehrveransta l tung "Allgemeine Volkskunde" an, welcher ein 
Jahr später die "Öster re ichische Volkskunde" folgte. Unabhäng ig davon , 
ob m a n M i c h a e l H a b e r l a n d t p r i m ä r a l s B e g r ü n d e r d e s F a c h e s 
Völkerkunde anspricht , wie Richard Wolfram dies tu t , 1 3 bleibt festzuhalten, 
daß erstmals 1896, also zwei Jahre später als in P r a g , 1 4 durch ihn Wor t und 
Fach "Volkskunde" an der Phi losophischen Fakultät der Univers i tä t W i e n 
ih re a k a d e m i s c h e T a u f e e r h i e l t e n . D i e w e i t e r e E n t w i c k l u n g 
vo rwegnehmend , kann darauf verwiesen werden , daß M. Haber landt nach 
dem SS 1900, in w e l c h e m er für Höre r al ler Fakul tä ten "Ethnolog ie" 
anbo t , a u s s c h l i e ß l i c h auf E u r o p a , Ös t e r r e i ch und Ö s t e r r e i c h - U n g a r n 
b e z o g e n e V o r l e s u n g e n und Ü b u n g e n a b h i e l t , für w e l c h e er d ie 
B e z e i c h n u n g e n "E thnog raph i e " und " V o l k s k u n d e " n e b e n e i n a n d e r und 
wei tgehend synonym gebrauchte . 

Für das univers i täre Fachvers tändnis von Volkskunde noch in den 
J a h r e n 1913 /14 ist n icht u n w i c h t i g , was d a m a l s , a ls s ich M i c h a e l 
H a b e r l a n d t s S o h n A r t h u r ebenfa l l s für " A l l g e m e i n e E t h n o g r a p h i e " 
habilitierte, in e inem Kommiss ionsber ich t festgehalten wurde: 

"Der Zusatz 'Euinologie' wurde gestrichen (das ohnehin schon einmal 
um die 'Prähistorie der außereuropäischen Erdteile' reduzierte Ansuchen 
hatte aui" Verleihung der Lehrbefugnis für 'Allgemeine Ethnographie 
und Ethnologie' gelautet, Anm. O.B.) (...); ein Beisatz 'mit besonderer 

1 0 U A W , Phi l . Dek . ZI . 211 - 1892 /93 . 
1 1 U A W , Phi l . D e k . ZI . 2 1 7 - 1 8 9 2 / 9 3 . 
1 2 S c h m i d t , L e o p o l d : Geschichte der österreichischen Volkskunde (= Buchreihe der 

Österreichischen Zeitschrifi für Volkskunde, N . S . Bd. 2) . W i e n 1 9 5 1 , S. 113 . 
1 3 W o l f r a m , R i c h a r d : Geschichte des Faches Volkskunde an der Universität Wien. 

Unveröff . M a n u s k r i p t , W i e n 1 9 8 6 , 5 S. 
1 4 S c h r o u b e k , G e o r g : " W i s s e n s c h a f t s g e s c h i c h t e u n d r e g i o n a l e B e s o n d e r h e i t e n d e r 

V o l k s k u n d e an d e r D e u t s c h e n P r a g e r U n i v e r s i t ä t b i s 1 9 3 4 " . In: Volkskunde als 
akademische Disziplin. Studien zur Institulionenausbildung (= Os t . A k a d . d. W i s s . , 
Ph i l . - H i s t . K l . , S i t z u n g s b e r i c h t e , B d . 4 1 4 = M i t t e i l u n g e n d e s I n s t i t u t s für 
G e g e n w a r t s v o l k s k u n d e , Nr . 12) , W o l f g a n g B r ü c k n e r - K l a u s Beitl ( H g . ) , W i e n 1 9 8 3 , S. 
5 1 - 6 2 , hier S. 5 1 . 
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Berücksichtigung der Volkskunde' wurde mit Stimmenmehrheit 
abgeleimt, da die 'Volkskunde' ohnehin einen Teil der Ethnographie 
bildet" (Hervorhebung O.B.) . 1 5 

Z u r ü c k zu M i c h a e l H a b e r l a n d t : 1910 z w a r mi t d e m Ti te l e i ne s 
außerorden t l i chen Univers i tä t sprofessors ausgeze ichne t , bl ieb ihm doch 
eine Lauthahn an der Universi tät verwehrt . Die machte er anderswo: in den 
von ihm ins Leben gerufenen Inst i tut ionen, vor allein in dem von ihm und 
s e i n e m K o l l e g e n an d e r e t h n o g r a p h i s c h e n A b t e i l u n g d e s k .k . 
N a t u r h i s t o r i s c h e n H o f m u s e u m s , W i l h e l m H e i n , im J a h r e 1 8 9 5 
gegründeten "Museum für Ös te r re ich ische Volkskunde" . Ein Jahr zuvor 
hatten die beiden den "Verein für Volkskunde in Wien" initiiert und damit 
e i ne z e n t r a l e E i n r i c h t u n g für d ie j u n g e W i s s e n s c h a f t in de r 
ö s t e r r e i ch i schen Re ichshä l f t e der D o n a u m o n a r c h i e geschaf fen . Im 1. 
J ah rgang 1895 des V e r e i n s o r g a n s , der "Zeitschrif t für Ös te r r e i ch i sche 
Volkskunde" , legte der Redakteur Michael Haber landt auch ein P rogramm 
vor: 

"Aufgabe des Vereins wie seiner Zeitschrift ist die vergleichende 
Erforschung und Darstellung des Volksthums der Bewohner 
Österreichs. Von den Karpathen bis zur Adria wohnt in dem von NaUir 
und Geschichte gefügten Rahmen des Vaterlandes eine bunte Fülle von 
Völkerstämmen, welche wie in einem Auszug die ethnographische 
Mannigfaltigkeil Europas repräsentiert. Germanen, Slaven und 
Romanen - die Hauptstämme der indo-europäischen Völkerfamilie -
- setzen in verschiedener historischer Schichtung und nationalen 
Abschattungen die österreichische Bevölkerung zusammen. Wir 
bekümmern uns aber nicht um die Nationalitäten selbst, sondern um 
ihre volkslhümliche, urwüchsige Grundlage. Um Erforschung und 
Darstellung der volkstümlichen Unterschicht ist es uns allein zu thun. 
Das eigentliche Volk, dessen primitivem Wirtschaftsbetrieb eine 
primitive Lebensführung, ein urwüchsiger Geisteszustand entspricht, 
wollen wir in seinen Naturformen erkennen, erklären und darstellen. 
Ersleres durch die Mittel und Methode der Wissenschaft in unserer 
Zeitschrift; letzteres - da die volksthümlicheu Dinge in raschem 
Verschwinden begriffen sind, durch die Bergung und Aufsammlung in 
einem Museum". 1 6 

M e h r e r e A n s ä t z e s ind h ie r b e m e r k e n s w e r t : d ie P r o p a g i e r u n g e ine r 
" v e r g l e i c h e n d e n M e t h o d e " , das H e r a u s s t e l l e n von Z u s a m m e n h ä n g e n 
zwischen Wirtschaf tsbetr ieb und Kultur (als "Lebensführung" vers tanden) , 
die Abkehr v o m wer t enden Na t iona l i smus sowie die Konzen t ra t ion der 
wissenschaf t l ichen B e m ü h u n g e n auf Untersch ich ten . Michae l Haber landt 

1 5 1 IAW, Phi l . D e k . ZI. 6 5 6 - 1 9 1 2 / 1 3 . 
1 6 H a b e r l a n d t , M i c h a e l : " Z u m B e g i n n " . In: Zeitschrift für Österreichische Volkskunde I, 

1895 , S. 1-3, hier S. 1.- D i e f o l g e n d e D a r s t e l l u n g greift auf das z u r ü c k , w a s s chon an 
andere r Stel le ausgeführ t w u r d e ( B o c k h o r n , Von Ritualen, w ie A n m . 9 , S. 501 f f ) . 
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sollte in den nächs ten Jahrzehnten seines Wirkens diese Richt l inien von 
1 8 9 5 t e i l s p r ä z i s i e r e n , t e i l s r e l a t i v i e r e n : d e r " v e r g l e i c h e n d e n " 
B e t r a c h t u n g s w e i s e j edenfa l l s b l i eb er t r eu , und g l e i c h z e i t i g e ine r 
ganzhe i t l i chen S ich t . In e ine r k le inen E in führung für "Lehrerschaf t , 
s tud ierende Jugend und gebi lde te Bevö lke rung" sieht er 1924 als e inen 
der G e s i c h t s p u n k t e der vo lkskund l i chen F o r s c h u n g g rundsä t z l i ch d ie 
Forderung nach "unabläss iger verg le ichender Bet rachtung" ("Man g laube 
ja nicht an die Singular i tä t i rgend welcher vo lks tüml ichen Ersche inung . 
Nicht nur auf unmi t te lbar s t a m m v e r w a n d t e m Vo lksboden , sondern auch 
bei den s t ammfremden Nachbarn kehren die meis ten Volksäußerungen in 
sehr verwandter , oft überraschend gleicher Art wieder") ; zum zwei ten geht 
es ihm da rum, "daß der Blick des Volksforschers immer auf das ganze 
j ede r E r sche inung in se iner vol len Lebensfül le e ingestel l t sein m u ß " -
- vo rhe r ha t t e H a b e r l a n d t auf d ie v o l k s k u n d l i c h e n A r b e i t s g e b i e t e 
verwiesen, dann aber betonl: "Die genannten Abtei lungen der Volkskunde 
dürfen aber n icht als m e h r oder minde r s e lb s t änd ige A r b e i t s g e b i e t e 
de r se lben g e s e h e n w e r d e n . Al le Ä u ß e r u n g e n und E r s c h e i n u n g e n des 
Volks lebens hängen (...) innig un te re inander z u s a m m e n . . . " 1 7 (was m a n , 
aus heutiger Sicht , als Forderung nach Forschung im Kontext oder gar als 
frühe Kr i t ik des K a n o n s in te rp re t i e ren k ö n n t e ) . Die " v e r g l e i c h e n d e 
B e t r a c h t u n g " hat M . Habe r l and t mehr f ach , spezie l l im Umfe ld der 
Vo lkskuns t fo r schung , als me thod i schen Ansa tz v o r g e s t e l l t , 1 8 sein Sohn 
Ar thur hat d iese K o n z e p t i o n wei te ren twicke l t . Auch der "Wir tschaf ts 
betrieb" bl ieb wich t ig , "die sachl iche oder gegens tändl iche Volkskunde" , 
verbunden al lerdings mit e inem nach rückwärts gewandten Blick: 

"Die unerläßliche Grundlage für diesen erst in den letzten Jahrzehnten 
mit vollem Verständnis gepflegten Zweig der Volkskunde sind die 
Sammlungen der volkskundlichen Museen..." 1 9 

"Sein" M u s e u m , das ja bis 1918 die Aufgabe hat te , die "volks thüml ichc 
Kul tur" a l le r "Na t iona l i t ä t en" mi t A u s n a h m e jener der u n g a r i s c h e n 
Reichshälf te zu dokumen t i e r en , konnte se lbs tvers tändl ich nicht e insei t ig 
na t ional i s t i sch sein; auch der seit 1886 mit e iner geborenen Kroa t in , 
Garola Ma lov ich , verhei ra te te Michael Haber landt war dies ursprüngl ich 
nicht. Er betonte a l lerdings später , wie ein Büchlein aus dem letzten Jahr 
der M o n a r c h i e b e w e i s t , e ine "Na t iona le Kul tu r der ö s t e r r e i c h i s c h e n 
Volkss tämme": 

H a b e r l a n d t , M i c h a e l : Einführung in die Volkskunde mit besonderer Berücksichtigung 
Österreichs. W i e n 1924 , S. 13. 

8 H a b e r l a n d t , M i c h a e l : " D i e e u r o p ä i s c h e V o l k s k u n s t in v e r g l e i c h e n d e r B e t r a c h t u n g " . In: 
Jahrbuch für historische Volkskunde 2 , 1 9 2 6 , S. 3 3 — 4 3 . 

9 H a b e r l a n d t , Einführung, w ie A n m . 17, S. 11. 
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"Die Eigenar t der buntzusainmengesetz ten österreichischen 
Völkerfamilie, die kulturellen Beziehungen, welche ihre Glieder 
untereinander verbinden, ihr Gemeinsames und ihr Besonderes habe ich 
mich überall bemüht in den knappsten Umrissen aufzuzeigen. Ebenso 
klar und unbestreitbar, als hier die deutsche kulturelle Führung der 
Stämme Österreichs hervortritt , ebenso nachdrücklich ist mit 
wissenschaftlicher Unparteilichkeit auf selbständige Entwicklung und 
Eigenzüge der nichtdeutschen Völker, wo sie bestehen, hingewiesen." 2 0 

Der Zerfal l von Ö s t e r r e i c h - U n g a r n , d i e g e b o t e n e K o n z e n t r a t i o n der 
Museumsarbe i t auf "Deutsch-Österre ich" sowie der unverhohlene W u n s c h 
nach e inem (durch den Fr ieden von St. Germain untersagten) Anschluß an 
D e u t s c h l a n d h a b e n a u c h bei M i c h a e l H a b e r l a n d t d ie s c h o n 1918 
ank l ingende "deu t sche kul ture l le Füh rung" in den V o r d e r g r u n d t re ten 
lassen. 

Davon war bei G r ü n d u n g von Verein und M u s e u m noch nicht die 
Rede ; das oben vorges te l l t e P r o g r a m m bot M. Habe r l and t und se inen 
Mits t re i tern Anlaß zu Ta ten und nicht zu Debat ten . Krit ik - w e n n auch 
ohne N a m e n s n e n n u n g - k a m von a n d e r s w o , von "deu t sch -vö lk i schen 
Kreisen", wie e twa dem "Deutschen Volksgesang = Vereine in Wien" , den 
Dr. Josef P o m m e r knapp vor der J a h r h u n d e r t w e n d e initi iert ha t te . Im 
ersten Heft der 1899 begründe ten Zeitschrif t "Das deu t sche Volks l ied" 
schreibt ihr Herausgeber Pommer unter dem Titel "Was wir wollen" unter 
anderem: 

"Wir halten nichts vom Allerweltbürgertum, wir sind Deutsche, und 
zwar nicht nur dem Namen nach, und wollen uns zunächst auf uns 
selber besinnen. Für die Volkslieder anderer Nationen, deren 
eigenartigen Wert wir neidlos gelten lassen, haben wir nicht 
einzutreten, wir haben im eigenen Hause der ungehobenen Schätze zur 
Genüge. 

Deutsch ist uns natürlich nicht gleichbedeutend mit Schriftdeutsch; 
auch die Mundart und namentlich die deutsch=österrichische ist 
deutsch und zwar ein viel lebendigeres Deutsch, als die in sich ziemlich 
abgeschlossene Schriftsprache. 

Unsere österreichisch=deutschen Mundarten gehören dem 
oberdeutschen Zweige unserer Sprache an: aber auch Mitteldeutsch und 
Niederdeutsch ist deutsch, und auch Holländisch und Vlämisch sind 
zur Schriftsprache gewordene oder zu ihr emporstrebende niederdeutsche 
Mundarten. Und so weitet sich wieder der Kreis, den wir soeben 
verengt hatten, und wir wollen ihn noch weiter dehnen, indem wir 
verraten, daß wir uns, - allerdings nur ab und zu - , auch einen Streifzug 
auf das Gebiet des nordischen (schwedisch, dänisch, norwegisch) und 
selbst des englischen Volksliedes gestatten werden, nicht wegen des 

H a b e r l a n d t , M i c h a e l : Die nationale Kultur der österreichischen Völker stamme (= 
= Österreichische Bücherei, Bd . 2 ) . W i e n - Le ipz ig 1918 , S. 5 f. 
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hohen Wertes des Liedes dieser Völker, sondern weil diese Stämme 
Germanen sind, wie wir. 

Man lasse uns den deutschen Gedanken ab und zu zum 
germanischen ausweiten, dem Panslavismus und dem Panromanismus, 
wenigstens auf diesem Gebiete den Pangermanismus entgegen 
stellen!" 2 1 

Derlei Abs i ch t en ha t Michae l Habe r l and t mit S icherhe i t wede r dama l s 
noch spä te r ve r fo lg t , w a s m a n von v ie l en a n d e r e n ö s t e r r e i c h i s c h e n 
Volkskundlern der nächs ten Genera t ion leider nicht sagen kann. 

H a b e r l a n d t s oben a n g e d e u t e t e "Taten" d reh ten s ich p r imär ums 
M u s e u m . M a n g e l s gee igne t e r R ä u m l i c h k e i t e n waren d ie be iden v o m 
" V e r e i n für V o l k s k u n d e in W i e n " mi t de r M u s e u m s e r r i c h t u n g 
beauftragten Kus toden Michael Haber landt und Wilhe lm Hein gezwungen , 
die g e s a m m e l t e n Ob jek te in ihren W o h n u n g e n au fzubewahren . Es gal t 
a l s o , d ie U n t e r b r i n g u n g der S a m m l u n g und e ine w i s s e n s c h a f t l i c h e 
Bet reuung zu s ichern. Als dann 1898 ein Raum in der Wiener Börse zur 
Verfügung gestell t und dami t eine zumindes t provisor i sche Aufs te l lung 
der Gegens t ände no twend ig w u r d e , e rnannte m a n M. Haber land t zum -

e h r e n a m t l i c h e n - D i r e k t o r , W . H e i n (1861 - 1903) zu s e i n e m 
Stel lvertreter . Letz terer , Afrikanist , Semit is t (Arabist) und germanis t i sch 
geschult , war seit 1887 am Naturhis tor ischen Museum beschäftigt. Für das 
neue V o l k s k u n d e m u s e u m war er , e in h e r v o r r a g e n d e r S a m m l e r und 
A u f z e i c h n e r , i n s b e s o n d e r e im A l p e n r a u m t ä t i g , 2 2 w ä h r e n d M i c h a e l 
Haber landt auf seine Art die Bes tände mehrte: für ihn war "ein Zei ta l ter 
des S a m m e i n s , des E r w e r b e n s auf d e m L a n d e , von den vie len k le inen 
A l t e r t u m s h ä n d l e r n , v o n P r i v a t s a m m l e r n u n d M u s e u m s l e u t e n 
g e k o m m e n " . 2 3 Die Geschich te des M u s e u m s , dessen hauptamtl icher Leiter 
M. H a b e r l a n d t ers t mit 1. O k t o b e r 1911 w u r d e , als m a n ihn se iner 
Dienstverpf l ichtungen am Naturhis tor ischen M u s e u m en thob , hat Leopold 
Schmid t g e s c h r i e b e n ; 2 4 sie braucht hier nicht nachvol lzogen zu werden . 
Michae l Habe r l and t b l ieb bis zum 1.1.1924 Direktor der 1917 in das 
G a r t e n p a l a i s S c h ö n b o r n in d e r L a u d o n g a s s e im 8 . W i e n e r 
Gemeindebez i rk Josefstadt übersiedel ten Insti tution, die er 1924 an seinen 

P o m m e r , Josef: " W a s wi r wo l l en" . In: Das deutsche Volkslied 1, 1 8 9 9 , S. 1—3, hier S. 2 
Zu J o s e f P o m m e r s i e h e j u n g s t : D e u t s c h W a l t e r : " S o n d e r a u s s t e l l u n g d e s 
Ö s t e r r e i c h i s c h e n M u s e u m s für V o l k s k u n d e in W i e n . 150 J a h r e Jose f P o m m e r ( 1 8 4 5 — 
— 1918)" . In: Österreichische Zeitschrift ßr Volkskunde X L I X / 9 8 , 1 9 9 5 , S. 1 8 5 — 1 9 2 . 
V g l . a l l g e m e i n : D e u t s c h , W a l t e r : " 9 0 J a h r e Ö s t e r r e i c h i s c h e s V o l k s l i e d w e r k . 
D o k u m e n t e u n d B e r i c h t e s e i n e r G e s c h i c h t e 1 9 0 4 — 1 9 9 4 " . In: Jahrbuch des 
Österreichischen Volksliedwerkes 4 4 , 1 9 9 5 , S. 12 — 5 0 . 

Schmid t , Geschichte, w ie A n m . 12 , S. 113 . 
S c h m i d t , L e o p o l d : Das österreichische Museum jur Volkskunde. Werden und Wesen 
eines Wiener Museums (= Österreich-Reihe, Bd . 98 /100 ) . W i e n 1 9 6 0 , S. 2 4 . 

W i e A n m . 2 3 . 
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Sohn übe rgab . Als er 1940 s t a rb , war m a n , auf d e m F u n d a m e n t von 

Ethnisierung von Kul tur und Nat ional i smus aufbauend, gerade dabei , halb 

Europa in Schut t und Asche zu legen. Die H a b e r l a n d t ' s e h e n Entwürfe 

vergle ichend-europäischer Art, die er, wie oben schon angedeute t , speziell 

auf dem Gebiete der Volkskunst bis in die 20er Jahre verfolgte, hatten sich 

nicht durchgesetz t - nicht wissenschaft l ich und schon gar nicht poli t isch. 

1950 schreibt Leopo ld Schmid t über seinen Vor -Vorgänger als Direktor 

in der Laudongasse : 

"So dankbar wir Erben dieses Lebenswerkes für all das sind, was 
Haberlandt geleistet hat und als Leistung anregen konnte, so genau 
wissen wir auch, daß dieses Werk viel zu wenig gewürdigt wurde, daß 
sein Schöpfer nur einen Bruchteil dessen an Ehren und Erfolgen erreicht 
hat, was er seiner Arbeit nach hätte erreichen müssen." 2 5 

Abermals zehn Jahre danach hat L. Schmidt M. Haber land t , 1950 noch 

"einer der b e d e u t e n d s t e n B a n n e r t r ä g e r d ieser W i s s e n s c h a f t in ganz 

E u r o p a " , 2 6 schon kri t ischer be t rach te t , 2 7 und 1982, in "Curr iculum vi tae" , 

bleibt von M. Haber landt lediglich, daß er "mehr Feuilletonist als Forscher 

war" und in e i n e m "düs te ren" H a u s e ine "ve rwahr lo s t e " S a m m l u n g 

a u l g e b a u t h a t t e . 2 8 D iese Fes t s t e l l ungen z u m M u s e o l o g e n H a b e r l a n d t 

mögen s t immen; bei der Beur te i lung des Wissenschaf ters M. Haber landt 

wird man nicht so einfach zus t immen können. Wie viele seiner zahlreichen 

e t h n o g r a p h i s c h e n P u b l i k a t i o n e n " f eu i l l e ton i s t i s ch" g e n a n n t w e r d e n 

können , entz ieht s ich der Beur te i lung des Verfassers d ieses Be i t r ags ; 

hunderte von Zei tungsar t ike ln hat M. Haber landt selbst als "Feui l le tons" 

bezeichnet und als "l i terarische Arbei ten" e inges tu f t , 2 9 darunter auch die 

Aufsa tz sammlung von 1900, "Cultur im A l l t a g " . 3 0 Die dar in angeste l l ten 

Be t rach tungen (u.a. über " R e c l a m e " , "Fahr rad" , "Feuerbes ta t tung" und 

"Klatsch") hätten ta tsächl ich das Bild, die Entwicklung der Volkskunde in 

Österre ich ändern , Kul tur und All tag in den Mit te lpunkt stellen können . 

Im Vorwort liest man: 

"Wir wurzeln alle im Alltage. Seine Gewohnheiten machen für die 
meisten schlechthin das Leben aus (...). In diesem Alltag, den bloss der 
unbesonnene Elegant des Geistes bespöttelt, liegt etwas sein- Grosses... 

2 5 S c h m i d t , L e o p o l d : " B u r g e n l ä n d i s c h e P o r t r ä t s : M i c h a e l H a b e r l a n d t " . In: Volk und 

W w / i a i 3 / 1 3 , S. 3 f., h ier S. 4 . 
2 6 E b e n d a , S. 3 . 
2 7 S c h m i d t , Das österreichische Museum für Volkskunde, w i e A n m . 2 3 . 
2 i i S c h m i d t , Leopo ld : Curriculum vitae. W i e n 1982 , S. 22 . 
2 9 H a b e r l a n d t , Meine Lebensarbeit, w i e A n m . 4 , S. 6 7 . 
3 0 H a b e r l a n d t , M i c h a e l , Cultur im Alltag. W i e n 1900. 
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liegt unsere Cultur. Cultur: das ist Arbeit der Jahrtausende und ihre 
Einverleibung in uns. Sie ist hundertfach in ihr legiert..." 3 1 

H a b e r l a n d t m a g de r l e i Ü b e r l e g u n g e n d u r c h a u s a ls v o l k s k u n d l i c h 
a n g e s e h e n h a b e n , ha t s ie aber in den nächs t en J a h r z e h n t e n k a u m 
weiterverfolgt , was aus heut iger Sicht zu bedauern ist. Immerh in tauchen 
hier, ein volles Menschen leben vor den 70er Jahren unseres Jahrhunder t s , 
als Sch lüsse lwor te schon "Cultur" und "All tag" auf . 3 2 Ich weiß um die 
Problemat ik spekula t iver Bemerkungen ; aber: hät ten die "Volkskundler" 
um d ie J a h r h u n d e r t w e n d e d i e s e A n r e g u n g e n a u f g e g r i f f e n , d i e 
V o l k s k u n d e w ä r e woh l s chon früher zu j e n e r kr i t i schen Kul tur - und 
Sozialwissenschaf t mut ier t , die sie - zu ihrem Nachtei l - vielerorts heute 
noch immer nicht ist. 

N A C I O N A L N A E T N O L O G I J A P R E M A E U R O P S K O J 
E T N O G R A F I J I 

M i c h a e l H a b e r l a n d t i aus t r i j ska e tnologi ja 
na pri jelazu iz 19. u 2 0 . s tol jeće 

S A Ž E T A K 

Č l a n a k u v o d n o s p o m i n j e d io p i tanja koja j e j o š na pr i je lazu iz 19. u 2 0 . s to l jeće p red s e b e 
pos t av l j a l a e u r o p s k a e t n o l o g i j a . M n o g a su o d tih p i t an ja i d a n a s u s r ed i š tu z a n i m a n j a 
e u r o p s k e e t n o l o g i j e : r a s t u ć i n a c i o n a l i z m i , r az l i č i t i m e t o d o l o š k i p r i s t u p i , u s p o r e d n a 
i s t r až ivan j a , p a čak i t e m e l j n i p o j m o v i p o p u t " s v a k o d n e v i c e " . A u t o r s m a t r a d a su ta 
p i tanja v e ć pri je j e d n o g a s to l jeća i m a l a svo je r e l e v a n t n o z n a n s t v e n o t u m a č e n j e , ko j e se 
d j e l o m i c e m o ž e i d a n a s a k c e p t i r a t i . T e se t v r d n j e i lus t r i ra ju i o p r i m j e r u j u d j e l a t n o š ć u 
M i c h a e l a H a b e r l a n d t a , j e z i k o s l o v c a i i n d o l o g a po o b r a z o v a n j u , ali e t n o l o g a po l jubavi i 
snazi k o j o m jo j se p o s v e t i o i k o j e m u i d r u š t v o i č a s o p i s i muze j za aus t r i j sku e tno log i ju 
dugu ju svo je pos to j an j e d u ž e o d j e d n o g a s to l jeća . 

W i e A n m . 3 0 , V o r w o r t . 
Zu de ren w a c h s e n d e m S t e l l enwer t nach 1968 vgl . : B a u s i n g e r , H e r m a n n - Utz . leggle -
- Got t f r ied Korff - Mar t i n Schar fe : Grundzüge der Volkskunde (- Grundzüge, Bd . 3 4 ) . 
D a r m s t a d t 1 9 7 8 , 3 1 9 9 3 . 
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