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1 Einleitung 

Jeder Ort, jedes Lebewesen, eigentlich alles um uns herum hat seine Geschichte. Nicht 

anders ist es im Fall des westbºhmischen Dorfs Sch¿ttwa (tschechisch ĠitboŚ), 

das vor der Vertreibung der sudetendeutschen Bevºlkerung ausschlieÇlich deutschsprachig 

war. Die Arbeit setzt sich zum Hauptziel, die Geschichte des Dorfes chronologisch 

darzustellen, von den ªltesten Nachrichten ¿ber die Vertreibung der Deutschen, 

bis zum ungefªhr ersten Jahrzehnt nach dem Februarumsturz 1948.  

Bei der Schilderung der Ereignisse bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs und kurz danach 

st¿tzt sich die Arbeit vor allem auf das Buch Sch¿ttwa unsere Heimat
1
, es wird jedoch 

auch die andere Literatur ber¿cksichtigt. Das Buch ist ein gemeinsames Werk einiger 

Sch¿ttwarer Landesleute, das man sicher ber¿cksichtigen sollte, wenn man sich mit dieser 

Problematik befassen will . Es ist das einzige Buch, in dem die Geschichte (soziale, 

politische, wirtschaftliche, kulturelle u. a.) ausf¿hrlich bearbeitet ist. Die ªltesten 

Ereignisse in Sch¿ttwa werden oft im Kontext des ganzen Bezirks Bischofteinitz 

(tschechisch HorġovskĨ TĨn) geschildert. Der historische Teil ist jedoch nur bis zum Jahre 

1942 gebracht. Die Ereignisse der Jahre 1943-1945 werden nicht behandelt. Es steht dort 

nur eine stichwortartige Erwªhnung, dass die Amerikaner im Jahre 1945 das Gebiet 

besetzten und dass es im Jahre 1946 zur Vertreibung kam. Etwas Nªheres 

¿ber das Schicksal der Dorfbewohner nach dem Kriegsende erfªhrt man nur von zwei 

Zeugnissen, die das Buch beinhaltet. Es gibt keine Eintrªge, die zum Beispiel die Zahl 

der Vertriebenen angeben w¿rden, oder die die Ortschaften besprechen, denen sie zugeteilt 

wurden. 

Die Entwicklung nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wird von der erhalten 

gebliebenen Archivdokumentation ausgehen, die im Staatlichen Kreisarchiv Taus mit Sitz 

in Bischofteinitz (St§tn² okresn² archiv Domaģlice se s²dlem v Horġovsk®m TĨnŊ) 

aufbewahrt wird. Mit R¿cksicht auf den Umfang der Archivbestªnde konzentriere ich mich 

detailliert nur auf den Archivbestand ¥rtlicher Nationalausschuss (M²stn² n§rodn² vĨbor)
2
, 

im dessen Rahmen ich mit den f¿r das Thema grundlegenden Archivbestandteilen arbeite. 

Die anderen zugªnglichen Archivbestªnde f¿hre ich kurz am Ende des Kapitels an, das das 

20. Jahrhundert behandelt. Urspr¿nglich hatte ich vor, mich auch mit den Privatchroniken 

                                                 
1
 BOCK, Roswitha u. a. Sch¿ttwa unsere Heimat. S. l. 1990. 

2
 Staatliches Kreisarchiv Taus mit Sitz in Bischofteinitz. ¥rtlicher Nationalausschuss Sch¿ttwa 1945-1960. 
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der vertriebenen Familien zu beschªftigen, ¿ber deren Existenz mich Frau E. Dubsk§ 

informierte. Ich fand sie jedoch nicht.  

Anhand des Charakters der erwªhnten Archivbestandteile setze ich voraus, dass die daraus 

gezogenen Fakten die Geschichte nicht vollstªndig wiederspiegeln, sondern dass sie nur 

bestimmte Momente darstellen, die aber detaillierter beschrieben werden kºnnen. Der 

Aufbau des Kapitels, das sich der Geschichte des 20. Jahrhunderts widmet, unterscheidet 

sich deswegen wesentlich von denen, die die vorangehenden Jahrhunderte beschreiben. 

Was die Struktur der Arbeit betrifft, wird der Teil, der die Geschichte des Dorfes 

behandelt, in zwei Teile gegliedert ï Die ªltere Geschichte des Dorfes und Sch¿ttwa im 20. 

Jahrhundert. Die Arbeit stellt auch die Persºnlichkeit von Johannes von Sch¿ttwa (auch 

von Saaz/von Tepl) vor, die mit dem Dorf eng verbunden ist. Er spielte eine entscheidende 

Rolle in der deutschsprachigen Literatur. Bekannt ist er vor allem dank des Dialogs 

Ackermann und der Tod, der zum besten literarischen Werken seiner Zeit zªhlt. Zum 

Verfassen dieses Kapitels werden unter anderem die Beitrªge der tschechischen Autoren 

V§clav Bok
3
 und Martin Kuba

4
 verwendet, sowie die deutschen Werke von Willy 

Krogmann
5
 und Karl Bertau

6
. Eine weitere Quelle ist der eigentliche Dialog Der 

Ackermann und der Tod.
7
 

Die Zeit des 20. Jahrhunderts wird von zwei Zeugnissen ergªnzt, das eine von Franz 

Metschl, einem der ehemaligen B¿rger Sch¿ttwas, das andere von Jana Solfronkov§, die in 

der Nachkriegszeit mit ihren Eltern nach Sch¿ttwa kam. Zum Schluss werden die heutigen 

Bem¿hungen um die Rettung der Kirche beschrieben, die der eigentliche Impuls f¿r die 

Verfassung dieser Arbeit waren. 

 

                                                 
3
 BOK, V§clav. Jan z Tepl®, star® ot§zky a nov® a starġ² odpovŊdi k jeho ģivotu a d²lu. In: Der Ackermann 

aus Bºhmen. Deutsch-tschechische Konferenz ¿ber den Tod und das Sterben. Tagungsband. / Or§ļ z Ļech. 

Ļesko-nŊmeck§ konference o smrti a um²r§n². Sborn²k. Ģatec ï Saaz 14.-15. 10. 2006. Praha: Sdruģen² 

rod§kŢ a pŚ§tel mŊsta Ģatce, 2007. S. 18-25. Zugªnglich unter: http://www.dtg-palliativmedizin.de/3_-

_Ackermann_Bok.pdf [7. 3. 2018]. 
4
 KUBA, Martin. Or§ļ z Ļech (Or§ļ a Smrt). In: Ļesk§ literatura ï rozhran² a okraje. Sborn²k pŚ²spŊvkŢ z 

IV. kongresu svŊtov® liter§rnŊvŊdn® bohemistiky. Praha: Filip Tom§ġ ï Akropolis, 2010. S. 329-339. 
5
 KROGMANN, Willy (Hg.). Johannes von Tepl. Der ackerman. Bd I. 3. Aufl. Wiesbaden: F. A. Brockhaus, 

1969. 
6
 BERTAU, Karl. Johannes de Tepla Civis Zacensis. Epistola cum Libello ackerman und Das b¿chlein 

ackerman. Bd. II. Berlin ï New York: Walter de Gruyter, 1994. 
7
 JAN ZE ĢATCE. Or§ļ z Ļech. 2. Aufl. Praha: Vyġehrad, 1994. 
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2  ltere Geschichte des Dorfes 

2.1 Geographische Lage 

Das Dorf Sch¿ttwa befindet sich im nºrdlichen Bºhmerwald.
8
 Es liegt zwei Kilometer 

s¿dwestlich von der Stadt Ronsperg (tschechisch PobŊģovice).
9
 

2.2 Ortsname 

Im Werk von A. Profous und J. Svoboda kann man die Entwicklung der Benennung 

der Ortschaft beobachten und zwar in der Zeitspanne von 1248 bis 1839. Der erste Eintrag 

stammt aus dem Jahre 1248. In diesem Jahr wurde Sch¿ttwa unter dem Namen Vgezd 

zum ersten Mal urkundlich erwªhnt. Der folgende Eintrag ist 1325 datiert. In diesem Jahr 

erscheint im Zusammenhang mit der Gestalt Heinrich von Sch¿ttwa, bzw. Indrzich 

de Schutbor (siehe das Kapitel 2.3 Die ªltesten Nachrichten), der Ortsname Schutbor. 

1352-99 ist die Bezeichnung Sytborz zu finden. Im Jahre 1379 wurde der Name Vgiezd 

Sidbor verwendet. Merkw¿rdig ist die Bezeichnung im 17. Jahrhundert. Im Jahre 

1657 kommt das Dorf unter dem Namen Zittowa vor, im Jahre 

1678 dann unter dem Namen Ģitov§. Seit dem Jahre 1839 wurde der Ortsname Sch¿ttwa, 

Schittwa ¿blich.
10

 

Die tschechische Benennung ĠitboŚ, bzw. ĠutboŚ, entstand aus dem Personennamen 

Jeġutbor.
11

 Er war selten und wurde als ĠutboŚ abgek¿rzt.
12

 

Im Buch Unser Heimatkreis Bischofteinitz gibt es Aussage eines Pfarrers, wonach in der 

Dorfbezeichnung der heidnisch-tschechische Gott Jensit eine maÇgebliche Rolle spielen 

sollte. Er wurde als ein bºser Gott und Dªmon betrachtet, mit dem man sich 

nur durch Opfern versºhnen konnte. Im Jahre 1937 wurde bei den Planierungsarbeiten 

                                                 
8
 BOCK, Roswitha u. a. Sch¿ttwa unsere Heimat. S. l. 1990. S. 17. Historisch gesehen umfasst der Begriff 

Bºhmerwald im Deutschen das ganze Gebirge an der bayerisch-bºhmischen Grenze. Ins Tschechische wird 

dieser Begriff ĂĻeskĨ lesñ oder ĂĠumavañ ¿bersetzt (in Abhªngigkeit von dem Kontext).  
9
 LIEBL, Franz (Hg.). Unser Heimatkreis Bischofteinitz mit den deutschen Siedlungen im Bezirk Taus. Furth 

im Wald: Heimatkreis Bischofteinitz, 1967. S. 268. 
10

 PROFOUS, Anton²n; SVOBODA, Jan. M²stn² jm®na v Ļech§ch. Bd. IV. Praha: Ļeskoslovensk§ akademie 

vŊd, 1957. S. 283. In dem Lexikon ist die Entwicklung der Benennung der Ortschaft ausf¿hrlich beschrieben. 
11

 PROFOUS, Anton²n; SVOBODA, Jan. M²stn² jm®na v Ļech§ch. Bd. IV. Praha: Ļeskoslovensk§ akademie 

vŊd, 1957. S. 283-284. 
12

 PROFOUS, Anton²n. M²stn² jm®na v Ļech§ch. Bd. II. Praha: Ļesk§ akademie vŊd a umŊn², 1949. S. 138. 
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nahe der Kirche ein groÇer ausgehºhlter Stein entdeckt. Man hielt ihn oft f¿r einen 

Opferstein an Jensit.
13

 

2.3 Die ªltesten Nachrichten 

Das Dorf wurde im Jahre 1248 zum ersten Mal urkundlich erwªhnt. Es trug den Namen 

Aujezd (tschechisch Đjezd) und es befand sich im Besitz von Br¿dern Protivec und Prkoġ 

von Aujezd.
14

 Es ist jedoch offensichtlich, dass das Gebiet von Sch¿ttwa schon vor dem 

Jahre 1248 ein Schauplatz der Ereignisse der vergangenen Jahrhunderte war, obgleich 

diese nicht f¿r die breitere Umgebung oder f¿r das Staatsgebilde von Bedeutung sein 

mussten. 

In der Literatur kann man auf die Tendenz treffen, die ªltesten Wurzeln der Bewohner des 

bestimmten Gebiets hervorzuheben. Diese Zeichen weisen auch die sudetendeutschen 

Publikationen auf, auf die sich diese Arbeit st¿tzt ï Sch¿ttwa unsere Heimat
15

 und Unser 

Heimatkreis Bischofteinitz mit den deutschen Siedlungen im Bezirk Taus
16

. In den beiden 

kann man die gewªhlten Zeitpunkte finden, die noch in die Zeit vor der ersten 

urkundlichen Erwªhnung des Dorfes zur¿ckgehen. Es handelt sich beispielsweise um die 

mit dem zweiten Bischof von Prag, dem heiligen Adalbert, verbundenen Geschehnisse und 

um die vorgelegte Wirklichkeit, dass Sch¿ttwa schon im Jahre 1047 Pfarrei war.
17

  

Der heilige Adalbert kºnnte hinter der Einf¿hrung des Christentums in Sch¿ttwa gestanden 

haben. Er unternahm ein paar Z¿ge nach Rom. Dabei nahm er den Weg ¿ber den 

Hirschstein und deshalb besuchte er auch das Gebiet von Sch¿ttwa. Er kºnnte hier die erste 

hºlzerne Kapelle aufgebaut haben.
18

 Diese Behauptungen sollten kritisch beurteilt werden. 

Die von Pavel BŚich§ļek durchgef¿hrte archªologische Untersuchung der hiesigen Kirche 

nachwies, dass in Sch¿ttwa schon in der zweiten Hªlfte des 13. Jahrhunderts das erste 

                                                 
13

 LIEBL, Franz (Hg.). Unser Heimatkreis Bischofteinitz mit den deutschen Siedlungen im Bezirk Taus. Furth 

im Wald: Heimatkreis Bischofteinitz, 1967. S. 269. Die Erklªrung der Benennung des Dorfes durch den Gott 

Jensit sollte eher als eine Legende betrachtet werden. 
14

 HANZLĉKOVĆ, Hana; LĉBAL, Dobroslav. PŚedstava architektonick®ho vĨvoje kostela sv. Mikul§ġe 

v ĠitboŚi. In: StŚedn² Evropa. Revue pro stŚedoevropskou kulturu a politiku. Jg. 15, Nr. 88, 1999. S. 63. 
15

 Siehe BOCK, Roswitha u. a. Sch¿ttwa unsere Heimat. S. l. 1990. 
16

 Siehe LIEBL, Franz (Hg.). Unser Heimatkreis Bischofteinitz mit den deutschen Siedlungen im Bezirk Taus. 

Furth im Wald: Heimatkreis Bischofteinitz, 1967. 
17

 LIEBL, Franz (Hg.). Unser Heimatkreis Bischofteinitz mit den deutschen Siedlungen im Bezirk Taus. Furth 

im Wald: Heimatkreis Bischofteinitz, 1967. S. 269; BOCK, Roswitha u. a. Sch¿ttwa unsere Heimat. S. l. 

1990. S. 12. 
18

 LIEBL, Franz (Hg.). Unser Heimatkreis Bischofteinitz mit den deutschen Siedlungen im Bezirk Taus. Furth 

im Wald: Heimatkreis Bischofteinitz, 1967. S. 269; BOCK, Roswitha u. a. Sch¿ttwa unsere Heimat. S. l. 

1990. S. 12. Es handelt sich um eine Legende, aber im Buch wird es als Faktum betrachtet. 
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Heiligtum gebaut wurde. Es hatte ein lªngliches Kirchenschiff. Entdeckt wurde 

auch Keramik aus dem 13. Jahrhundert.
19

 

Im Jahre 1325 erscheint in den Quellen der Name Heinrich von Hirschstein und Sch¿ttwa. 

Fr¿her wurden Heinrich und seine Vorlªufer Prkoġ und Protivec von vielen Forschern 

f¿r die Angehºrigen des Geschlechts der Herren von Althirschstein gehalten. 

Mit  der Problematik der Herren von Alt- und Neuhirschstein beschªftigte sich spªter 

auch JiŚ² J§nskĨ, der die bislang logischste Entschl¿sselung vorlegt. Er ordnete Protivec 

und seine Nachfolger, deren Name das Prªdikat von Aujezd oder von Sch¿ttwa enthªlt, 

genealogisch zu den nachherigen Herren von Neuhirschstein bei Gedein (tchechisch 

KdynŊ) ein. Aufgrund dessen identifiziert er den Herrn Protivec von Aujezd, der im Jahre 

1248 auftritt, mit Protivec von Hirschstein, der im Jahre 1272 erscheint.
20

 

Unter der Herrschaft der Vorfahren der Herren von Neuhirschstein kºnnte in Sch¿ttwa 

der ªlteste Feudalsitz errichtet werden. Der Historiker ZdenŊk Proch§zka gibt an, dass 

die Herren von Neuhirschstein in der Hªlfte des 14. Jahrhunderts die hiesige Gegend 

verlieÇen und nach Mªhren ¿bersiedelten.
21

 

Im Jahre 1352 wurde ein Teil von Sch¿ttwa von Dobrohost von Sch¿ttwa verwaltet, 

der nach ZdenŊk Proch§zka das Geschlecht der Herren von Neuhirschstein ersetzte. 

Der zweite Teil gehºrte zu Ronsperg.
22

  

Die Ortschaft befand sich im Jahre 1359 im Besitz von Dobrohost II. von Melmitz 

(tschechisch MŊlnice). JiŚ² J§nskĨ zieht aus den festgestellten Fakten einen spekulativen 

Schluss, dass Dobrohost von Melmitz der Vater von Zdenko von Hirschstein ist. Zdenko 

wurde auch als von Wilkenau oder von Sch¿ttwa tituliert. In seinem Wappen wurde ªhnlich 

wie im Wappen des heutigen Ronspergs ein Hirsch abgebildet. Auf seinem Siegel 

verwendete er aber nur das Prªdikat de Herstein. Von 1359 bis 1373 verwaltete 

er Sch¿ttwa, Ronsperg, Wilkenau (tschechisch Vlkanov) und Waltersgr¿n (tschechisch 

Valt²Śov). In Jahren 1359-1362 tritt er als Patron der Kirche in Sch¿ttwa auf. Es ist 

                                                 
19

 BřICHĆĻEK, Pavel. Zpr§va o z§chrann®m archeologick®m vĨzkumu kostela sv. Mikul§ġe v ĠitboŚi. In: 

StŚedn² Evropa. Revue pro stŚedoevropskou kulturu a politiku. Jg. 15, Nr. 88, 1999. S. 60-61. 
20

 PROCHĆZKA, ZdenŊk. Kostel svat®ho Mikul§ġe. StavebnŊ historick® zhodnocen². Manuskript 2016. S. 2. 

F¿r die Kopie bedanke ich mich bei dem Kultur- und Informationszentrum der Stadt Ronsperg. 
21

 PROCHĆZKA, ZdenŊk. Kostel svat®ho Mikul§ġe. StavebnŊ historick® zhodnocen². Manuskript 2016. S. 2. 
22

 PROCHĆZKA, ZdenŊk. Kostel svat®ho Mikul§ġe. StavebnŊ historick® zhodnocen². Manuskript 2016. S. 2. 

Proch§zka verbindet Dobrohost von Sch¿ttwa nicht mit den Herren von Neuhirschstein. 



 

13 

 

offensichtlich, dass die Gestalt in Betracht kommen muss, was die Verwandtschaft 

der Dobrohosten von Ronsperg betrifft.
23

 

Die Kirche in Sch¿ttwa wurde dem heiligen Nikolaus geweiht. Die Angabe ¿ber die 

Entstehungszeit ist nicht vorhanden. Die erste urkundliche Erwªhnung stammt erst 

aus dem Jahre 1352. In diesem Jahr ist die Kirche schon als eine Pfarrkirche beschrieben. 

Der Pfarrer f¿hrte halbjªhrlich 18 İ Groschen des pªpstlichen Zehntes ab. Die Eintrªge 

¿ber die abgef¿hrten pªpstlichen Zehnten erscheinen auch in den Jahren 

1384, 1385 und 1399. In diesen Fªllen betrªgt die jªhrliche Summe 38 Groschen. 

Die Hºhe vom Zehnt ist relativ betrªchtlich. Daraus lªsst sich folgern, dass der Pfarrer 

gut gesichert war und dass die Kirche wahrscheinlich gerªumig war.
24

 Als Patron der 

Kirche wurde im Jahre 1357 Drģek von Sch¿ttwa angegeben.
25

  

2.4 Die Zeit der Hussitenkriege 

Die Kirche in Sch¿ttwa und Sch¿ttwa selbst gehºrte Anfang des 15. Jahrhunderts dem 

Kloster in Stockau (tschechisch PivoŔ) an. Die Patronatsrechte dar¿ber wurden 

den Stockauer Augustinern im Jahre 1401 vom Papst Bonifatius IX. bestªtigt. Die 

pªpstliche Urkunde wird jedoch seit dem Brand des Klosters im Jahre 1573 f¿r verloren 

gehalten.
26

 Im Laufe der Hussitenkriege wurde das Kloster verw¿stet und es kam um die 

Dºrfer.
27

 

Am 9. Februar 1421 verschrieb Kaiser Sigmund das Dorf Sch¿ttwa und andere f¿nf 

Dºrfer, die bisher den Klºstern in Chotieschau (tschechisch ChotŊġov) und in Stockau 

gehºrten, den Br¿dern Johann genannt Gutstein und Martin Rechcze von Wottawa. 

Die Br¿der bekamen die Dºrfer f¿r ihre Treue und f¿r 400 Haufen der tschechischen 

Groschen.
28

 Es handelte sich um Landedelleute, die in Wottawa (tschechisch Otov) nahe 

                                                 
23

 JĆNSKħ, JiŚ². Dobrohostov® z Ronġperka a na PobŊģovic²ch, rod erbu berana. Domaģlice: Nakladatelstv² 

Ļesk®ho lesa, 2013. S. 27-28. Siehe auch BAUER, Franz (Hg.). Ronsperg. Ein Buch der Erinnerung. Furth 

im Wald: Heimatkreis Bischofteinitz, 1970. S. 9. 
24

 NOVOSADOVĆ, Olga. DŊjiny kostela sv. Mikul§ġe v ĠitboŚi v archivn²ch pramenech. In: StŚedn² Evropa. 

Revue pro stŚedoevropskou kulturu a politiku. Jg. 15, Nr. 88, 1999. S. 47. 
25

 NOVOSADOVĆ, Olga. DŊjiny kostela sv. Mikul§ġe v ĠitboŚi v archivn²ch pramenech. In: StŚedn² Evropa. 

Revue pro stŚedoevropskou kulturu a politiku. Jg. 15, Nr. 88, 1999. S. 47-48. 
26

 NOVOSADOVĆ, Olga. DŊjiny kostela sv. Mikul§ġe v ĠitboŚi v archivn²ch pramenech. In: StŚedn² Evropa. 

Revue pro stŚedoevropskou kulturu a politiku. Jg. 15, Nr. 88, 1999. S. 48. 
27

 P;ROCHĆZKA, ZdenŊk. Kostel svat®ho Mikul§ġe. StavebnŊ historick® zhodnocen². Manuskript 2016. S. 3. 
28

 NOVOSADOVĆ, Olga. DŊjiny kostela sv. Mikul§ġe v ĠitboŚi v archivn²ch pramenech. In: StŚedn² Evropa. 

Revue pro stŚedoevropskou kulturu a politiku. Jg. 15, Nr. 88, 1999. S. 48.  
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Sch¿ttwa lebten. Sie sollten wahrscheinlich das Kloster Stockau und die Dºrfer 

vor den Hussiten besch¿tzen.
29

 

Am 17. Mai 1421 zogen die Tauser Hussiten zur erzbischºflichen Burg Althirschstein 

und an demselben Tag wurde die Burg von ihnen erobert. 16 katholische Landedelleute 

wurden festgenommen und verbrannt. Die Truppe st¿rmte weiter auch das Kloster Stockau 

an.
30

 Mit der Eroberung der Burg Althirschstein ist einer der neun bekannten Briefe von 

Johann Ģiģka von Trocnow verbunden. Im Schreiben bittet Ģiģka die Tauser Hussiten 

um die R¿ckgabe der Federbetten und der Kleidung an die Witwe des Landedelmannes 

Gutstein. Sie bewahrte diese Sachen in Taus (tschechisch Domaģlice) auf. Es handelt sich 

auf den ersten Blick um eine bedeutungslose Gelegenheit. Die Bedeutung des Schreibens 

besteht jedoch darin, dass es die Eigenschaften von Ģiģka beweist. Er war zwar ein 

grausamer Mann, aber er konnte auch seine GroÇz¿gigkeit gegen¿ber dem besiegten 

Gegner zeigen, in diesem Fall gegen¿ber dem Landedelmann Gutstein, der bei der 

Eroberung der Burg wahrscheinlich ums Leben kam.
31

 

Nach den Hussitenkriegen hatte das Kloster Stockau Probleme, trotzdem gab 

es Bem¿hungen, das Kloster im Betrieb zu halten. Es fehlt an den Informationen ¿ber das 

Vermºgen des Klosters. Die Kirche in Sch¿ttwa wurde in dieser Zeit von einem weltlichen 

Priester betreut.
32

 

2.5 Die Zeit vor dem DreiÇigjªhrigen Krieg 

In Sch¿ttwa erscheint erst im Jahre 1572 ein Mitglied des augustinischen Ordens, der 

Pfarrer Valentin. Die Bl¿tezeit des Klosters, der Kirche in Sch¿ttwa 

und der von dem Kloster verwalteten Dºrfer fing im Jahre 1575 unter der Leitung des 

Priors Kaspar Malesius von Oppole an. Sch¿ttwa und andere Dºrfer, die vor den 

Hussitenkriegen zum Kloster Stockau gehºrten, wurden von Malesius wieder ans Kloster 

angeschlossen. Er pflegte den geistigen und wirtschaftlichen Aufschwung des Konvents. 
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Seit dieser Zeit wurde die Pfarre in Sch¿ttwa wieder von augustinischen Priestern 

geleitet.
33

 

2.6 Die Zeit des DreiÇigjªhrigen Kriegs 

Die ausf¿hrlichen Informationen ¿ber Sch¿ttwas Schicksal aus dieser Zeit sind nicht 

vorhanden. Man kann nur schlussfolgern, dass Sch¿ttwa durch den Krieg und die damit 

verbundenen Schwierigkeiten tief betroffen wurde, wie die anderen benachbarten 

Gemeinden. Nicht nur die feindlichen Heere stellten eine Bedrohung f¿r die hiesige 

Gegend vor, sondern auch die kaiserlichen. Als Beispiel kann man den Kriegszug des 

Kurf¿rsten Maximilian von Bayern nennen. Viele Dºrfer im Bºhmerwald wurden damals 

eingeªschert. Auf den Schauplatz tritt ein paar Jahre spªter auch das schwedische Heer ein. 

Es st¿rmte das hiesige Gebiet mehrmals an.
34

 

Die Augustiner wurden nach dem Ausbruch des DreiÇigjªhrigen Krieges wiederum aus 

dem Kloster Stockau vertrieben. Unter der Herrschaft des Kaisers Ferdinand II. bekamen 

sie das ganze Gut einschlieÇlich aller Dºrfer aus der Zeit vor 1618 zur¿ck. Die Seelsorge 

in Sch¿ttwa ¿bten sie dann bis zum Jahre 1785 aus, als es zur Auflºsung des Klosters 

kam.
35

 

Aus der Kriegszeit stammt eine Pfarrmatrikel, in die seit dem Jahre 1624 alle Geborenen 

eingetragen wurden, seit 1630 alle Verheirateten und seit 1657 alle Verstorbenen.
36

 

Aus dieser Zeit kommt auch die Erwªhnung von einer Dorflinde in Sch¿ttwa. Die Linde 

wird als frisch beschrieben, obwohl sie im Inneren schon ganz hohl ist und mit der Hºhe 

von ca. 24 Metern prahlt.
37

  

2.7 Die Zeit nach dem DreiÇigjªhrigen Krieg 

Die Steuerrolle aus dem Jahre 1654 enthªlt einen Eintrag ¿ber das Gut des augustinischen 

Ordens in Stockau, wobei hier auch das Dorf Sch¿ttwa als Teil des Gutes erwªhnt wurde. 
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Sch¿ttwa erscheint hier unter dem Namen Zittova. Damals lebten hier zwºlf Bauer, sieben 

Hªusler und vier Gªrtner. Im Dorf gab es eine Pfarre.
38

 Sie war die einzige Pfarre auf dem 

Gut. Der Zustand der Hªuser wurde nicht positiv bewertet, eine Ausnahme stellten 

nur M¿nchsdorf (tschechisch Mnichov) und Schiefernau (tschechisch Ġibanov) vor.
39

 

In der zweiten Hªlfte des 17. Jahrhunderts kam es auch zum Barockumbau der Kirche. 

Dabei wurden die Interieure renoviert und der Kirchenturm gebaut. Der Turm wurde 

mit einer Kuppel verschafft.
40

 Man setzt voraus, dass der Turm um das Jahr 1736 gebaut 

wurde, denn dieses Jahr stand auf der dort hªngenden Glocke. Der Gesamtumbau 

der Kirche konnte bis zum Ende der ersten Hªlfte des 18. Jahrhunderts vollendet werden.
41

 

2.8 Die Zeit des 18. und 19. Jahrhunderts 

2.8.1 Allgemeine Angelegenheiten 

Unter der Regierung von Maria Theresia wurde durch ein Patent die Fronarbeit beschrªnkt. 

Dieses Patent wurde in beiden Sprachen (auf Deutsch und auf Tschechisch) gedruckt und 

in allen  mtern ausgehªngt. Jedes Dorf gewann ein Exemplar. Spªter wurde 

die Regulierung des Frondienstes noch mehrmals besprochen. In Sch¿ttwa wurde damals 

der Frondienst von drei Bauern und vier Hªuslern verrichtet.
42

 

Der aus der Zeit der Regierung von Maria Theresia stammende Kataster gibt die Anzahl 

der Seelen an, die der Pfarre in Sch¿ttwa unterstanden. In der ersten Hªlfte 

des 18. Jahrhunderts handelte es sich um 834 Seelen, was einen betrªchtlichen territorialen 

Umfang der Pfarre nachweist. Aus dem Dorf Sch¿ttwa gingen in die Kirche 

187 Untertanen.
43
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Der Eintrag aus dem Jahr 1839 sagt, dass Sch¿ttwa eine Ortschaft ist, die 50 Hªuser, 

262 Einwohner, eine Pfarrkirche, eine Pfarrei, ein Wirtshaus und eine Schule hatte.
44

 

Folgende Entwicklung des Dorfes zeigt die Tabelle 1.
45

 

Jahr Einwohnerzahl Anzahl der Hªuser 

1869 312 51 

1880 308 51 

1890 326 51 

 
Tabelle 1: Entwicklung der Bevºlkerung in der zweiten Hªlfte des 19. Jahrhunderts einschlieÇlich der Anzahl der 

Hªuser. 

2.8.2 Kirche 

Im Jahre 1785 wurde das Kloster Stockau durch eine Verordnung von Joseph 

II.  aufgehoben. Die Klosterkirche verlor die Pfarrfunktion. Die Pfarre wurde 

nur in Sch¿ttwa behalten. Sie war die einzige in dem ganzen Gut Stockau. Seitdem wurde 

das Gut Stockau vom Religiºsen Fonds verwaltet. Das Patronatsrecht ¿bernahm 

der Kaiser. Im Jahre 1800 wurde dann das Gut in der Versteigerung an Dr. Leopold Stºhr 

verkauft.
46

 Dr. Stºhr lieÇ im Jahre 1805 das Pfarrhaus in Sch¿ttwa neu bauen.
47

 Vom Stºhr 

kaufte das Gut im Jahre 1843 der Graf Leopold Thun Hohenstein. Das neu gewonnene 

Eigentum schloss er dann zur Herrschaft Ronsperg an.
48

 

Unter dem Grafen Leopold Thun Hohenstein wurden die letzten umfangreichen 

Renovierungsarbeiten am Kirchengebªude getªtigt.
49

 Man kann beispielsweise 

die Reparatur der Orgel im Jahre 1855 erwªhnen, die vom Karl Thuma aus Neustadtl 

(tschechisch Str§ģ u Tachova) durchgef¿hrt wurde.
50

 Der damalige Sch¿ttwarer Pfarrer 

Franz Wawak lieÇ auf die Vorderseite der Orgel eine lateinische Aufschrift schreiben, 
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die an dieses Ereignis hinweisen sollte. Die Aufschrift enthielt ein Chronogramm mit dem 

Datum 1855.
51

 

Die Interieure und Exterieure des Kirchengebªudes wurden zwei Jahre spªter renoviert. 

Eine detaillierte Beschreibung der Reparaturen wurde im Gedenkbuch der Pfarre Sch¿ttwa 

eingetragen. Zur Erinnerung daran lieÇ der Pfarrer Wawak gleichfalls eine Aufschrift mit 

dem Chronogramm anfertigen, diesmal stand die Aufschrift auf dem Turm 

des Kirchengebªudes. Bei den Arbeiten am Wechsel des Pflasters wurde der Grabstein 

von Zikuna von Prakndorf entdeckt.
52

 Dieser ist bis heute in der Kirche zu sehen (siehe 

Anhang 2). 

Im Jahre 1864 verkaufte der Graf Thun den gesamten Besitz Ronsperg und das 

Gut Stockau an den Reichsgrafen Franz Coudenhove.
53

 Die hiesige Kirche bekam im Jahre 

1866 vom Grafen Coudenhove ein groÇes Altarbild geschenkt. Auf dem Bild war die 

Geburt Christi abgebildet.
54

 

Ein detailliertes Bild ¿ber die damalige Kirche und Pfarre bringt das Inventar aus dem 

Jahre 1846. Spªter brachte eines der Dokumente des Gutes Stockau aus dem Jahre 

1878 Nachrichten ¿ber den Zustand der Kirche.
55

  

2.8.2.1 Kirchenverwaltung 

Seit der Auflºsung des Klosters in Stockau ¿bten Weltgeistliche die Seelsorge in Sch¿ttwa 

aus.
56

 Der erste Pfarrer nach der Klosterauflºsung war Georg Schmeykal. 

Im Mai 1788 begann Pater Achaz Stºckler als Kooperator in Sch¿ttwa zu wirken. 

Er bekam eine Dotation in Hºhe von 200 Gulden pro Jahr. Seine Anstellung hatte eine 

Bedingung, er musste in Berg (tschechisch Hora Svat®ho V§clava) und Stockau aushelfen, 

wenn die dortigen Geistlichen erkrankten. Nach dem Tod des Pfarrers Schmeykal im Jahre 

1792 wurde Thomas Kladrubsky zum neuen Pfarrer von Sch¿ttwa.
57
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Im Oktober 1819 wurde Thomas Kladrubsky, der Pfarrer von Sch¿ttwa, zum Domherrn in 

Budweis befºrdert. Sein Nachfolger im Amt des Pfarrers war Johann Cenefels. Aus der 

Initiative des Pfarrers Cenefels wurde um den Pfarrhof und den Garten eine Mauer gebaut. 

Der Pfarrer Cenefels starb im Jahre 1832. Die Aufgabe des Pfarrers ¿bernahm 

in demselben Jahre Anton Penl. Der starb im Jahre 1842 an Nervenfieber. Zum neuen 

Pfarrer wurde Jakob Smazal ernannt.
58

  

Zur Pfarrei Sch¿ttwa gehºrten damals 23 Dºrfer.
59

 Ihre Aufzªhlung steht im Buch Unser 

Heimatkreis Bischofteinitz zur Verf¿gung. Bis zu der ersten Hªlfte des 20. Jahrhunderts 

gehºrten zur Pfarrei Sch¿ttwa nur noch die Dºrfer M¿nchsdorf, Waltersgr¿n, Neugramatin 

(tschechisch NovĨ Kramol²n) und selbstverstªndlich Sch¿ttwa selbst.
60

 

2.8.2.2 Kirchenvisitationen 

Im Dorf fanden Visitationen statt, im Rahmen deren der Bischof von Budweis hierher kam. 

Sch¿ttwa unterstand nªmlich dem Bistum Budweis, und zwar schon seit seiner Gr¿ndung 

im Jahre 1785. 

Man nennt beispielsweise
61

 die Visitation im Jahre 1806, die vom Bischof Graf 

Schaffgotsch durchgef¿hrt wurde. Dabei wurden 461 Personen gefirmt. Im Jahre 1819 war 

das der Bischof Ernst Konstantin RŢģiļka, der nach Sch¿ttwa kam. Bei seiner Visitation 

wurden 451 Personen gefirmt.
62

 Zu dieser Veranstaltung wurde aufgezeichnet, dass 

die Kirche und die Pfarre in dem verfallenen Zustand waren. Infolgedessen wurden 

die Glªubigen angesprochen, das Geld f¿r die Reparaturen zusammenzulegen. Zu den 

Arbeiten an der Kirche wurde auch Dr. Stºhr, der Besitzer des Gutes Stockau, 

vom Bischof aufgefordert.
63

  

Das Buch Sch¿ttwa unsere Heimat beschreibt ausf¿hrlicher auch die Visitation im Jahre 

1857, bei der der Bischof Johann Jirs²k das Dorf besuchte. Damals wurde er von vielen 
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Menschen feierlich begr¿Çt, anwesend waren auch der Graf Leopold Thun und dessen 

Sohn. In folgenden Tagen wurden 339 Personen gefirmt.
64

 Im Jahre 1898 wurde erwªhnt, 

dass das Dorf anlªsslich der Visitation sogar festlich beflaggt wurde und dass zwei 

Ehrenpforten aufgebaut wurden. Die Religionspr¿fung wurde vom Bischof Martin ř²ha 

ausge¿bt, und zwar in der Schule. Im Rahmen der Veranstaltung kam es wieder 

zur Firmung.
65

 

2.8.2.3 Andere Veranstaltungen 

Im Dorf fanden sicher verschiedene Ereignisse groÇen Widerhall. Das Buch Sch¿ttwa 

unsere Heimat schildert konkret den Tag im September 1898, an dem die Kaiserin 

Elisabeth in Genf ermordet wurde. In Sch¿ttwa wurde ein feierliches Requiem zu ihrer 

Erinnerung abgehalten. Alle Sch¿ler nahmen daran teil. Im Dezember 1898 feierte 

man das 50. Jubilªum der Regierung des Kaisers Franz Joseph I. Das Fest verlief 

in Gebªuden der Kirche und der Schule. Ein weiteres Fest wurde zum Anlass 

der Jahrhundertwende organisiert. Am 31. Dezember 1900 wurde um Mitternacht ein 

Hochamt
66

 vorgenommen.
67

 

2.8.3 Schule 

Es ist belegt, dass das Schulgebªude im Jahre 1792 neu aufgebaut wurde.
68

 Im Jahre 

1877 verwirklichte sich die Verwandlung der einklassigen Volkschule in eine 

zweiklassige. Im Schuljahr 1886/1887 besuchten 188 Kinder die Schule, 47 Kinder kamen 

aus Sch¿ttwa, 98 aus M¿nchsdorf und 43 aus Neugramatin. Von der Gesamtanzahl der 

Sch¿ler gingen 104 Kinder in die erste Klasse und 84 in die zweite Klasse. 

In den Schuljahren 1886/1887 und 1887/1888 war der Halbtagsunterricht eingef¿hrt, denn 

es war damals kompliziert, einen zweiten Lehrer zu finden.
69
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3 Johannes von Sch¿ttwa und sein Werk 

Die Gestalt von Johannes von Sch¿ttwa (auch von Tepl oder von Saaz ï siehe unten) ist 

sehr eng mit dem Dorf Sch¿ttwa verbunden. Der ber¿hmte mittelalterliche Gebildete 

wurde hier um Jahre 1350 geboren.
70

 

Es gibt zahlreiche Fachwerke von Autoren, die das Leben und das Werk von Johannes 

von Tepl behandeln. Die Schl¿sse, die die Autoren zogen, unterscheiden sich voneinander 

oftmals deutlich. Es gibt auch viele Theorien, die jedoch nicht zu beweisen sind. 
71

 

F¿r die Biografie von Johannes von Tepl sind zwei Kodexe besonders wichtig. 

Sie stammen aus dem Stadtb¿ro in Saaz (tschechisch Ģatec) und man kann sie heutzutage 

in dem Staatlichen Kreisarchiv Laun (St§tn² okresn² archiv Louny) finden. Es handelt sich 

um den sogenannten StaŔkŢv Kodex und um ein Kopialbuch
72

. Das Kopialbuch ist, was 

die Entstehungszeit betrifft, von ªlterer Datierung im Vergleich zu StaŔkŢv Kodex. 

Es wurde im Jahre 1383 angelegt. Es besteht aus Pergamentblªttern. Der ªlteste Teil wird 

f¿r Autograf von Johannes gehalten. Es enthªlt beispielsweise Grundprivilegien der Stadt 

und zivilrechtliche Angelegenheiten der einzelnen B¿rger.
73

 

Der zweite Kodex, StaŔkŢv Kodex, wird nach seinem Inhaber StanŊk aus Saaz genannt, 

der Ende des 19. Jahrhunderts lebte. Er ist aus Papier und in diplomatischer Hinsicht geht 

es um ein Formelbuch. Zur Verf¿gung steht auch der sogenannte Freiburger Kodex, der 

von besonderer Bedeutung ist, denn darin wurden der Dialog Der Ackermann und der Tod 

von Johannes und auch ein Begleitschreiben und an seinen Freund Petr Rothirsch 

erhalten.
74

 Inhaltlich handelt es sich um eine Formularsammlung.
75

 Petr Rothirsch war 
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ein Prager B¿rger. Das Schreiben stammt aus dem Jahre 1401. Johannes ªuÇert sich hier 

zum Charakter seiner Handschrift.
76

 Eine detaillierte Zergliederung des Begleitschreibens 

(des Widmungsbriefs) ist zum Beispiel in der Arbeit von Karl Bertau bearbeitet. Man 

findet hier nicht nur den Aufbau des Briefs, sondern auch den Aufbau der einzelnen 

Kapitel des Dialogs und ein reichhaltiges Literaturverzeichnis.
77

 Die wichtige Rolle spielt 

auch die Edition in Form von Regesten von Ludwig Schlesinger. Es handelt sich um eine 

Edition der Quellen, die die Informationen ¿ber die mittelalterliche Geschichte der Stadt 

Saaz enthªlt.
78

 

Eine bestimmte Merkw¿rdigkeit stellen die Prªdikate beim Johannesó Vornamen 

vor. Es gibt einige Varianten. Das eine Prªdikat lautet von Saaz (tschechisch ze Ģatce). 

Diese Benennung b¿rgerte sich vor allem in der tschechischen Literaturwissenschaft ein. 

In der deutschen Literatur kommt es nur selten vor. Es ist nºtig anzuf¿hren, dass Johannes 

nie zuvor so hieÇ. Es diente nur als eine provisorische Hilfsbezeichnung in den ersten 

Jahrzehnten der Forschung.
79

 

Das andere Prªdikat ist Johannes (de) Tepla (tschechisch Jan z Tepl®). Laut einigen 

Quellen erscheint Johannes auch wie Johannes Henslini de Sitbor (tschechisch 

Jan HenslinŢv ze ĠitboŚe) oder k¿rzer nur Johannes de Sitbor. In einigen Urkunden wurde 

er als der in Saaz lebende Notar bezeichnet, in anderen auch als Rektor der dortigen 

Stadtschule. Vorgelegte Tatsachen deuten darauf hin, dass die Arbeit der Forscher in dieser 

Hinsicht nicht leicht war. Es dauerte lange, bis ermittelt wurde, dass sich nur um eine 

Gestalt handelt.
80
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Die Bezeichnung Henslini stammt aus dem Namen seines Vaters, der Henslinus hieÇ.
81

 

Zurzeit ist schon belegbar, dass der Autor aus dem Dorf Sch¿ttwa kam.
82

 In Saaz wirkte 

er schon vor dem Jahre 1378 als Stadtschreiber.
83

 Seit den 80er Jahren stand 

er an der Spitze der Stadtschule als Rektor. Die beiden Funktionen ¿bte er einige 

Jahrzehnte lang gleichzeitig aus.
84

 Er trat seit dem Jahre 1386 auch als ºffentlicher Notar 

auf.
85

 

Der Ursprung des Prªdikats von Tepl wurde im Gegenteil bis jetzt nicht aufgeklªrt. Die 

einzelnen Ansichten gehen auseinander. Die einen meinen, dass Johannes in dem 

westbºhmischen Kloster Tepl (tschechisch Tepl§) die Voruniversitªtsausbildung erwarb. 

Die anderen identifizieren sich damit nicht und behaupten, dass Tepl Johannesó erste 

Wirkungsstªtte war. Die zweite Stellungnahme ist nach V§clav Bok wahrscheinlicher.
86

 

In der Willy Krogmanns Arbeit ist zu lesen, dass er noch die Stadt Tepl f¿r den Geburtsort 

von Johannes hielt. Das Prªdikat de Sitbor interpretiert er nur als die Benennung 

nach seinem Vater, Henslinus de Sitbor. De Sitbor bezeichnet das Dorf Sitbor 

(Sch¿ttwa).
87
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Johannes hatte sehr wahrscheinlich eine Universitªtsausbildung, aber wo er studierte, ist 

nicht aufgeklªrt. Willy Krogmann schreibt, dass nach allgemeiner Annahme Johannes 

von Tepl an der Prager Universitªt studierte, die im Jahre 1348 gegr¿ndet wurde. 

Gleichzeitig gibt er zu, dass es mºglich ist, dass Johannes noch eine andere Universitªt 

besuchte. In Frage kommen die Universitªten in Bologna, Padua und Paris.
88

 Er sollte Jura 

studieren.
89

 

Dank des Freiburger Formulars ist bekannt, dass Johannes f¿nf Kinder hatte, eine Tochter 

und vier Sºhne. Namentlich Kristinella, Paul, Hieronymus, Johannes und Georg. 

Schriftlich belegt ist seine Ehefrau Clara, die Johannes ¿berlebte. 
90

 Sie war die Mutter 

von Johannesó Kindern. Nach den erhaltenen Quellen lªsst sich die Zeit der Geburt 

der Kinder abschªtzen. Wenn man die autobiografischen Elemente des Werks Ackermann 

betrachtet, konnte Johannes vor Clara noch eine Frau haben, die Ehefrau Margarete. 

Ackermanns Frau starb im Jahre 1400. In dieser Zeit hatte Johannes jedoch die Kinder mit 

Clara. V§clav Bok stellt weiter die Vermutung auf, dass die Johannesó erste Frau, unter der 

Voraussetzung, dass sie ¿berhaupt existierte, wirklich Margarete heiÇen konnte. Die Zeit 

des Todes ist aber fiktiv. Sie starb vielleicht wªhrend der GroÇen Pest im Jahre 1380.
91

 

Wªhrend seiner langjªhrigen Wirkung in der Stadt Saaz gewann er Privilegien. F¿r ein 

Jahr wurde ihm sogar die Berechtigung zum Handel mit Wein, Bier und Met vom Stadtrat 

verliehen. Im Jahre 1388 kaufte er sich ein Baugrundst¿ck neben seinem an der Stadtmauer 

stehenden Haus, wo er eine neue Mauer erbauen lieÇ. Er lieÇ auch einen Abwehrturm 

aufbauen. Im Fall des Kriegs sollte dieser Turm der Stadt offengehalten bleiben. Johannes 

wurde f¿r seine treuen Dienste gehºrig geschªtzt. Das beweist auch die Tatsache, dass 
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ihm Kºnig Wenzel der Vierte das Recht zur Erhebung eines Groschens von jedem 

Schlachter genehmigte, der in Saaz Fleisch auf dem Markt verkaufte.
92

  

Johannes wohnte bis 1411 in Saaz. In diesem Jahr verlieÇ er die Stadt und trat die Stelle 

des Protonotars in der Prager Neustadt an. Dieser Posten bezeugt, dass er die tschechische 

Sprache beherrschte.
93

 Als Pronotars nahm er an der Normalisierung der deutschen 

Sprache teil. Diese Form vom Deutschen gestaltete sich gerade in Bºhmen und zwar aus 

mehreren Formen der Sprache der Deutschen, die ins Land der PŚemysliden gerufen 

wurden. Sie war wichtig f¿r standesamtliche Urkunden.
94

 In Prag erkrankte er bald, schon 

im Fr¿hling 1413. Er starb zwischen den Jahren 1413 und 1415, denn in einem Dokument 

vom April 1415 wurde seine Frau Clara als Witwe erwªhnt.
95

 

V§clav Bok weist in seiner Arbeit auf die ausf¿hrliche Topografie des mittelalterlichen 

Prags hin, deren Autor V. V. Tomek, ein bedeutender tschechischer Historiker, ist. Er 

schuf sie im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Die Topografie enthªlt unter anderem 

Dokumente ¿ber die Besitzer der einzelnen Hªuser, aus denen sich ergibt, welcher Haus 

Johannes gehºrte. Johannes besaÇ eines der Hªuser in Sp§len§ StraÇe. Die StraÇe war 

damals von Bedeutung und nicht weit von dem Rathaus in der Prager Neustadt entfernt.
96

 

Die entscheidende Rolle stellt Johannes von Tepl als Autor des Dialogs Der Ackermann 

aus Bºhmen, respektive Der Ackermann und der Tod dar. Dieses literarische Werk wurde 

hºchstwahrscheinlich im Jahre 1401 in Saaz verfasst.
97

 Es wurde zu den besten 

Schºpfungen der Rhetorik und der mittelalterlichen Literatur gezªhlt. Das belegt auch der 
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Fakt, dass dieses Werk in viele Weltsprachen ¿bersetzt wurde, einschlieÇlich des 

Deutschen und Arabischen. Der Dialog wurde auch f¿r das Theater bearbeitet. 

Das gewªhlte Thema trªgt auch dazu bei, dass die Schrift immer aktuell ist.
98

 

Die Schrift ist groÇartig und zeichnet sich durch die verwendeten rhetorischen Mittel 

aus. Die Benennungen sind entweder einfach oder erweitert, und zwar durch Synonyme 

und Metaphern. Die Sªtze sind ¿beraus lang, oder im Gegenteil kurz. Sie sind mit den 

Parallelismen verbunden. Das Werk ist auch aus dem dialektischen Gesichtspunkt 

wertvoll. Der Autor f¿hrt den Dialog konsequent von Thesen zu Antithesen. Die Gedanken 

sind nach Pavel Trost jedoch nicht originell. Damals waren sie ¿blich.
99

  

Der Text wird in 34 Kapitel gegliedert. Die Kapitel 1 bis 32 sind durch eine ªhnliche Form 

gekennzeichnet. Sie enthalten den Dialog ¿ber den Lebenssinn zwischen dem Ackermann 

und dem Tod, der personifiziert ist. Im Kapitel 33 steht das Urteil des Gottes ¿ber den 

Streit zwischen den beiden Seiten. Das Kapitel 34 hat Form eines Gebets. Der Ackermann 

betet f¿r die Seele seiner Frau.
100

 

Der Gegenstand des Dialogs besteht in dem Streit um das Recht des Todes auf die 

Beendigung des Lebens von Ackermanns Ehefrau.
101

 In dem ersten Kapitel handelt 

der Ackermann mit dem Tod wie mit einem ihm gleichen Partner. Er verteidigt seine 

Meinung und dabei betrachtet er den Tod als schuldig und untergeordnet. Das ªndert 

sich jedoch im Laufe des Streites.
102

 

Der Anklªger tritt im Werk nur unter der Bezeichnung Ackermann auf, sein Name ist nicht 

bekannt. Es steht hier auch, dass sein Pflug vom Vogelkleid ist. Martin Kuba erwªhnt 

in seiner Arbeit, dass Franz Bªuml auf die Verwendung des Wortes Ackern als eine 

Metapher f¿r Schreiben hinweist, die schon bei Isidor von Sevilla vorkommt. Weiter 

erwªhnt Kuba, dass Christian Kiening bemerkt, dass diese Metapher schon in der Antike 
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erscheint.
103

 Pavel Trost im Nachwort des Buchs Jan ze Ģatce. Or§ļ z Ļech erklªrt, dass 

sein Pflug vom Vogelkleid bedeutet, dass der Ackermann ein Mann der Feder ist.
104

 In der 

Arbeit von V§clav Bok erscheint auch die Erwªhnung, dass dieser Ausdruck den Forschern 

andeutete, dass sich um einen Schreiber handelt. Die Identitªt des Autors blieb lange 

unbekannt. Erst an der Wende der 20er und 30er Jahre des 20. Jahrhunderts wurde 

festgestellt, dass Johannes von Tepl der Autor ist. Das Verdienst kommt drei Forschern 

zu (F. M. Bartoġ, A. Bernt und K. Beer), die diese Wirklichkeit fast gleichzeitig 

entdeckten.
105

  

Der Tod als eine allegorische Gestalt tritt in der europªischen Literatur seit dem 

13. Jahrhundert auf. In dem ersten Kapitel verflucht und beleidigt der Ackermann den Tod, 

ohne dass er den Grund seines Verhaltens anf¿hrt. Er stellt sich dabei nicht vor. In dem 

zweiten Kapitel wundert sich der Tod, wer ihm droht und warum. Erst in dem dritten 

Kapitel erwªhnt die Gestalt des Ackermanns, dass er ein Ackermann aus dem bºhmischen 

Land ist, und er spricht ¿ber seinen Verlust. Der Tod identifiziert aufgrund dessen 

die Verstorbene. Der Ackermann bezeichnet das Opfer in dem f¿nften Kapitel als seine 

Frau. Der Tod verteidigt sich gegen den Ackermann, indem er sagt, dass seine Macht vom 

Gott kommt. Der Ackermann fordert das Gottesgericht und spªter verlangt er f¿r den Tod 

sogar die Todesstrafe. SchlieÇlich kommt es wirklich zum Gottesgericht. Der Gott r¿gt 

die beiden und dann gesteht er dem Ackermann die Ehre und dem Tod den Sieg zu. Die 

ganze Komposition wird durch Ackermanns Gebet geschlossen.
106

 

Zu der Problematik der Interpretation des Dialogs wurden zahlreiche fachliche Werke 

geschrieben. Die einzelnen Analysen des Textes unterscheiden sich oft voneinander. Es 

gibt auch viele Hypothesen, die sich damit beschªftigen, ob das Werk als autobiografisch 

bezeichnet werden kann. Und wenn schon, dann inwiefern. 

Im Zusammenhang mit den Untersuchungen ist es nºtig, mindestens ein paar Namen der 

Wissenschaftler anzugeben, wie Karl Bertau, Christian Kiening, Willy Krogmann oder 
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Albrecht Hausmann. Die Werke von Bertau und Krogmann wurden f¿r das Verfassen 

dieses Kapitels direkt benutzt. Mit den Werken von Kiening und Hausmann wurde 

nur vermittelt gearbeitet und zwar durch die Arbeit von Martin Kuba, der diese beiden 

Autoren erwªhnt. 

Fr¿her wurde Johannes von Tepl mit der Gestalt des Ackermanns vºllig identifiziert. Die 

Forscher glaubten, dass er durch dieses Werk seinen Kummer ¿ber den Verlust seiner Frau 

ausdr¿ckt.
107

 Aus dem Buch wurde geschlussfolgert, dass Johannesó Frau Margarete 

im Jahre 1400 starb. Das ist jedoch nach Archivquellen ausgeschlossen.
108

 ¦ber den 

Charakter der Schrift ªuÇert sich ¿brigens Johannes von Tepl selbst, und zwar im Brief an 

seinen Freund Petr Rothirsch. Er weist hier auf die Z¿ge der rhetorischen Kunst des Werks 

hin. ¦ber den Tod seiner Frau spricht er aber nicht.
109

 Es wurde auch angenommen, dass 

es sich um ein einzigartiges Werk des deutschen Humanismus handelt. Die Ansicht 

¿ber den Renaissancegeist des Werks wurde spªter kritisiert.
110

 Einige mit der Johannesó 

Gestalt verbundene Fragen wurden definitiv beantwortet, die ¿brigen bleiben weiterhin 

offen.
111

 

Der Ackermann aus Bºhmen hat seine Analogie in der alttschechischen Literatur. 

Es handelt sich um das Werk Tkadleļek, dessen Entstehungszeit ebenfalls in den Anfang 

des 15. Jahrhunderts zur¿ckgeht. Ein verlassener Mann streitet sich mit dem 

personifizierten Ungl¿ck. Es gab viele Auseinandersetzungen und Vermutungen darum, 

welches Verhªltnis zwischen den beiden Schºpfungen besteht.
112

 

Johannes von Tepl verfasste auch das Hieronymus-Offizium. Es ist in der lateinischen 

Sprache geschrieben. Er verwendete dabei verschiedene Zitate. Auf dem ersten Blatt 

der Schrift kann man das Portrªt von Johannes selbst finden, er spricht als Donator 

ein Gebet neben dem Bild, auf dem Hieronymus mit einem Lºwen ist.
113
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4 Sch¿ttwa im 20. Jahrhundert  

4.1 Entwicklung der Bevºlkerung im 20. Jahrhundert 

Die folgende Anzahl geht von HistorickĨ lexikon obc² Ļesk® republiky 1869-2011 

(Historisches Lexikon der Gemeinden der Tschechischen Republik 1869-2011) aus.
114

  

Jahr Einwohnerzahl Anzahl der Hªuser 

1900 344 51 

1910 324 55 

1921 315 57 

1930 307 60 

1950 144 47 

1961 150 61 

1970 124 32 

1980 81 28 

1991 66 30 

Tabelle 2: Entwicklung der Anzahl der Dorfbewohner im 20. Jahrhundert einschlieÇlich der Anzahl der Hªuser. 

Das Werk StatistickĨ lexikon obc² v Republice ļeskoslovensk® (Statistisches Lexikon der 

Gemeinden in der Tschechoslowakischen Republik) enthªlt auch die Angaben ¿ber die 

Nationalitªt der Dorfbewohner.
115

 

Jahr Insgesamt 
Die Nationalitªt der tschechoslowakischen 

Staatsangehºrigen 
Auslªnder 

  tschechoslowakische deutsche j¿dische andere  

1921 315 1 306 - - 8 

1930 307 9 297 - - 1 

Tabelle 3: Nationalitªt der Dorfbewohner. 
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4.2 Die Zeit des Ersten Weltkriegs und der Ersten Tschechoslowakischen 

Republik 

Der Anfang des 20. Jahrhunderts war im Zeichen der Entstehung der Vereine. Im Jahre 

1902 wurde ein landwirtschaftlicher Verein gegr¿ndet, im Jahre 1904 ein Feuerwehrverein 

und f¿nf Jahre spªter eine Ortsgruppe des Deutschen Bºhmerwaldbundes.
116

  

Den deutlichen Eingriff in das Leben des Dorfes stellte der Erste Weltkrieg vor. Ende Juli 

1914 mussten 20 Mªnner einr¿cken. Im Laufe des Kriegs wuchs die Zahl der Einberufenen 

noch an. Im August 1915 kamen nach Sch¿ttwa italienische Fl¿chtlinge, eine zehnkºpfige 

Familie eines Brieftrªgers namens Frisinghelli. Die Bªuerin Maria Kohout nahm sie 

gastfreundlich auf. Im Februar 1919 kehrten sie nach Italien zur¿ck. Die durch den Krieg 

ausgelºste belastende Situation f¿hrte dazu, dass Preise stªndig stiegen und die Menschen 

unter Lebensmittelmangel litten. Es mussten auch zwei Glocken der hiesigen Kirche 

auf den Auftrag der Behºrden abgenommen werden. Sie wurden zu Kriegszwecken 

verwendet. Wªhrend des Kriegs musste Sch¿ttwa vor allem das Getreide f¿r das Heer 

abliefern.
117

  

Mit der komplizierten Situation kªmpfte auch die Schule. Der Unterricht war 

unregelmªÇig, bestimmte Zeit lang wurde er sogar ganz abgeschafft. Der Grund bestand 

darin, dass der Schulleiter damals mehrere Gemeinden zugewiesen erhielt. Die nªchsten 

Gr¿nde waren der Mangel am Brennmaterial in den Wintermonaten des Jahres 1917 und 

die spanische Grippe im Jahre 1918.
118

 

Das Buch Sch¿ttwa unsere Heimat erwªhnt auch die Ankunft von 97 j¿dischen 

Fl¿chtlingen aus Galizien (tschechisch Haliļ) nach Ronsperg, zu der es im November 

1914 kam. Dabei weist es auf ihre lange Kaftanen
119

 hin, die keinen guten Eindruck auf die 

Menschen machten. Weiter wird es beschrieben, dass ihr Hamstern zur Verteuerung der 
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Lebensmittel f¿hrte.
120

 Aufgrund dieser Bemerkungen ist es offensichtlich, welches 

Verhªltnis man zu dieser Minderheit hatte. 

Nach dem Krieg wurde in Ronsperg, wie in den anderen Stªdten in Deutschbºhmen, eine 

Volkswehr errichtet. Im Dezember wurde sie jedoch von tschechoslowakischen Truppen, 

die Ronsperg besetzten, aufgelºst. Im Februar nªchsten Jahres wurden die verhaftet, die 

die Unterschriften f¿r den Anschluss Deutschbºhmens an ¥sterreich besorgten.
121

 Es gibt 

keine Erwªhnung, ob die Sch¿ttwarer damit auch verbunden waren und wenn schon, 

dann inwieweit. 

Die Wªhrungsreform, die im Jahre 1919 realisiert wurde, verlief in Sch¿ttwa ruhig, 

im Unterschied zu anderen Gemeiden Deutschbºhmens, in denen Unruhen ausbrachen.
122

 

Im Jahre 1919 wurden auch die Gemeindewahlen vorgenommen, in Sch¿ttwa wurde noch 

vorher eine Einigung ¿ber die Vertreter des Dorfes erzielt. Infolgedessen entfiel 

die eigentliche Wahl. In die Gemeindevertretung kamen damals sieben Agrarier und f¿nf 

Sozialdemokraten.
123

  

Am 18. April 1920 fanden in der Tschechoslowakischen Republik die ersten Wahlen zum 

Abgeordnetenhaus statt, am 25. April dann die Wahlen zum Senat.
124

 In den beiden 

gewann die Partei der Bund der Landwirte die eindeutige Mehrheit der Stimmen f¿r sich. 

Die genauen Wahlergebnisse zeigt die Tabelle 4.
125
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Tabelle 4: Die Ergebnisse der im Jahre 1920 stattgefundenen Wahlen. 

Was die  nderungen im Schulwesen in der Nachkriegszeit betrifft, steht im Buch Sch¿ttwa 

unsere Heimat ein Eintrag, der auf die Aufhebung aller Arten von Schulbefreiungen 

hinweist. Alle Schulkinder mussten am 1. September 1922 eingeschult werden. Gleichfalls 

mussten neue Leseb¿cher verwendet werden, die f¿r die Hiesigen sehr teuer waren. 

Mit  diesen neuen Gesetzen und Anordnungen waren die Dorfbewohner nicht zufrieden. 

Im Jahre 1923 und 1924 wurden neue Unterrichtsfªcher eingef¿hrt, es handelte sich 

um Moralunterricht und B¿rgerkunde, Handarbeiten f¿r Knaben und Haushaltungskunde 

f¿r Mªdchen.
127

  

In dieser Zeit ist ein betrªchtlicher R¿ckgang der Schulkinder infolge des Weltkriegs 

bemerkbar. Im Jahre 1921 wurde die Schule von 53 Kindern besucht, wªhrend es vor dem 

Krieg 60-75 waren. Die folgende Entwicklung war im Zeichen des fortsetzenden 

R¿ckgangs, beispielsweise im Jahre 1925 sank die Anzahl der Sch¿ler sogar auf 34.
128

 

Im November 1925 fanden in der Tschechoslowakischen Republik die zweiten Wahlen 

zum Abgeordnetenhaus und Senat statt. Die meisten Stimmen wurden, genauso 

wie wªhrend der Wahlen im Jahre 1920, f¿r den Bund der Landwirte abgegeben, was die 

Tabelle 5 bezeugt.
129

 Die genauen Wahlergebnisse zum Senat stehen im Buch Sch¿ttwa 

unsere Heimat nicht zur Verf¿gung. Es gab nur eine Bemerkung, dass 

das Stimmenverhªltnis im Senat ªhnlich dem im Abgeordnetenhaus war.
130
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Die Wahlen im April 1920 

 
sozialistische 

Stimmen
126

 
christlich-soziale Stimmen 

agrarische 

Stimmen 

zum 

Abgeordnetenhaus 
49 (30,1%) 7 (4,3%) 

107 

(65,6%) 

zum Senat 40 (29,9%) 8 (6%) 86 (64,2%) 
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Die Wahlen im November 1925 

 
Bund der 

Landwirte  
Sozialdemokraten Christlichsoziale 

zum Abgeordnetenhaus 104 (69,3%) 29 (19,3%) 10 (6,7%) 

 

Kommunisten Deutsche Nationalpartei ung¿ltig 

5 (3,3%) 2 (1,3%) 4 

Tabelle 5: Die Ergebnisse der im Jahre 1925 stattgefundenen Wahlen zum Abgeordnetenhaus. 

Die Wahlen im Jahre 1929 wurden wieder durch den Sieg der Partei der Landwirte 

gekennzeichnet. Die Zweit- und Dreistªrksten blieben die Sozialdemokraten und die 

Christlichsozialen. Die ¿brigen Parteien bekamen geringf¿gige Menge der Stimmen. In der 

Tabelle 6 ist die genaue Anzahl zu sehen.
131

 Es ist deutlich, dass mehrere Dorfbewohner 

zum Abgeordnetenhaus wªhlten, als zum Senat. ¦ber das aktive Wahlrecht zum Senat 

verf¿gten nªmlich nur die B¿rger ab 26 Jahren, zum Abgeordnetenhaus konnte man 

dagegen schon ab 21 Jahren wªhlen. 
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Die Wahlen im Oktober 1929 

 
Bund der 

Landwirte  
Sozialdemokraten Christlichsoziale 

zum 

Abgeordnetenhaus 
92 (59%) 44 (28,2%) 13 (8,3%) 

zum Senat 78 (58,6%) 40 (30,1%) 9 (6,8%) 

Tabelle 6: Die Ergebnisse der im Jahre 1929 stattgefundenen Wahlen.
132

 

Im Jahre 1934 wurde das Getreidemonopol eingef¿hrt. Der Preis des Getreides sollte 

dadurch stabil werden.
133

 Diese Tatsache ist im Buch nur beschrieben und erklªrt. Es gibt 

hier keinen Kommentar, deshalb ist es nicht offensichtlich, wie es die Dorfbewohner 

annahmen. 

Die letzten Wahlen vor dem Anschluss der Sudetengebiete an das Deutsche Reich wurden 

im Jahre 1935 vorgenommen und bedeuteten eine deutliche Wende in der bisherigen 

politischen Situation. Die meisten B¿rger gaben ihre Stimme f¿r die Sudetendeutsche 

Partei ab. Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus gewann sie 110 Stimmen, bei der Wahl 

zum Senat 95.
134

 Der Bund der Landwirte, der fr¿her eindeutig vorherrschte, verlor 

im Vergleich zu den vorangehenden Wahlen an Beliebtheit. Es stellt sich die Frage, warum 

sich so viele Wªhler f¿r die SdP entschieden. Vielleicht liegt das in der Wirtschaftskrise 

und darin, dass diese Partei die Standesreprªsentation in der Politik ¿berschritt. Die Tabelle 

7 zeigt die Zahl der abgegebenen Stimmen. In den Wahlen zur Bezirks- 

und Landesvertretung besiegte die Sudetendeutsche Partei ebenfalls alle anderen 

Parteien.
135
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Die Wahlen im Mai 1935 

 SdP 
Bund der 

Landwirte  
Sozialdemokraten 

zum Abgeordnetenhaus 110 (71,9%) 24 (15,7%) 14 (9,2%) 

zum Senat 95 (70,9%) 20 (15%) 13 (9,7%) 

Tabelle 7: Die Ergebnisse der im Jahre 1935 stattgefundenen Wahlen.
136

 

Im Zusammenhang mit der Abdankung des Prªsidenten Tom§ġ Garrigue Masaryk 

im Dezember 1935 gibt es im Buch Sch¿ttwa unsere Heimat eine Bemerkung, dass er von 

den Deutschen allgemein beliebt und geehrt wurde.
137

  

Im Jahre 1936 wurde dem Dorf von der Bezirksbehºrde in Bischofteinitz angeordnet, den 

deutschen Teil des Gemeindesiegels abzuªndern. In der Ortsbezeichnung Sch¿ttwa sollte 

der Umlaut Ă¿ñ durch den Vokal Ăiñ ersetzt werden. Sch¿ttwa befolgte das und schaffte ein 

neues Siegel an.
138

 

Auf dem hiesigen Friedhof kam es im Jahre 1937 zur Einweihung des Kriegerdenkmals f¿r 

die Gefallenen des Ersten Weltkriegs. Die Kosten wurden von den kirchlichen 

Sammlungen und Spenden der Hinterbliebenen gedeckt.
139

 Die Zahl der Namen der Opfer 

aus Sch¿ttwa, die auf den Gedenktafeln stehen, entspricht jedoch nicht den Informationen, 

die das Buch Sch¿ttwa unsere Heimat anf¿hrt. Im Buch steht am Ende des Kapitels ¿ber 

das Jahr 1937 auch das, dass einige Blªtter herausgenommen werden mussten, denn es 

drohte, dass die Chronisten im Fall, dass die Tschechen die Chronik gewannen, bestraft 

wurden.
140

 Daraus ergibt sich, dass sich die Sudetendeutschen bewusst waren, dass sie 

etwas gegen die Tschechoslowakische Republik begehen. 
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4.3 Die Zeit von 1938 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs 

Anlªsslich der Maifeier 1938 demonstrierte in Ronsperg die Sudetendeutsche Partei gegen 

das Vorgehen der tschechischen Regierung gegen¿ber dem Sudetendeutschtum, das nach 

ihr seit dem Bestand der Tschechoslowakischen Republik ungerecht war. Anwesend waren 

auch die Mitglieder der Sudetendeutschen Partei aus Sch¿ttwa. Die Redner forderten unter 

anderem die Autonomie f¿r die sudetendeutschen Gebiete.
141

  

Im Zusammenhang mit der Lord Runcimans Mission erscheint im Buch Sch¿ttwa unsere 

Heimat die Erwªhnung, dass er angeblich von der tschechischen Regierung stark 

beeinflusst wurde. Es informiert auch ¿ber das Treffen von Henlein mit Hitler in Berlin, 

nach dem der Anschluss des Sudetenlandes an das Reich verlangt wurde und dar¿ber, dass 

dem sudetendeutschen Volk verschwiegen wurde, dass sich die tschechische Regierung 

schlieÇlich entschloss, ihm die Autonomie zu geben. Im September 1938, als es zu einer 

allgemeinen Mobilmachung kam, war es hªufig, dass die wehrpflichtigen Deutschen aus 

den Grenzgebieten nach Deutschland fl¿chteten, statt dass sie den Aufruf befolgen.
142

 Es 

fehlt an nªheren Informationen, deshalb ist es nicht offensichtlich, wie die Sch¿ttwarer 

diese Ereignisse annahmen oder ob in Sch¿ttwa Freikorpseinheiten wirkten. 

Nach der AbschlieÇung des M¿nchner Abkommens kam es zur Besetzung des 

Sudetenlandes. Nach Sch¿ttwa zog die deutsche Armee am 6. Oktober 1938 ein. Die 

Soldaten wurden mit Jubel empfangen. Bald wurden im ganzen Sudetenland die deutschen 

Organisationen wie SA (Sturmabteilung), SS (Schutzstaffel), HJ (Hitlerjugend) und NSKK 

(Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps) eingef¿hrt. Einige Sch¿ttwarer wurden auch 

zu Mitgliedern dieser Organisationen, vor allem von NSKK und HJ.
143

 

Die Gemeindeverwaltung konnten in dieser Zeit nur die Mitglieder der Sudetendeutschen 

Partei aus¿ben. In der Funktion des B¿rgermeisters wurde Johann Hilpert bestªtigt, der als 

Ortsgruppenleiter der Partei wirkte. Er ¿bernahm dieses Amt schon 
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am 2. Juli 1938 aufgrund der Gemeindewahlen. Die deutschen Truppen zogen sich 

nach ungefªhr drei Wochen des Aufenthaltes im Dorf zur¿ck.
144

 

Bis zum Ende des Jahres 1938 war die Bevºlkerung mit dem neuen Regime zufrieden. Die 

neuen Anordnungen wurden gelobt. Materielle Bedingungen der Arbeitslosen verbesserten 

sich, weil ein neues System der Arbeitslosenunterst¿tzung eingef¿hrt wurde. Die Armen 

erhielten Sachspenden und Geldunterst¿tzung.
145

 

Das Jahr 1939 brachte viel Neues. Die Verwaltung der Wirtschaft und des Vereinswesens 

wurde umorganisiert. Es wurde eine neue Gemeindeordnung eingef¿hrt. Die Wahlen 

wurden aufgehoben, die  mter konnten nur durch Ernennung besetzt werden. In jeder 

Gemeinde wurde die Stelle des Ortsbauernf¿hrers geschaffen. Das Amt des B¿rgermeisters 

wurde nicht mehr bezahlt, es wurde eine Aufwandsentschªdigung festgesetzt. Das Dorf 

gehºrte von nun an zur Ortsgruppenleitung in Ronsperg. Alle Elemente der Demokratie, 

einschlieÇlich der freien MeinungsªuÇerung wurden liquidiert.
146

 

Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurden viele junge Mªnner aus Sch¿ttwa 

zum Wehrdienst einberufen. In der Zeit der Ernte des Jahres 1940 kehrten einige aus dem 

Krieg heim. Im Herbst mussten alle auf die Front wiederkommen. Im Laufe des Jahres 

1940 r¿ckten nªchste wehrfªhige Mªnner aus Sch¿ttwa ein, infolge dessen das Dorf unter 

dem Mangel an Arbeitskrªften litt . Im Jahre 1942 konnten die Menschen einen 

Kriegsgefangenen als eine Arbeitskraft f¿r ihren Hof beantragen. Die Gefangenen wurden 

dann den einzelnen Bewerbern zugeteilt. Nach Sch¿ttwa kamen auch manche, sie waren 

der verschiedenen Nationalitªten (der russischen, ukrainischen, polnischen 

und franzºsischen). F¿r die Arbeit bekamen sie Verpflegung und eine Entlohnung in der 

Hºhe von 30 RM pro Monat.
147
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Als es zur Befreiung der von Hitler eingenommenen Gebiete kam, waren das die 

Amerikaner, die nach Sch¿ttwa einmarschierten.
148

 Die Zahl der Gefallenen und 

Vermissten in den Jahren 1939-1945 kletterte auf 30. Im Juni 1945 fiel schon eine Person 

zum Opfer der Vertreibung.
149

 Es ging um einen jungen Burschen namens Otto Lang. Er 

diente als Soldat bei der SS. Die Ătschechischen Soldatenñ
150

 verhafteten, untersuchten und 

schlugen ihn damals. Dabei kam er wahrscheinlich ums Leben.
151

 

4.4 Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 

4.4.1 Die ersten Monate nach dem Kriegsende nach den Erinnerungen der 

Sch¿ttwarer 

Die folgenden Abschnitte gehen von dem Zeugnis von Johann Metschl aus, einem der 

Deutschen, der in Sch¿ttwa lebte.
152

 

Johann Metschl beschreibt die Situation in Sch¿ttwa unmittelbar nach dem Kriegsende 

als angespannt ruhig. Bald kam jedoch das Militªr und das Dorf wurde eingekreist. 

Der Offizier teilte den B¿rgern mit, dass sie einige Sachen abgeben m¿ssen. Zuerst waren 

das die Militªrkleidung und Waffen, dann Radio- und Fotoapparate, Motorrªder 

und Fahrrªder. Wenn die Menschen nicht gehorchten und die Sachen spªter 

bei den Hausuntersuchungen gefunden wurden, wurden ¿ber sie harte Strafen verhªngt. 

Im Laufe des Sommers 1945 begannen die Tschechen aus den umliegenden Ortschaften, 

nach Sch¿ttwa zu kommen und sich f¿r die Hªuser zu interessieren. Zu dieser Zeit konnten 

die Tschechen den Hofraum und das Haus noch nicht betreten. Im Herbst besetzten sie 

jedoch schon das gewªhlte Anwesen. Den Deutschen wurden meistens zwei Stunden 

f¿r das Zusammenpacken gegeben. Die restlichen Sachen mussten sie an Ort liegen lassen 

und den Wohnort verlassen.
153

 Noch vorher wurden einige Dinge von Tschechen schon 
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eingezogen. Manche Familien konnten bleiben. In diesem Fall wurde ihnen ein kleines 

Zimmer zugeteilt. 

Am 26. September 1945 wurden die Amtswalter der Partei NSDAP und der 

Organisationen verhaftet und nach Chodenschloss verschleppt. Sie verblieben dort bis zur 

Aussiedlung.  

Unter diesen Umstªnden versuchten manche, die Heimat zu verlassen. 

4.4.2 Angehºrige der Alliierten in Sch¿ttwa 

Im Dorf lebten in der Zeit der Okkupation einige Angehºrige der Alliierten. Sie kamen 

in den Jahren 1941-1944.
154

 Es handelte sich um die Kriegsgefangenen, 

die als Arbeitskrªfte ausgenutzt wurden (siehe das Kapitel 4.3 Die Zeit von 1938 bis zum 

Ende des Zweiten Weltkriegs). Das Verzeichnis vom ersten Februar 1946 erwªhnt zwei 

Personen der franzºsischen Nationalitªt, zwei der ukrainischen und eine der polnischen. 

Alle waren Kutscher von Beruf. Der eine Franzose kehrte im Dezember 

1945 nach Frankreich zur¿ck, der andere verzog Anfang Mai 1945 unbekannt wohin, die 

restlichen drei gingen im Mai 1945 von Sch¿ttwa nach Taus.
155

 Nªhere Informationen 

bringt das Verzeichnis nicht. 

Im Zeugnis von Franz Brunn, einem der ehemaligen Sch¿ttwarer, gibt es jedoch 

Erwªhnung von einem Gefangenen, den Polen Eduard Wilkus (er ist auch im oben 

genannten Verzeichnis eingetragen), der auf dem Bauernhof der Familie Brunn aushalf. 

Herr Brunn erinnert sich auch daran, dass sich ihm Herr Wilkus anvertraute, dass er sich 

bei seiner Familie nicht als Kriegsgefangene f¿hlte, sondern als Familienmitglied. Herr 

Brunn stand dann mit ihm in Kontakt bis zu seinem Tod im Jahre 2012.
156

 

4.4.3 Neu ankommende Bevºlkerung 

Dieses Kapitel behandelt die Bevºlkerungsentwicklung nach dem Krieg. Es st¿tzt 

sich auf die Evidenz, die die Eintrªge aus den Jahren 1945-1949 enthªlt.
157
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Alle unten angef¿hrten Zahlen gehen ausschlieÇlich von den im Evidenzbuch stehenden 

Angaben aus. Sie kºnnen nur f¿r eine nªhere Vorstellung von der Struktur der 

Bevºlkerung dienen, weil im Buch nicht vollstªndige Informationen vorhanden sind. 

Bei einigen Familien fehlt es an notwendigen Fakten. Es kommt zwar nur selten 

vor, trotzdem ist es nicht mºglich, die genaue Anzahl der Personen vorzulegen. Es ist auch 

nicht offenkundig, wann genau die letzte Aufzeichnung durchgef¿hrt wurde. Es kann sein, 

dass im Jahre 1949 noch eine Familie in das Dorf umzog, obwohl davon keine Erwªhnung 

mehr im Buch steht. Trotz dieser Tatsachen bezeugen die zugªnglichen Informationen die 

verschiedenartige Herkunft der neuen Ansiedler und die Kraft der Zuzugswelle aus den 

einzelnen Gemeinden ein paar Monate nach dem Krieg. 

Die grºÇte Menge der Menschen strºmte aus dem damaligen Kreis Taus 

und Bischofteinitz. Die absolute Mehrheit kam aus Klentsch (tschechisch Klenļ² 

pod Ļerchovem; K. Taus), nach den Angaben handelt es sich um 63 Personen. Der zweite 

Ort, der im Buch am meisten vorkommt, war die Stadt Ronsperg (K. Bischofteinitz). 

Im Vergleich zu Klentsch ist die Anzahl der Ansiedler jedoch vernachlªssigbar, es geht 

um elf Personen. Aus den anderen Gemeinden kamen noch weniger Menschen, was 

die Tabellen 8-10 zeigen.
158

 Es ist allgemein nicht offensichtlich, ob es sich 

um die Alteingesessenen dieser Ortschaften handelt oder um die Ansiedler, die dort nur ein  

paar Monate verbrachten. 

Hochofen (Pec) 4 

Aujezd (Đjezd) 1 

Hochwarth (Str§ģ) 2 

Mraken (Mr§kov) 1 

Meigelshof (Chodov) 3 

Trasenau (Draģenov) 1 

Possigkau (PostŚekov) 6 

Paschnitz (Paseļnice) 3 

Tabelle 8: Ansiedler aus dem Kreis Taus. 
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Kleinsemlowitz 

(Z§mŊl²ļ) 

Podrassnitz 

(Podraģnice) 

Neugramatin 

(NovĨ Kramol²n) 

Wistersitz 

(BystŚice) 

1 3 4 1 

Tabelle 9: Ansiedler aus dem Kreis Bischofteinitz. 

K. Ritschan 

(ř²ļany) 

K. Prestitz 

(PŚeġtice) 

K. Wlaschim 

(Vlaġim) 

K. Blatna 

(Blatn§) 

K. Rokitzan 

(Rokycany) 

K. Pilsen 

(PlzeŔ) 

Otice Zahr§dka 
TrhovĨ 

ĠtŊp§nov 
Osl²-Chr§st SkoŚice Bolevec 

1 1 1 1 3 5 

Tabelle 10: Ansiedler aus den anderen Kreisen. 

Wenn man die zur Verf¿gung stehenden Daten ber¿cksichtigt, kann man folgern, dass der 

grºÇte Zuzug der Menschen im Jahre 1945 verlief. Er zªhlt 57 Personen. Im Jahre 

1946 stieg die Einwohnerzahl um 23 Personen, im Jahre 1947 um zwºlf. Die niedrigste 

Welle erfolgte im Jahre 1948, damals kamen 9 Personen. Im letzten eingetragenen Jahr 

siedelten sich in Sch¿ttwa noch 15 Personen an. Der erste Tscheche kam schon 

im Juli 1945, die letzten Tschechen im Oktober 1949.
159

  

Die Daten der Ankunft sind meistens verschieden, eine deutliche Ausnahme stellt 

der 24. Oktober 1945 vor. An diesem Tag kamen 13 Familien und noch eine alleinlebende 

Person.
160

 

Eine deutsche Familie konnte in Sch¿ttwa verbleiben.
161

 Es handelte sich um die Familie 

Lang aus dem Hausnummer 22 (in Sch¿ttwa gab es mehrere Familien namens Lang). 

Aufgrund ihrer tschechischen Abstammung wurden sie von der Vertreibung nicht 

betroffen.
162

 

Die vorangehenden Abschnitte beschreiben ausschlieÇlich die Zuzugswelle. Es kam jedoch 

dazu, dass die neu Ankommenden die Gemeinden wieder verlieÇen. Eine Evidenz, die 

diese Wirklichkeit im Dorf Sch¿ttwa behandeln w¿rde, schaffte ich nicht aufzufinden. Es 
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lªsst sich jedoch voraussetzen, dass die Auswanderung im Vergleich zu den anderen 

Ortschaften nicht so betrªchtlich war, denn die Ansiedler, wie das Evidenzbuch beweist, 

kamen aus der nahen Umgebung.
163

 

4.4.4 Vertreibung der Deutschen 

4.4.4.1 Vorbereitungen auf die Vertreibung 

In dem Archivbestandteil Nationale Politik, Vertreibung der Deutschen 1945-1947 gibt 

es zwei Verzeichnisse der im Dorf lebenden Deutschen. Das eine zªhlt 368 Personen, das 

andere 390.
164

 Es lªsst sich nicht festlegen, welches der ªlteren Datierung ist. 

Zur Verf¿gung steht auch eine Liste, die die Namen der Deutschen enthªlt, die f¿r die 

sogenannte erste Phase der Vertreibung in Frage kommen.
165

 Die verlief am 19. Juli 1946 ï

siehe das Kapitel 4.4.4.2 Verlauf der Vertreibung nach den Erinnerungen der Sch¿ttwarer. 

Zwei andere Listen geben diejenigen an, die schon f¿r die erste Vertreibung bestimmt 

wurden. Die Anzahl der Deutschen unterscheidet sich, in der einen stehen 116 und in der 

anderen 136 Namen.
166

 Diese Wirklichkeit belegt, dass Verzeichnisse mehrmals 

ausgefertigt wurden. Deshalb muss man in Erwªgung ziehen, dass noch andere entstehen 

konnten, obwohl es keine mehr im Archivbestand gibt. Die Zahlen 116 oder 136 mussten 

nicht endg¿ltig sein. 

Es wurde auch eine Liste der Deutschen angefertigt, die nicht im Stande waren, sich der 

normalen Vertreibung zu unterziehen. Es handelte sich um zwei Frauen, die eine war zu alt 

und die andere war schwanger.
167

 

Einige Familien verlieÇen die Heimat freiwillig, was eines der Dokumente beweist. 

In diesem Fall handelte es sich konkret um den Wegzug in die Gemeinde Stulln bei 

Amberg.
168
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Ein Dokument vom Februar 1946 belegt, dass sich in Sch¿ttwa Fl¿chtlinge aus der 

Slowakei aufhielten. Es handelte sich um 21 Personen der deutschen Nationalitªt. Alle 

sprachen sich in Angelegenheit der Vertreibung f¿r Bayern aus.
169

 

Eine der erhaltenen Anordnung vom 22. Mªrz 1946 befahl den Deutschen, ihren 

Aufenthalt bei dem zustªndigen Amt zu melden.
170

 Der Zweck dieser Anordnung bestand 

in der genauen Evidenz der Bewegung der Deutschen. Sie mussten auch alle  nderungen 

amtlich bekannt machen. Alle Deutschen ab dem Alter von zehn Jahren mussten ein 

weiÇes Band auf dem rechten Arm tragen. Die, die berufstªtig waren, sollten auf dem Band 

den Buchstaben ĂPñ aufgedruckt haben und dazu noch den Stempel des ¥rtlichen 

Nationalausschusses. Nach 20 Uhr konnte sich niemand auÇer seinem Haus aufhalten. Eine 

Ausnahme bildeten nur die Arbeitenden. Ein anderer Punkt behandelte die Pflicht, sich 

eine Erlaubnis zu besorgen, wenn man den Bezirk seines Aufenthaltsorts verlassen 

woll te.
171

 

Im Jahre 1947 wohnten noch einige Deutsche im Dorf, wie die Dokumente beweisen. 

Eines davon mitteilt, dass diese vier verbleibenden Personen zur Aussiedlung vorbereitet 

sind.
172

 

4.4.4.2 Verlauf der Vertreibung nach den Erinnerungen der Sch¿ttwarer 

Die Grundlage f¿r dieses Kapitel stellt das Zeugnis von Gretel Riehl vor.
173

 

Am 18. Juli 1946 gegen 19 Uhr umstanden die tschechischen Soldaten und Polizisten das 

ganze Dorf. Die B¿rger wurden durch Trompeten auf die StraÇe gerufen, wo sie aufgrund 

des Ausweisungsprotokolls benachrichtigt wurden, dass morgen um sieben Uhr das Dorf 
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gerªumt werden muss. Jede Person konnte nur ein 50 kg wiegendes Gepªckst¿ck und ein 

15 kg schweres Handgepªck haben. Nach den Worten von Frau Riehl erstarrten 

die Dorfbewohner f¿r ein paar Minuten, als das Protokoll zu Ende gelesen wurde. Dann 

entstand die Hektik. 

Kurz nach Mitternacht betrat ein tschechischer Offizier in Begleitung von zwei Mªnnern 

das Haus der Familie von Frau Riehl, um die gepackten Sachen zu kontrollieren. Dabei 

verlangten sie die Herausgabe der Sparb¿cher und Bargeld. Noch um sechs Uhr wurde die 

letzte heilige Messe vom Pfarrer Maurer zelebriert. Eine Stunde spªter fuhren schon 

Fuhrwerke voll von Deutschen nach Ronsperg ab. Dort mussten sie ihre Papiere zur 

Kontrolle vorlegen und sich einer Leibesvisitation unterziehen. Danach wurden sie mit den 

Lastkraftwªgen nach Holleischen (tschechisch HolĨġov) gebracht, wo ein Sammellager 

funktionierte.  

Das ganze Objekt wurde mit Stacheldraht umzªunt. Es gab dort auch einen Wachturm, 

wo eine Wache mit Maschinengewehren stand. Untergebracht wurden die Deutschen 

in Holzbaracken. Spªter mussten sie zum Bahnhof gehen, wo sie in die Viehwaggons 

einsteigen mussten. In jedem waren 30 Personen. Nach dem Einstieg wurden die Waggons 

von auÇen verschlossen. Unter den Deutschen herrschte die Angst davor, dass 

der Transport nach Osten fªhrt. Als sie feststellten, dass der Zug im Furth im Wald anhielt, 

f¿hlten sie sich erleichtert. Die Station N¿rnberg stellte f¿r sie eine groÇe ¦berraschung 

vor, sie schauten die Tr¿mmer unglªubig an. Das Ziel, Seckach, wurde am 26. Juli erreicht. 

In dem hiesigen Lager verbrachten die ehemaligen Sch¿ttwarer die letzte Zeit zusammen, 

dann wurden sie auf die umliegenden Ortschaften verteilt. 

4.4.4.3 Nach der Vertreibung 

Viele Vertriebene kªmpften in Deutschland mit Existenzproblemen. Vor allem aus diesem 

Grund kam es nicht selten zur illegalen R¿ckkehr in die ehemaligen Wohnorte, wo sich die 

Betroffenen meistens in der Landwirtschaft um die Arbeit bewarben. Auf diese Tatsache 

weist die Anordnung vom November 1946 hin. Die Menschen, die einen Deutschen 

anstellten oder unterbrachten, mussten sich bei dem ¥rtlichen Nationalausschuss 

¿berzeugen, ob die Person in der Evidenzliste eingetragen ist. Falls sie nicht eintragen war, 

musste sie sofort angemeldet werden. Diejenigen, die das nicht respektierten 

und bis 48 Stunden nach der Verºffentlichung der Anordnung nicht bei dem ¥rtlichen 
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Nationalausschuss erschienen, setzten sie sich der Bestrafung in Form von Geldstrafe 

oder Gefªngnis aus.
174

 

4.4.5 Gewerbe und Konfiskationen 

Nach dem Zeugnis von Frau Gretel Riehl mussten sich am 12. Oktober 1945 alle 

deutschen Grundbesitzer in den Rªumen des hiesigen Gasthauses versammeln, wo ihnen 

die Besitzbogen abgenommen wurden. Dadurch wurde die Enteignung der Hªuser 

und Hºfe besiegelt, die neuen Besitzer wurden die Tschechen und die Deutschen wurden 

zu Mªgden und Knechten. Diejenigen, die dagegen stemmten und nicht zur Arbeit 

gebraucht wurden, wurden aus dem Dorf verschleppt und mussten die Zwangsarbeiten 

aus¿ben.
175

 

Im Jahre 1946 (vom April dieses Jahres steht eine das Gewerbe behandelnde Nachricht 

zur Verf¿gung) waren im Dorf keine selbststªndigen Gewerbetreibenden der tschechischen 

Nationalitªt. Es gab nur die sogenannten Nationalverwalter, die die deutschen Gewerbe 

nach einem offiziellen Versprechen ¿bernahmen. Es bezog sich auf vier Objekte ï einen 

Gasthof, zwei M¿hlen und ein Sªgewerk. Es wurden also vier Verwalter ernannt. Es gab 

hier jedoch einen Schmiedebetrieb, der immer noch von einem Deutschen geleitet 

wurde.
176

 

Die Geschichte des konfiszierten Eigentums f¿hrt der Archivbestandteil 

Konfiskationssachen aus. Beispielsweise das oben genannte Sªgewerk, dessen Inhaber 

Karel Schrºpfer war, wurde spªter in Besitz der tschechischen Firma Chodsk® pily 

¿berf¿hrt. Dieser Archivbestandteil umfasst weiter zahlreiche Listen des Zubehºrs der 

einzelnen Hªuser aus dem Jahre 1945, Antrªge auf Abschªtzung und Verkauf der 

konfiszierten beweglichen Sachen (Tische, Schrªnke, St¿hle u. a.) und Anmeldeformulare, 

die die Zuteilung des toten und lebenden Inventars und der Wohnungseinrichtungen 

aus dem konfiszierten landwirtschaftlichen Eigentum betreffen. Es erscheint auch ein 
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Verzeichnis der Familienhªuser, die immer noch frei waren. Im November 1949 standen 

drei Hªuser zur Verf¿gung. Alle anderen wurden in dieser Zeit schon vergeben.
177

 

Detaillierte Informationen ¿ber die neuen Besitzer des deutschen Eigentums stehen 

im Archivbestandteil Zuteilung der Immobilien, Ansiedler. Der wesentliche Teil widmet 

sich der genauen Abgrenzung der Zuteilungen (Hªuser, Wiesen, Weiden, Gªrten,é) an die 

neu Ankommenden.
178

 

4.4.6 Kultur in der Zeit nach dem kommunistischen Februarumsturz 

In Sch¿ttwa wurde, ªhnlich wie in den anderen Gemeinden, eine Stelle einer f¿r den 

Kulturbereich zustªndigen Person geschaffen. Seine Aufgabe bestand im stªndigen 

Kontakt mit den Kulturorganen. Er sollte an Schulungskursen teilnehmen und erlerntes 

Wissen in der Praxis anwenden, um das Kulturniveau des Dorfes zu erhºhen. An seine 

Adresse sollten alle Brosch¿ren und andere Druckschriften geschickt werden.
179

 Es 

handelte sich um eine bestimmte Form der kommunistischen Aufsicht. Von der Existenz 

dieser Funktion im Dorf zeugt ein Bericht an den ¥rtlichen Nationalausschuss aus dem 

Jahre 1950, der auf die Tatsache hindeutet, dass der Name des Zustªndigen nicht 

angek¿ndigt wurde.
180

 

Speziell gezielte Schulungskurse absolvierten auch Landwirte und Frauen. Die Frauen 

wurden im ĂAusschuss der Frauenñ (tschechisch VĨbor ģen) verbunden und spielten eine 

bedeutende Rolle in der Kultur. RegelmªÇig wurden Bªlle von verschiedener Art 

organisiert, vor allem von der Freiwilligen Feuerwehr. Zu diesen Veranstaltungen wurden 

die Rªume des hiesigen Gasthofs genutzt. Es wurden auch politische Vortrªge gehalten, 

auf das Jahr 1950 wurden f¿nf geplant, und Debatten realisiert, z. B. mit der Armee zum 

Tag der Tschechoslowakischen Armee. Im Rundfunk wurden Reden ¿bertragen. Im Dorf 

war auch ein Amateurtheater tªtig. Die Auff¿hrungen waren jedoch nicht hªufig, im Jahre 

1950 sollten zwei verwirklichen.
181

 Anlªsslich der bedeutenden staatlichen Ereignisse, 
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einschlieÇlich des Internationalen Frauentags und Kindertags, verliefen gehºrige Feiern.
182

 

Zu dieser Zeit kann man nicht nur ¿ber die spontane Kultur sprechen, (die jedoch 

genehmigt werden musste), sondern auch ¿ber die organisierte, die von der 

kommunistischen Ideologie beeinflusst wurde. 

4.4.7 Schulwesen in der Zeit nach dem kommunistischen Februarumsturz 

Der Archivbestandteil Schulwesen widmet sich grºÇtenteils Schule, Kindergarten 

und Ălandwirtschaftlichem Heimñ in der Nachkriegszeit.
183

 

Nªhere Informationen ¿ber den Kindergarten bringt erst die positive Antwort der  mter 

auf den Antrag auf die Gr¿ndung des Kindergartens in Sch¿ttwa, die aus dem Jahre 

1951 stammt. Aufgrund der Anzahl der eingeschriebenen Kinder wurde eine Abteilung 

eingerichtet und eine Arbeitsstelle f¿r die Direktorin ausgeschrieben. Im Jahre 

1955 erscheint schon ein Dokument, in dem sich das Ministerium f¿r die Aufhebung 

des Kindergartens aussprach.
184

 Der Kindergarten wurde also hºchstwahrscheinlich 

aufgehoben. 

Im Dorf gab es auch ein Heim f¿r die Kinder der in der Landwirtschaft arbeitenden 

Menschen, das sogenannte Ălandwirtschaftliche Heimñ. Hier konnten die Kinder in der 

Hauptsaison wªhrend der Arbeitszeit ihrer Eltern untergebracht werden. Die Altersgrenze 

f¿r die Aufnahme wurde auf 2-6 Jahre festgelegt. Diese Heime konnten von ¥rtlichen 

Nationalaussch¿ssen errichtet werden, wenn die Mindestanzahl von 15 Kindern erreicht 

wurde und wenn dazu die Erlaubnis von dem Bezirksnationalausschuss erteilt wurde.
185

 

Im Archivbestandteil fehlt an den Dokumenten, die die Entstehung des Heims in Sch¿ttwa 

behandeln w¿rden. Es blieb nur ein Vorschlag des Rates des ¥rtlichen 

Nationalausschusses erhalten, das Heim ab 1. 1. 1957 f¿r eine vor¿bergehende Zeit 

zu schlieÇen. Ob dem Vorschlag in allen Punkten entgegengekommen wurde, ist nicht 

belegt. Eindeutig ist, dass das Heim tatsªchlich geschlossen wurde, denn es gab einen 

Bericht ¿ber die Wiedererºffnung am ersten April 1958. Am ersten April wurde ebenfalls 

der Betrieb der Schulkantine aufgenommen. Aufgrund der zur Verpflegung angemeldeten 
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Personen durfte die durchschnittliche Zahl der Ankommenden nicht unter 18 sinken, sonst 

drohte es, dass der Betrieb eingestellt wird. Die beiden Einrichtungen, das Heim und die 

Kantine, wurden im Gebªude des ehemaligen Pfarrhauses errichtet.
186

 

Der ¥rtliche Nationalausschuss setzte sich auch f¿r die Sch¿ler ein. Im Jahre 1954 wurde 

die Erºffnung der Schule beantragt, der Unterricht fing dann am 7. Februar 1955 an.
187

 

Es wurde aber wahrscheinlich kein neues Schulgebªude gebaut. 

¦ber die damalige Situation in der Schule sagt ein Bericht aus dem Schuljahr 1959/1960 

aus. Die Schule war einklassig (in einer Klasse gab es Sch¿ler vom ersten bis zum vierten 

Schuljahr, ab dem f¿nften Schuljahr mussten sie in die Schule nach Ronsperg gehen) 

und sie wurde von 17 Sch¿lern besucht. Alle kamen aus Sch¿ttwa, niemand war auswªrtig. 

Die Verpflegung wurde von der Kantine des Ălandwirtschaftlichen Heimsñ besorgt. 

Im Schulgebªude gab es ein Klassenzimmer, das beim schlechten Wetter auch 

als Turnhalle diente. Einmal pro Woche nahmen die Sch¿ler an dem Treffen der Pioniere 

und auch eines touristischen Zirkels teil. Zur Schule gehºrte auch ein kleiner Garten, 

wo die Kinder die Mºglichkeit hatten, die Grundfertigkeiten im Bereich des Anbaus 

zu erwerben.
188

 

Der Bericht schlieÇt weiter die Prinzipien der Ausbildung im Geist des Sozialismus ein, 

wobei auch auf die AbschlieÇung des Patronats zwischen der Schule und der hiesigen 

Landwirtschaftlichen Einheitsgenossenschaft (tschechisch Jednotn® zemŊdŊlsk® druģstvo, 

bekannt auch unter der Abk¿rzung JZD) Wert gelegt wurde.
189

 Dieses Patronat 

unterstreicht den ideologischen Inhalt des Schulwesens. Das Schulgebªude war in einem 

guten Zustand. Das ehemalige Pfarrhaus, in dem das Ălandwirtschaftliche Heimñ siedelte, 

befand sich im Gegenteil in einem schlechten Zustand, die Renovierungen waren nºtig. 

Erw¿nscht wurde gleichfalls neue Ausstattung (Spielzeug, Geschirr,é).
190
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4.4.8 Landwirtschaftliche Einheitsgenossenschaft 

Die Landwirtschaftliche Einheitsgenossenschaft in Sch¿ttwa wurde im September 

1950 mit der Zustimmung des Rates des Bezirksnationalausschusses Bischofteinitz 

gegr¿ndet. Im ersten Jahr ihrer Existenz hatte die Genossenschaft 29 Mitglieder, deren 

Grundst¿cke in das gemeinsame Eigentum ¿bergingen. Ihr GesamtausmaÇ betrug 

242 Hektar. Infolge der im Jahre 1953 ausgebrochenen Krise verlieÇen einige Mitglieder 

die Genossenschaft. Damit verringerte sich die Flªche der Grundst¿cke auf 190 Hektar. 

Zu dieser Zeit gab es im Dorf neun Privatwirtschaften. Im Jahre 1955 trat die Wende ein, 

als die Zahl der in der Genossenschaft arbeitenden Menschen wieder anwuchs. Am ersten 

Januar 1960 wurde die Landwirtschaftliche Einheitsgenossenschaft in Sch¿ttwa mit der 

Landwirtschaftlichen Einheitsgenossenschaft in Neugramatin vereinigt.
191

 Die wurde 

spªter in den Staatshof Ronsperg eingegliedert.
192

 

Der Archivbestandteil, der die Landwirtschaft in Sch¿ttwa in den Jahren 1950-1957 

betrifft, nimmt die Wirklichkeit auf, dass in diesen Jahren ein grºÇerer Schweinestall, der 

der Landwirtschaftlichen Einheitsgenossenschaft gehºrte, im Dorf stand. In Dokumenten 

kommt die Statistik vor, die die Entwicklung des Schweinebestands zeigt. Erwªhnt ist 

ebenfalls der Kuhstall und Gefl¿gelhof.
193

 

¦ber den Kuhstall und die Mªsterei der Schweine wird auch in dem die Schule 

betreffenden Bericht aus dem Schuljahr 1959/1960 geschrieben, und zwar 

im Zusammenhang mit den geplanten Ausfl¿gen und Exkursionen f¿r Sch¿ler.
194
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4.5 Zusammenfassung der Archivbestªnde zum 20. Jahrhundert 

a) Archivbestandteile bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs 

Im Archivbestand Archiv der Gemeinde Sch¿ttwa 1911-1943 (Archiv obce ĠitboŚ 1911-

1943) sind unter anderem die Angaben ¿ber den Zustand der StraÇen, ¿ber Wªlder, sowie 

¿ber die anderen zur Gemeinde gehºrigen Grundst¿cke. Vorhanden sind auch 

das Gemeinderats- und Finanzkommissionsprotokollbuch.
195

 Der Archivbestand ¥rtlicher 

Schulrat 1911-1938 (M²stn² ġkoln² rada 1911-1938) umfasst vor allem Protokolle aus den 

Versammlungen und Aufzeichnungen der Ausgaben.
196

 Beide Fonds enthalten Dokumente, 

die in der Kurrentschrift verfasst wurden. 

b) Archivbestandteile nach dem Zweiten Weltkrieg 

Der Archivbestand Neunklassige Grundschule 1954-1963 (Z§kladn² dev²tilet§ ġkola 1954-

1963) enthªlt beispielsweise Klassenberichte und Zeugnisse.
197

 Zur Verf¿gung stehen auch 

Archivbestªnde Landwirtschaftliche Einheitsgenossenschaft Sch¿ttwa 1951-1960 

(Jednotn® zemŊdŊlsk® druģstvo ĠitboŚ 1951-1960)
198

 und ¥rtlicher Nationalausschuss 

1945-1960 (M²stn² n§rodn² vĨbor 1945-1960), worauf sich diese Arbeit st¿tzt. 

Zu den beiden Zeitperioden gehºrt der Archivbestand Pfarramt 1760-1953 (Farn² ¼Śad 

1760-1953), der bis in das tiefe 18. Jahrhundert zur¿ckgeht. Sein Bestandteil sind zwei 

Pfarrchroniken, die digitalisiert wurden.
199
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5 Zeugnisse der Vergangenheit 

Die folgenden Abschnitte gehen ausschlieÇlich von den Gesprªchen mit den angegebenen 

Personen aus. Zum Schluss wurden ihre Aussagen kommentiert. 

5.1 Franz Metschl 

Franz Metschl kommt aus dem Sudetenland, aus dem damaligen Kreis Bischofteinitz. Er 

wurde am 10. Juli 1939 in Wilkenau geboren. Nach ein paar Tagen wurde er von seiner 

Mutter nach Sch¿ttwa gebracht. Hier verbrachte er seine Kindheit bis zum 2. Februar 1946. 

Seine GroÇmutter von m¿tterlicher Seite, geborene Hogen, kam aus Wilkenau. Ihre 

Vorfahren waren aus Wottawa, aber die Wurzeln des Geschlechts der Hogen f¿hren nach 

Muttersdorf (tschechisch MutŊn²n) zur¿ck. Sie war Hausfrau und Bªuerin. Sie hatte neun 

Geschwister. 

Die GroÇmutter von vªterlicher Seite starb, als er zwei Jahre alt war. Den GroÇvater 

von vªterlicher Seite erwªhnte er nicht. 

Sein GroÇvater von m¿tterlicher Seite kam aus Parisau (tschechisch PaŚezov). Er war 

Mauer, der sogenannte bºhmische Mauer, und er arbeitete viel in Deutschland. Er baute 

auch Fabrikkamine auf. Der hºchste Kamin, den er baute, erreichte die Hºhe 

von 124 Metern. Eines Tages kam es jedoch zum Ungl¿ck, als sein Mitarbeiter von dem 

Kamin st¿rzte und ums Leben kam. Der GroÇvater hatte zehn Geschwister. Sein ªltester 

Bruder wanderte gegen 1870 oder 1880 nach Amerika aus. Zurzeit sucht Herr Metschl 

nach ihm. 

Sein Vater hieÇ Johann Metschl. Er war ein Sch¿ttwarer. In Taus lernte er den Beruf eines 

Fassmachers. Er besaÇ einen eigenen Betrieb und einen kleinen Bauernhof. 

Seine Mutter, geborene Peter, stammte aus Wilkenau. Sie war Hausfrau, Bªuerin 

und k¿mmerte sich um die Kinder. Sie hatte einen Bruder, der seit der Schlacht bei Breslau 

(tschechisch Vratislav) vermisst wurde. Hºchstwahrscheinlich fiel er dort. 

Herr Metschl beschrieb, dass nach dem Ende des Krieges zuerst die Amerikaner kamen. 

Dann kamen die Tschechen aus den umliegenden Dºrfern, vor allem aus Klentsch und 

Possigkau.
200

 Sie begannen die Hªuser zu besetzen und den deutschen Familien die 
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Zimmer zuzuteilen. Einige deutsche Familien fl¿chteten schon in dieser Zeit, weil sie sich 

dessen bewusst waren, dass ihnen nichts mehr gehºrt. 

Zu Weihnachten 1945 gelangten die Tschechen auch zum Haus seiner Familie. In dieser 

Zeit waren fast alle Hªuser in Sch¿ttwa schon vergeben. Das Haus von Metschls war eines 

der letzten, das ¿brigblieb, weil das  uÇere nicht im guten Zustand war.
201

 Die Tschechen 

eigneten sich das Haus sofort an und befahlen, dass nichts entnommen werden darf. Sie 

teilten Metschls mit, dass sie am 2. Februar ins Haus einziehen und dass sie ihnen 

ein kleines Zimmer zuteilen. 

Der Vater von Franz war der Meinung, dass es unter diesen Umstªnden keinen Sinn mehr 

hat, im Haus weiter zu bleiben. Das Zusammenleben mit Tschechen unter einem Dach war 

unvorstellbar und ¿berdies war die zugeteilte Rªumlichkeit f¿r f¿nf Personen zu klein. 

In dieser Zeit wohnten mit Franz und seinen Eltern noch die GroÇeltern von m¿tterlicher 

Seite, die hierher von Wilkenau umzogen. Franz schildert seinen Vater als einen 

zukunftsdenkenden Menschen. 

Von Weihnachten 1945 bis Februar 1946 schmuggelten Vater und GroÇvater die Sachen 

von verschiedener Art ¿ber die Grenze. In der Nacht gingen sie ungefªhr 15 Kilometer 

nach Deutschland nach Steinlohe. Jeder hatte einen eigenen Weg. Morgens mussten sie 

wieder zu Hause sein, damit niemand etwas erfªhrt. 

Niemand von der Familie sagte Franz ein Wort dar¿ber. Niemand erwªhnte etwas. 

Das Schweigen hatte seinen Grund, sie wollten verhindern, dass der kleine Franz etwas 

verrªt. 

Eines Tages wurde sein Haus von dem Militªr durchgesucht. Es war gegen vier Uhr fr¿h. 

Es suchte nach den verborgenen Sachen ῐ Waffen, Sparkassenb¿chern und anderen 

Gegenstªnden. 

Gegen sechs Uhr fr¿h ging die ganze Familie zum B¿rgermeister. Dort weinten alle, auch 

seine Mutter und seine GroÇeltern. Sie wussten nicht, was los ist. Hier kam 

es auch zu einem Vorfall. Franzô Vater wurde von einem deutschen Antifaschisten 

geohrfeigt. Es handelte sich sogar um seinen Freund, den er aus der Schulzeit kannte. Dann 

gingen sie nach Hause und der Vater schimpfte bei der Heimkehr ¿ber seinen Freund. 
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Spªter, in den 60er Jahren, bei dem ersten Heimattreffen der Ronsperger stieÇ Franzó Vater 

wieder auf diesen Mann. Er fragte ihn, warum er ihn damals schlug. Der Mann antwortete, 

dass er musste, weil er Nazi war. 

Herr Metschl erinnert sich auch genau an dem Tag der Flucht seiner Familie. Damals 

gingen zuerst Vater und GroÇvater nach Deutschland, und zwar getrennt, nicht zusammen. 

Sie trafen sich dann miteinander in Paadorf (tschechisch Hraniļn§). Die Mutter floh auch 

nach Paadorf. 

Er selbst ging mit seiner GroÇmutter weg. Er wusste nicht, was los ist. Er wurde von seiner 

Oma warm angezogen. An den F¿Çen hatte er nur Holzpantoffeln. Die Oma, die 

normalerweise eine ganz schlanke Frau war, war an diesem Morgen, nach der Erzªhlung 

von Herrn Metschl, auf einmal dick. Sie hatte dreifache oder vierfache Kleider. Die Oma 

f¿hrte ihn hinaus und schloss die T¿r hinter sich. Den Schl¿ssel legte sie auf das 

Fensterbrett, wie ¿blich. Es war noch dunkel. Es musste vier oder f¿nf Uhr sein. Die Oma 

forderte ihn immer wieder auf zu gehen. ¦berall war nur Schnee und es war kalt. 

Nach einiger Zeit kamen sie zu einer M¿hle, wo einige Menschen waren, die seine Oma 

kannte. Hier bekamen sie Milch und Brot. Von dort aus machten sie sich wieder auf den 

Weg. Es waren nur Wald, Berge und Schnee zu sehen. Nach ein paar Stunden erreichten 

sie die Gemeinde Paadorf. Es war gegen 11 Uhr. Der kleine Franz begann zu weinen. 

Er hatte Heimweh, vermisste seine Freunde und seinen Hund. Bis heute ªrgert er sich, dass 

er niemanden von der Familie etwas fragte. Keiner von der Familie erzªhlte ihm spªter 

etwas von der Flucht, man wollte nicht mehr dar¿ber sprechen. 

In Paadorf trafen sich alle wieder. Hier war auch Franzó Onkel, der bei der deutschen 

Grenzpolizei arbeitete. Hier hºrte Herr Metschl zum ersten Mal, was los ist. Der Onkel 

wusste genau, wann die Tschechen nachts ablºsen. Metschls wurden durch die dunklen 

Wege gef¿hrt. Sie konnten kein Licht anmachen. ¦ber die Grenze mussten sie schnell 

gehen. Erst auf der deutschen Seite konnten sie sich den Weg beleuchten. 

Von Paadorf gelangten sie in die Stadt Waldm¿nchen.
202

 Im hiesigen Lager verbrachten sie 

eine Nacht. Am nªchsten Tag fuhren sie nach Regensburg. Mitten in der Stadt waren 

Kasernen, wo sich Fl¿chtlinge aufhielten. Es war eine miserable Unterkunft. Die Klos 

waren verstopft. Alles stank nach Urin. Dann zogen sie zum Bahnhof, wo sich die 
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Fl¿chtlinge zu Transporten versammelten. Es wurden 40 Viehwaggons abgefertigt. 

In jedem Waggon waren 30 Personen. Der Raum war aufgeteilt, in einer Ecke war das, was 

die Leute hatten. Es war nicht viel, jede Person konnte nur ein bis 50 Kilo schweres 

Gepªckst¿ck haben. Bei der Fahrt machte es den Kindern SpaÇ, aus den Gitterfenstern 

hinauszuschauen. Wenn man seine Notdurft verrichten wollte, musste man einen Eimer 

benutzen. Die Waggons waren von auÇen verriegelt. Man konnte nicht hinaus. 

Der erste Haltepunkt war in N¿rnberg. Der N¿rnberger Bahnhof war total zerstºrt. Der 

Transport fuhr dann weiter Richtung Bamberg. In Bamberg sah Herr Metschl zum ersten 

Mal die Amerikaner. Er bekam von ihnen sogar Schokolade und Orangen, die er bislang 

nicht kannte. Danach wurden sie von amerikanischen Lkws nach Rothenburg in das Lager 

Rossm¿hle transportiert. Es war am 15. oder 16. Februar. Die Fl¿chtlinge bekamen hier 

das Essen verschenkt und erfuhren, dass sie auf das Land verteilt werden. Sie persºnlich 

wurden nach Ohrenbach, osts¿dlich von Rothenburg, geschickt. Dort gingen sie zuerst 

in eine Gastwirtschaft, wo der B¿rgermeister die Leute auf die einzelnen Hºfe verteilte. 

Die Heimatvertriebenen wurden nicht immer herzlich aufgenommen. Der Besitzer des 

Hofs, auf den sie hingehen sollten, sprach offen und sagte, dass er nur die Menschen will, 

die arbeiten und nicht diejenigen, die sich bei ihm nur schmarotzen. Der GroÇvater war 

damals schon alt, die GroÇmutter konnte nicht so viel arbeiten und der Vater hatte eine 

Beinprothese. Die einzige, die voll arbeiten konnte, war die Mutter. Das lieÇ sich die 

GroÇmutter nicht gefallen. Die ganze Familie ging weg. Sie fuhren ungefªhr f¿nf 

Kilometer weiter, in den Ort Langensteinach. Hier verbrachten sie jedoch nur eine Nacht, 

weil es der GroÇmutter nicht gefiel, dass sich in der Nªhe ein Friedhof befindet. Sie war 

nªmlich aberglªubisch. Nachher fuhren sie mit dem Bus nach Rothenburg zur¿ck, wieder 

in das gleiche Lager Rossm¿hle. 

Hier wurden sie diesmal dem Ort Insingen zugewiesen. Vier Jahre lang lebten sie in einem 

Haus. Beim Schlafen waren sie immer getrennt. Herr Metschl schlief mit seinen GroÇeltern 

im Lebensmittelgeschªft, die Eltern verbrachten die Nacht in der Bªckerei. Nach vier 

Jahren zogen sie in ein Lehrerhaus um, wo damals eine Wohnung frei war.  

Seit dem Jahre 1952 begann der Vater, ein Haus in Insingen zu bauen. Es war nicht groÇ, 

aber es gen¿gte f¿r eine Familie. In Insingen besuchte Herr Metschl auch die Volksschule. 

Das Gymnasium absolvierte er dann in Rothenburg. 
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Die Eltern w¿nschten sich unbedingt, dass er einen Beruf erlernt. Herr Metschl wªhlte 

Maschinenbau und er schloss ihn erfolgreich ab. Zu dieser Zeit hatte er Probleme mit der 

Niere. Im Jahre 1964 schulte er sich um, er machte innerhalb eines Jahres eine Ausbildung 

f¿r Techniker. Mehr als ein Jahr arbeitete er in einem Konstruktionsb¿ro und dann trat er 

die Stelle bei AEG an, wo er als Sachbearbeiter in der Planung wirkte. Er war 

f¿r SchweiÇfach zustªndig. Spªter wurde er zum Leiter. Bei dieser Firma arbeitete 

er 27 Jahre. 

Im Jahre 1966 lernte er seine k¿nftige Frau Gretl kennen. Zwei Jahre spªter lieÇen sie sich 

trauen. Zusammen begannen sie im Jahre 1972 zu singen. Sie wurden sogar 

zu Profisªngern. Insgesamt nahmen sie 33 Tontrªger auf und veranstalteten 100-120 

Konzerte pro Jahr. Alle Lieder wurden immer live gesungen. ¦berdies hatten sie keinen 

Manager, alles planten und organisierten sie selbst. Sie gewannen auch die Goldene 

Schallplatte.
203

 

Das ganze Interview wirkte nat¿rlich. Herr Metschl weigerte sich keinem Thema. Er war 

bereitwillig, alle gestellten Fragen zu beantworten, obwohl diese oft seine alten Wunden 

aufrissen. Er sprach offen. Seine Antworten gingen davon aus, wie er damals die ganze 

Situation wahrnahm oder wie sie ihm ¿berliefert wurde. Alle diese Ereignisse ritzten sich 

ihm ins Gedªchtnis ein, obwohl er klein war. Seine Eltern, wie im Zeugnis steht, redeten 

¿ber dieses Thema nicht mehr. 

Es ist offensichtlich, dass ihm der ganze Verlauf des Wegzugs nach Deutschland detailliert 

in Erinnerung blieb. Die Aussage zeigt auch das, wie viel der Freund und der Hund f¿r ihn 

bedeuteten, denn er vergaÇ nicht, sie zu erwªhnen.  

Gleichfalls wurde hier die Tatsache bestªtigt, dass es ¿blich war, dass Deutsche die 

Vorschriften umgingen. Sie respektierten die neu erlassene Anordnung, das Verbot des 

Hinausgehens nach der bestimmten Stunde, nicht. Sie bewegten sich frei und ¿berschritten 

die Grenze heimlich.
204
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Es wurde hier betont, dass die Heimatvertriebenen nicht immer herzlich aufgenommen 

wurden. Das weist darauf, dass die einheimische deutsche Bevºlkerung oft Vorurteile 

gegen¿ber den Sudetendeutschen hatten und dass sie als Fl¿chtlinge betrachtet wurden.
205

 

Bei der Schilderung der Ankunft der tschechischen Familie, die sich das Haus seiner Eltern 

aneignete, hielt er sich dar¿ber auf, wie es mºglich ist, dass zu etwas solches kommen 

konnte. 

Herr Metschl ªuÇerte sich wªhrend des Interviews auch zur Situation im Protektorat 

Bºhmen und Mªhren. Den Tschechen ging es seiner Meinung nach besser, als den 

Sudetendeutschen, was Lebensmittel betrifft, und zwar bis zum Ver¿ben des Attentats 

auf Reinhard Heydrich. 

5.2 Jana Solfronkov§ 

Frau Solfronkov§ erzªhlte ¿ber das Leben in Sch¿ttwa in der Zeit ihrer Kindheit 

und Jugend. Sie wurde 1948 geboren und 1949 kam sie hierher mit ihrer Familie. 

Im Dorf gab es damals die Landwirtschaftliche Einheitsgenossenschaft, bei der viele 

Sch¿ttwarer angestellt wurden. Die Tierproduktion, vor allem das Rindvieh, war eine 

wesentliche Grundlage der hiesigen Wirtschaft. Von Bedeutung war auch der Ackerbau. 

Es wurde das Getreide angebaut, in dem Getreidelager eingelagert und spªter zum Schrot 

gemahlen. Inmitten des Dorfes stand ein weitrªumiger Kuhstall. Das Vieh wurde auch 

auf die Weide getrieben. Frau Solfronkov§ erinnert sich, dass sie als Kind mit ihren 

Freunden das Vieh f¿r die Genossenschaft h¿tete. ¦blich und kennzeichnend war auch das, 

dass jeder Einwohner einen kleinen Bauernhof hatte. 

¦berdies gab es hier auch einen Gefl¿gelhof und einen nicht so groÇen Schweinestall, der 

sich auf dem Hof von Herrn Ġimek befand. Nach den Worten von Frau Solfronkov§ 

arbeiteten in der Landwirtschaftlichen Einheitsgenossenschaft ausschlieÇlich 

die Sch¿ttwarer, ihre Eltern stellten keine Ausnahme vor. Die Zahl der Arbeitskrªfte nahm 

jedoch allmªhlich ab. Die Leute wurden alt und gingen in den Ruhestand. 

In den 60er Jahren ging die Landwirtschaftliche Einheitsgenossenschaft unter. Das Objekt 

des ehemaligen Kuhstalls wurde abgerissen und die Ziegel fuhren laut Aussage von Frau 

                                                 
205

 ¦ber diese Problematik hat z. B. Gºtze und Kossert geschrieben. Siehe G¥TZE, Andreas. Sudetġt² NŊmci 

ve Spolkov® republice NŊmecko. In: Mezin§rodn² vztahy / Czech Journal of International Relations. Jg. 30, 

Nr. 2, 1995. S. 99-105. Zugªnglich unter: https://mv.iir.cz/article/view/965/1016 [Stand: 5. 6. 2018]; 

KOSSERT, Andreas. Chladn§ vlast. Historie odsunutĨch NŊmcŢ po roce 1945. Brno: Host, 2011. S. 147-

167. 

https://mv.iir.cz/article/view/965/1016


 

57 

 

Solfronkov§ die Leute aus Possigkau weg. Unterhalb des Dorfes wurde dann ein groÇer 

Schweinestall errichtet. Er gehºrte dem Staatshof zu. 

Das Dorf verf¿gte auch ¿ber einen Kindergarten und eine Schule. Die Schule war 

einklassig und man konnte hier die erste bis vierte Klasse absolvieren. Danach besuchten 

die Kinder die Schule in Ronperg.
206

 Damals konnten in Sch¿ttwa gegen 60 Kinder sein, 

wobei jede Familie ungefªhr drei oder vier Kinder hatte. Zur Verf¿gung standen 

auch Gasthof, Bibliothek und Geschªft. Es wurden auch Filme projiziert. 

Es herrschte hier ein reges Vereinsleben, es gab ĻeskĨ svaz ģen (auf Deutsch: ĂDer 

tschechische Verband der Frauenñ), den Verein der Freiwilligen Feuerwehr Sch¿ttwa, 

ĻeskoslovenskĨ svaz ml§deģe (auf Deutsch ĂDer Tschechoslowakische Verband der 

Jugendñ). Die Jugendlichen hatten hier ein Jugendzentrum. Im Rahmen von ĻeskĨ svaz 

ģen versammelten sich die Frauen, zusammen schlissen sie die Federn, reinigten den 

Dorfplatz, nªhten Sªcke und viel anderes mehr. Die Sch¿ttwarer trafen sich auch auÇerhalb 

der Vereine zusammen und halfen einander bei vielen Tªtigkeiten aus.
207

 

In der Kirche war es lebendig. Es wurden Messen und zahlreiche Zeremonien veranstaltet. 

Der Pfarrer kam aus Ronsperg, er lebte im hiesigen Pfarrhaus nicht. Das Pfarrhaus war 

aber nicht leer, es wurde anders genutzt, es gab hier ein Esszimmer f¿r Vorschulkinder und 

Sch¿ler und den schon genannten Kindergarten. 

Die Verkehrsverbindung war ungen¿gend. Die Leute mussten zu FuÇ in die umliegenden 

Dºrfer zum Bahnhof gehen, weil durch Sch¿ttwa kein Zug fuhr. Die Buslinien gab es 

lange Zeit nicht. Erst im Jahre 1974 wurde die erste Linie eingef¿hrt.
208

 

Frau Solfronkov§ weigerte sich, ªhnlich wie Herr Metschl, keiner Antwort auf die gestellte 

Frage. Aufgrund des Zeugnisses ist es ersichtlich, wie betrªchtlich der Einfluss des 

Kommunismus auf das Leben der Menschen war. Dieser Ideologie wurden alle Sphªren 

untergeordnet, einschlieÇlich Arbeit, Schule und Vergn¿gung. Sie betraf alle 

Altersgruppen. Frau S. ªuÇerte sich jedoch ¿ber diese Zeit nicht negativ. Im Gegenteil, sie 

hob die positiven Seiten hervor, vor allem das Zusammentreffen der Einwohner 
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bei verschiedenen Gelegenheiten und die gegenseitige Aushilfe. Die im Gesprªch 

genannten Tatsachen bezeugen, dass das Leben des Dorfes rege war.  

Heute stehen keine Bibliothek und kein Geschªft mehr zur Verf¿gung. Die Schule wurde 

auch aufgehoben. Der Gasthof funktioniert bis heute, aber der Betrieb ist unregelmªÇig 

und das Gebªude befindet sich im schlechten Zustand. Die Anzahl der Kinder sank 

deutlich im Vergleich zu der Zeit, wor¿ber das Zeugnis aussagt. ¦ber das rege 

gesellschaftliche Leben kann man nicht mehr sprechen, eine Ausnahme stellt nur der 

Verein ĂNikolausñ vor, dessen Mitglieder einige Leute aus dem Dorf sind. Das kulturelle 

Leben wendet sich jedoch in letzter Zeit dank der Aktivitªten des Vereins ĂNikolausñ 

zum Besseren. 

Die Landwirtschaftliche Einheitsgenossenschaft ging unter, wie bereits erwªhnt wurde. 

Die ¦berreste des Schweinestalls unterhalb des Dorfes sind jedoch immer noch zu sehen. 

Das Objekt ist nicht zugªnglich, weil es im Privateigentum ist. Die ergªnzenden und 

konkretisierenden Informationen legt das Kapitel 4.4.8 Landwirtschaftliche 

Einheitsgenossenschaft vor. 
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6 Bem¿hungen um die Rettung der historischen Sehensw¿rdigkeiten 

des Dorfes 

In Sch¿ttwa entstand im Jahre 2015 der Verein ĂNikolausñ (tschechisch Spolek Mikul§ġ), 

ein Verein f¿r die Rettung der St. Nikolaus Kirche. Der Vorsitzende ist V§clav Kohout, der 

stellvertretende Vorsitzende heiÇt Ivo DubskĨ. Der Verein setzt sich auch die Erneuerung 

des hiesigen Friedhofs zum Ziel, der sich in der unmittelbaren Nªhe der Kirche befindet, 

die Revitalisierung der Umgebung der Kirche und die Errichtung des Denkmals 

von Johannes von Tepl. Der Aufbau der guten Beziehungen mit Sch¿ttwarer Landesleuten 

steht auch im Zentrum des Interesses.
209

 Er kn¿pft zahlreiche Kontakte mit verschiedenen 

Menschen an, bem¿ht sich notwendige Finanzmittel zu besorgen und organisiert alles, was 

dieses Projekt betrifft. Zu den bedeutenden Zuschussgebern gehºrten beispielsweise 

Kreisamt Pilsen, Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds und Euroregion Bºhmerwald.
210

 

In der Zeit des Kommunismus begann das Kirchengebªude sichtbar zu verfallen. 

Nach dem Umsturz im Jahre 1989 erschienen die Bem¿hungen um die Rettung der Kirche, 

trotzdem wurde den weiteren Verfall des Gebªudes nicht verhindert.
211

 Nach Chamer 

Zeitung befand sich die Kirche vor der Inangriffnahme des Projekts in einem trostlosen 

Zustand. Sie war eine Ruine. Im Inneren des Gebªudes wuchsen schon Bªume und 

Strªucher. Der Friedhof war auch in einem desolaten Zustand, denn fast alle Grabsteine 

lagen auf dem Boden, teilweise waren sie eingewachsen, und das Kriegerdenkmal war 

zerstºrt.
212

 Die Kirche befindet sich heutzutage in Besitz der Stadt Ronsperg.
213

 

Der Verein Nikolaus trat im Juni 2015 mit der Ackermann-Gemeinde in Bamberg 

in Kontakt.
214

 Im August 2015 wurde die Zusammenarbeit mit dem Architekten 

Jan Soukup angekn¿pft.
215

 Nach den Worten von Ivo DubskĨ spielt der Architekt Soukup 

die entscheidende Rolle, weil er reiche Erfahrungen mit dem Wiederaufbau der 

Kulturdenkmªler in Westbºhmen hat. Er ist in seinem Bereich angesehen und erfolgreich. 

Er empfahl dem Verein, die Rettung der Kirche mit der Persºnlichkeit Johannes von Tepl 

zu verbinden. Und gerade dieser Vorschlag wurde positiv angenommen und half deutlich, 
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die Plªne des Vereins durchzusetzen. Er betonte auch, dass es wichtig ist, dass die 

renovierte Sehensw¿rdigkeit in Zukunft lebt. Bald erarbeitete er das Projekt zur Rettung 

der Kirche.
216

 Im Oktober 2015 wurden mehrere ehemalige Einwohner des Dorfes, die hier 

vor dem Krieg wohnten, vom Verein um Hilfe beim Suchen nach Dokumenten 

¿ber die Vorkriegsgeschichte gebeten. Sie sagten die Hilfe zu.
217

 

Die Eingliederung der Landesleute ins Projekt ist von groÇer Bedeutung. Sie organisierten 

eine Sammlung f¿r die Unterst¿tzung der Tªtigkeit des Vereins ĂNikolausñ. Der erste Teil 

wurde der Errichtung des Denkmals von Johannes von Tepl gewidmet, der zweite Teil 

wurde auf die Rettung der Kirche gezielt und der letzte Teil auf die Erneuerung des 

Friedhofs. Spªter wurden noch weitere Beitrªge seitens der Landesleute dem Verein 

¿bergeben.
218

 Die wichtige Rolle spielen die Landesleute auch hinsichtlich der Kontakte 

mit dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds. Die Bedingung dieser Organisation ist 

nªmlich die Zusammenarbeit der Tschechen mit den Deutschen, vor allem mit den 

ehemaligen Einwohnern.
219

 

Im Mai 2016 besuchte Sch¿ttwa Herr Metschl, einer der ehemaligen Einwohner. Er tritt 

als Ortsbetreuer von Sch¿ttwa auf.
220

 In den folgenden Monaten stieg die Anzahl der 

Besuche des Dorfes von ehemaligen B¿rgern und von bedeutenden Personen, 

beispielsweise von dem Sprecher der Sudetendeutschen Landsmannschaft Bernd 

Posselt.
221

 

Seit dem Jahre 2016 wurden ein paar Versammlungen der freiwilligen Arbeiter 

veranstaltet. Im Rahmen dieser Versammlungen wurden verschiedene Arbeiten an der 

Kirche und ihrer Umgebung durchgef¿hrt. Der Raum des Friedhofs wurde ausgerªumt. Die 

auf dem Boden liegenden Grabsteine werden allmªhlich renoviert und wieder aufgerichtet. 
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Die beschªdigten Kreuze werden zusammengeschweiÇt und frisch gestrichen.
222

 Derzeit 

sind ungefªhr 180 Grabsteine wieder aufgestellt.
223

 

Dank des Vereins wurde das Kriegerdenkmal zur Erinnerung an die Opfer des Ersten 

Weltkriegs renoviert. Auf dem Denkmal befinden sich die Kopien der urspr¿nglichen 

Gedenktafeln mit den Namen der Gefallenen.
224

 Es handelt sich um die Kriegsopfer nicht 

nur aus Sch¿ttwa, sondern auch aus den Gemeinden Waltersgr¿n, Neugramatin und 

M¿nchsdorf.
225

 Es wurden bereits auch andere Reparaturen durchgef¿hrt. Das Dach 

des Presbyteriums wurde neu installiert. Am 16. Oktober 2017 wurde das Denkmal 

von Johannes von Tepl auf dem Dorfplatz aufgebaut. Es wurde von dem akademischen 

Maler und Bildhauer Jaroslav Ġindel§Ś aus Pilsen gefertigt. Am folgenden Tag wurde eine 

Informationstafel
 
in Form eines offenen Buches auf dem Zugangsweg zum Denkmal 

gestellt. Sie benachrichtigt die Besucher von Johannes von Tepl sowohl in tschechischer 

als auch deutscher Sprache.
226

 Solche Form des Infobuchs ist sonst nur in dem 

Nationalpark Bºhmerwald zu finden.
227

 

Herr DubskĨ stellte im Interview die Plªne des Vereins f¿r die Zukunft vor. Das 

Kulturministerium und der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds sagten schon einen 

Zuschuss f¿r die Renovierung des Kirchenturms im Jahre 2018 zu. Der Verein plant 

zusammen mit dem B¿rgermeister von Ronsperg erneut eine Fºrderung beim Deutsch-

Tschechischen Zukunftsfonds f¿r 2019 zu beantragen. Im Fall, dass es gelingt, hªtte der 

Verein genug Geld f¿r die Turmrenovierung einschlieÇlich der Kuppel. Die Arbeiten daran 

kºnnten bis zum Jahr 2019 vollendet werden.
228

 

Was den Friedhof betrifft, wird f¿r dieses Jahr geplant, weitere Grabsteine aufzustellen. 

Der Verein Nikolaus bem¿ht sich auch um die Erneuerung des Holzkreuzes als eine 

Erinnerung an den grºÇten Pfarrer von Sch¿ttwa, Pfarrer Wawak. Das Kreuz sollte 

eine Kopie des urspr¿nglichen Kreuzes sein, das auf einem Foto entdeckt wurde. Man hat 
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auch vor, dieses Kreuz mit einer Replik von Christus aus dem 17. Jahrhundert zu versehen. 

Dazu muss ein Antrag auf einen Zuschuss gestellt werden.
229

 

Nicht in der letzten Reihe teilte Ing. DubskĨ mit, dass eine AuÇenausstellung ¿ber 

das Leben und Werk von Johannes von Tepl realisiert werden sollte. Die Arbeiten fingen 

inzwischen bereits an. Zuerst sollten die Texte, die sich auf den Informationstafeln 

befinden werden, vorbereitet werden. Der Verein ist schon mit einem Grafiker ausgemacht. 

Bis zum Ende dieses Jahres sollten die Texte einschlieÇlich der Bilder ausgearbeitet 

werden. Einen Zuschuss beantragt der Verein bei Euroregion Bºhmerwald. Wenn 

es gelingt, kºnnte die Ausstellung schon am Ende dieses Jahres oder am Anfang des 

kommenden Jahres entlang der Treppe installiert werden. Die feierliche Vernissage sollte 

spªtestens im Mai des kommenden Jahres verlaufen. Die Informationstafeln werden 

in beiden Sprachen gefertigt. Der Verein plant die Informationstafeln auch der Stadt 

Schºnsee, die die Partnergemeinde von Ronsperg ist, zu bieten.
230

 

Zu den Plªnen zªhlt man auch die Realisierung der Auff¿hrung Der Ackermann und der 

Tod, die in der Kirche in Ronsperg stattfinden sollte. Bei diesem Anlass wurde 

Josef NechutnĨ aus dem Pilsner Josef Kajet§n Tyl-Theater angesprochen. Der sollte ein 

gek¿rztes St¿ck vorbereiten. Der Verein weiÇ schon das Datum, an dem das St¿ck 

aufgef¿hrt werden sollte. Es wird am 22. September 2018 verwirklicht.
231

  

Ein weiteres Ziel ist, ein Bildhauersymposium zu organisieren. Man zªhlt mit 6-8 

Bildhauern aus Tschechien und Bayern. Das Thema sollte darin bestehen, was die Gestalt 

von Johannes von Tepl in jedem von ihnen evoziert. Man hat vor, diese Veranstaltung 

im Jahre 2019 oder 2020 zu realisieren. Die Skulpturen, die hergestellt werden, kºnnten 

dann auf den Zugangswegen oder auf der Friedhofsmauer gestellt werden. Wenn der 

Vorschlag des Vereins durchkommt, wird dieses Konzept real sein.
232

  

F¿r das Jahr 2020 wird beabsichtigt, einen Katalog zur Ausstellung herauszugeben. Das 

Dokument w¿rde die bisherigen Erkenntnisse ¿ber Johannes von Tepl zusammenfassen. 

Im Zusammenhang mit dem Nachlass von Johannes sollte noch eine Konferenz stattfinden, 
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an der die bedeutenden Fachleute teilnehmen w¿rden. Ob dieses Vorhaben irgendwann 

wirklich realisiert wird, bleibt offen.
233

 

Die Kirche sollte in Zukunft verwendet werden. Der B¿rgermeister von Ronsperg 

andeutet, dass in der Kirche verschiedene Treffen und kulturelle Veranstaltungen 

stattfinden kºnnten.
234

 

¦ber die Aktivitªten des Vereins ĂNikolausñ informiert die B¿rger des Bezirks Ronsperg 

regelmªÇig das Monatsblatt PobŊģovicko. 

Am 12. Mai 2018 fand in Sch¿ttwa die Denkmalenth¿llung von Johannes von Sch¿ttwa 

statt. Anwesend waren viele bedeutende Personen, namentlich: 

Hynek ř²ha (B¿rgermeister der Stadt Ronperg) 

Birgit Hºcherl (B¿rgermeisterin der Partnerstadt von Ronsperg Schºnsee) 

Franz Metschl (einer der ehemaligen Einwohner von Sch¿ttwa; Ortsbetreuer 

von Sch¿ttwa)
235

 

Josef NechutnĨ (Theaterschauspieler und der Mann, der an einer gek¿rzten Auff¿hrung 

von Ackermann und der Tod arbeitet) 

Thomas Ludwig (B¿rgermeister der Gemeinde Seckach) 

Ilona Mauritzov§ (Abgeordnete des Parlaments der Tschechischen Republik) 

Vladislav Vil²mec (Stellvertreter des Hauptmanns des Pilsner Bezirks f¿r den Bereich 

Kultur und Denkmalschutz) 

Frantiġek RadkovskĨ (emeritierter rºmisch-katholischer Bischof von Pilsen) 

Jaroslav Ġindel§Ś (akademischer Bildhauer und Schºpfer/Autor des Denkmals 

von Johannes von Sch¿ttwa) 

Bernd Posselt (Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft). 
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Vor der Enth¿llung des Denkmals allein hielten die genannten Personen eine feierliche 

Rede, und zwar in der Reihenfolge, in der sie angef¿hrt sind. Nachdem Franz Metschl und 

Josef NechutnĨ ihre Reden gehalten hatten, zitierten sie ein Teil des Werks Ackermann 

und der Tod (Herr Metschl auf Deutsch und Herr NechutnĨ auf Tschechisch). An der 

Enth¿llung beteiligten sich vier Menschen, V§clav Kohout, Ivo DubskĨ, Jaroslav Ġindel§Ś 

und Franz Metschl. Die Feier wurde durch das Kulturprogramm begleitet. Eingeladen 

wurden eine tschechische und eine deutsche Blaskapelle.
236

 

An dem Fest nahm ich teil. Es hatte allgemein einen groÇen Erfolg. In das Dorf kamen 

viele Menschen zusammen und der Ort belebte. Es war eine einzigartige Gelegenheit, 

dieses Denkmal der breiteren ¥ffentlichkeit vorzustellen. Die Reden waren jedoch 

langwierig, infolgedessen unterhielten sich manche hiesigen Tschechen miteinander 

oder gingen sie weg. Einige Auftritte waren sehr gelungen, mich persºnlich sprachen 

am meisten die von Herrn Posselt und Herrn NechutnĨ an. Das Zitieren eines Ausschnitts 

aus dem Werk Ackermann und der Tod war eine gute Idee, die das offizielle Programm 

abwechslungsreich machte. Der inoffizielle Teil, die freie Unterhaltung, dauerte bis in die 

Abendstunden. Die Erfrischung f¿r die Besucher wurde besorgt. 
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7 Zusammenfassung 

Sch¿ttwa, ein Dorf nicht weit weg von der Stadt Ronsperg, machte im Laufe der Jahre eine 

wesentliche Entwicklung durch. Zum ersten Mal wurde es im Jahre 1248 unter dem 

Namen Aujezd urkundlich erwªhnt. In dieser Zeit war es im Besitz der Gebr¿der Protivec 

und Prkoġ von Aujezd. In den Hªnden von Adeligen blieb das Dorf bis zum Ende des 

14. Jahrhunderts. Danach bekamen Stockauer Augustiner die Patronatsrechte 

¿ber das Dorf. Im Rahmen der Hussitenkriege, sowie des DreiÇigjªhrigen Kriegs verloren 

sie vor¿bergehend die Rechte. Den Wendepunkt f¿r die Augustiner stellte das 

Jahr 1785 vor, als Joseph II. das Kloster auflºste. Das Gut wurde vom Religiºsen Fonds 

verwaltet, bis es verkauft wurde. Sch¿ttwa war damals der einzige Ort aus dem Gut 

Stockau, wo die Pfarre behalten wurde. In dem folgenden Jahrhundert wurde es zum Teil 

der Herrschaft Ronsperg. 

Die Geschichte des Dorfes im 20. Jahrhundert wurde vor allem von den Ereignissen des 

Ersten und Zweiten Weltkriegs geprªgt. Wªhrend des Ersten Weltkriegs hielten sich 

auf dem tschechischen Gebiet Fl¿chtlinge aus verschiedenen Ecken Europas 

auf. Nach Sch¿ttwa kam eine italienische Familie. Sie wurde gastfreundlich aufgenommen. 

Ganz anders wurden jedoch die nach Ronsperg ankommenden j¿dischen Fl¿chtlinge 

angesehen. Im Buch Sch¿ttwa unsere Heimat steht Folgendes: ĂMit ihren langen Kaftanen 

machten sie in unserer Heimat keinen besonders guten Eindruck und bald begann durch ihr 

Hamstern die Teuerung sich namentlich im Lebensmittelhandel bemerkbar zu machen.ñ
237

 

Die Schl¿sselrolle spielte auch die AbschlieÇung des M¿nchner Abkommens. Die Ankunft 

der deutschen Armee wurde damals von den Dorfbewohnern mit Jubel empfangen, so wie 

das neue System der Arbeitslosenunterst¿tzung. Die  nderungen, zu denen im Jahre 

1939 kam, besonders die Abschaffung des Rechts auf freie MeinungsªuÇerung und der 

Gemeindewahlen, wurden nach der Aussage der Zeitzeugen gar nicht so positiv bewertet.  

Der Zweite Weltkrieg brachte weitere Opfer, viele Mªnner mussten einr¿cken und die 

Bauernhºfe litten oft unter dem Mangel an Arbeitskrªften. Im Jahre 1942 hatten die 

Betroffenen die Mºglichkeit, einen Gefangenen als Arbeitskraft zu beantragen. Nach 

Sch¿ttwa kamen so die Menschen der verschiedenen Nationalitªten, wie der russischen, 

polnischen, ukrainischen oder franzºsischen. Nach dem Kriegsende wurde Sch¿ttwa 

von Amerikanern besetzt. 
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Nach dem Kriegsende ªnderte sich rasant das bisherige Geprªge des Dorfes. Nach 

Sch¿ttwa kam die tschechische Bevºlkerung, vor allem aus der Gemeinde Klentsch, 

und den Deutschen, die verblieben, wurde ein kleines Zimmer zugeteilt. Sie arbeiteten f¿r 

die neuen Besitzer als ĂMªgdeñ und ĂKnechteñ. Inzwischen verliefen die Vorbereitungen 

auf die Vertreibung. Am 18. Juli wurde den Dorfbewohnern mitgeteilt, dass sie 

am nªchsten Tag um sieben Uhr das Dorf verlassen m¿ssen. Verbleiben konnte nur eine 

deutsche Familie, denn sie war der tschechischen Abstammung. Die meisten wurden 

nach Seckach transportiert, das in dem heutigen Bundesland Baden-W¿rttemberg liegt. 

Dort wurden sie auf die umliegenden Ortschaften verteilt. 

Die Entwicklung der Tschechoslowakischen Republik strebte jedoch nicht der Demokratie 

zu. Im Februar 1948 kam es zum kommunistischen Umsturz. Das Leben der Menschen 

wurde seitdem in allen Sphªren stark ideologisch beeinflusst. Zu einer der wenigen hellen 

Seiten gehºrte reges gesellschaftliches Leben, an das nicht wenig Menschen gern 

erinnerten. Zwischen den Jahren 1950-1960 gab es hier die Landwirtschaftliche 

Einheitsgenossenschaft, wo viele Sch¿ttwarer angestellt wurden. In dieser Zeit befand sich 

das Kirchengebªude in schlechtem Zustand. Nach dem Fall des Kommunismus wurde 

es angestrebt, den weiteren Verfall zu verhindern. Zur sichtbaren Verªnderung des 

Zustandes des Kirchengebªudes kam es erst nach der Gr¿ndung des Vereins ĂNikolausñ.  

Die Arbeit zeigt, dass auch ein kleines Dorf wie Sch¿ttwa, das im Laufe der Jahre 

an Bedeutung verlor, wieder aus dem Schatten heraustreten kann. Das hªngt vor allem 

mit der Gestalt von Johannes von Tepl zusammen, dessen Geburtsort Sch¿ttwa war. 

Bei der Bem¿hung, die hiesige Kirche zu retten, spielte diese Tatsache eine entscheidende 

Rolle. Dank dem Projekt der Renovierung der Kirche in Verbindung mit der Errichtung 

der Gedenkstªtte von Johannes von Tepl gelang es nªmlich, hohe Zusch¿sse f¿r die ersten 

Renovierungsarbeiten zu gewinnen. 

Dank dem Streben des Vereins werden nicht nur die Kirche mit dem Friedhof renoviert 

und das monumentale Denkmal von Johannes von Tepl gebaut, sondern es werden 

Kontakte zwischen den Deutschen und Tschechen gekn¿pft, was f¿r die dauerhafte 

Bewªltigung der schwierigen historischen Ereignisse nºtig ist. Eine der Gelegenheiten, 

bei der sich die beiden Nationen treffen konnten, war die im Mai stattgefundene Feier 

anlªsslich der Denkmalsenth¿llung von Johannes von Tepl. Zu dieser Veranstaltung kamen 

auch viele Deutsche zusammen, die damals in Sch¿ttwa wohnten. Die gingen durch das 
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Dorf und schauten ihre damaligen Wohnorte an. Dabei kamen sie in direkten Kontakt mit 

den hiesigen Dorfbewohnern, die sie oft zu Besuch einluden. 

Das monumentale Denkmal und die teilweise renovierte Kirche ziehen Touristen an. Falls 

die Zukunftsplªne des Vereins in Erf¿llung gehen, kºnnte die kulturelle Bedeutung des 

Dorfes noch steigen. Dadurch kºnnte das Dorf viele neue Besucher oder sogar bedeutende 

Persºnlichkeiten anziehen. Man kann voraussetzen, dass das Dorf noch lange ein 

anregendes Thema zur Diskussion auf beiden Seiten bleibt. 
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8 Summary 

ĠitboŚ, a village not far from the town of PobŊģovice, has undergone a significant 

development over the years. The first written mention comes from 1248. At that time, 

it was owned by the brothers Protivec and Prkoġ from Đjezd. The village remained in the 

hands of the nobles until the end of the 14th century. The patronage rights over the village 

were gained later by the Augustinians from PivoŔ. At the time of the Hussite Wars, 

as well as the Thirty Years War, they temporarily lost these rights. The year 

1785 represents a breakpoint for the Augustinians, when the monastery was abolished by 

Joseph II. After that, the estate was managed by the Religious Fund, until its sale. ĠitboŚ 

was then the only place in the PivoŔ estate, where the parish was kept. In the following 

century, ĠitboŚ became a part of the PobŊģovice estate. 

The First and The Second World War mainly form the history of the village itself. During 

The First World War, refugees from various parts of Europe were staying in the Czech 

territory. At that time an Italian family came to ĠitboŚ, who was warmly accepted. 

On the other hand, the Jewish refugees, who came to PobŊģovice, were treated completely 

different.  

The main role played the conclusion of the Munich Agreement. The arrival of the German 

army was welcomed by the villagers with enthusiasm, as well as the new system 

of unemployment compensation. The changes, which came in 1939, primarily the abolition 

of the right to freedom of expression and of the local elections, were not judged as positive 

by the testimony of the witnesses. 

Other victims were brought by The Second World War. Many man had to enlist and the 

farms often suffered from the lack of workers. In 1942, those, who were affected, had the 

opportunity to ask for a prisoner as a labour force. That is the reason for coming of people 

of different nationalities to ĠitboŚ. We are talking about nationalities such as the Russian, 

Polish, Ukrainian and French. ĠitboŚ was occupied by Americans after 

the end of the war. The former character of the village changed a lot. The Czech citizens, 

mainly from the town of Klenļ², came to the village. The Germans who remained were 

assigned into some small rooms. They worked for the new owners as "maids" 

and "servants". The expulsion was prepared meanwhile. On July 18, it was told to the 

villagers that they have to leave the village the following day at seven o'clock. Only one 

German family was allowed to stay for its Czech origin. Most people were transported 



 

69 

 

to Seckach, which is located in the current state of the Federal Republic of Germany ï 

Baden-W¿rttemberg. They were distributed there to the surrounding villages. 

The development of the Czechoslovak Republic, however, did not aim at democracy. 

In February 1948, the Communist revolution took place. After that, people's lives were 

strongly influenced by the ideology. One of the few bright sides was an active social life, 

which is remembered by many people. From 1950 to 1960 an agricultural cooperative was 

operating in the village, employing many inhabitants of ĠitboŚ. At that time, the church 

was in poor condition. After the fall of Communism, efforts were made to prevent further 

deterioration. Significant changes did not occur until the establishment of the Mikul§ġ 

Society. 

  



 

70 

 

9 Quellen und Literatur  

Quellen 

Archivdokumente: 

Staatliches Gebietsarchiv in Pilsen (St§tn² oblastn² archiv v Plzni). Die Sammlung der 

Matrikeln Westbºhmens (Sb²rka matrik z§padn²ch Ļech). Rºmische Kirche. Sch¿ttwa 

01. Zugªnglich unter: http://www.portafontium.eu/register/soap-pn/sitbor-

01[Stand: 10. 6. 2018]. 

Staatliches Kreisarchiv Taus mit Sitz in Bischofteinitz (St§tn² okresn² archiv Domaģlice se 

s²dlem v Horġovsk®m TĨnŊ).  

 Archivbestªnde:  

Archiv der Gemeinde Sch¿ttwa 1911-1943 (Archiv obce ĠitboŚ 1911-1943), nicht 

katalogisiert. 

Landwirtschaftliche Einheitsgenossenschaft Sch¿ttwa 1951-1960 (Jednotn® 

zemŊdŊlsk® druģstvo ĠitboŚ 1951-1960). 

Neunklassige Grundschule 1954-1963 (Z§kladn² dev²tilet§ ġkola 1954-1963), nicht 

katalogisiert. 

¥rtlicher Nationalausschuss Sch¿ttwa 1945-1960 (M²stn² n§rodn² vĨbor ĠitboŚ 

 1945-1960). 

 Inv.-Nr. 4, K 2 

 Inv.-Nr. 29, N 2 

 Inv.-Nr. 42, N 3 

 Inv.-Nr. 43, N 4 

 Inv.-Nr. 53, N 7 

 Inv.-Nr. 58, N 7 

 Inv.-Nr. 61, N 7. 

¥rtlicher Schulrat 1911-1938 (M²stn² ġkoln² rada 1911-1938). Inv.-Nr. 1, K 1. 

Pfarramt 1760-1953 (Farn² ¼Śad 1760-1953), nicht katalogisiert. Die 

Pfarrchroniken zugªnglich unter: http://www.portafontium.eu/chronicle/soap-

do/00540-fara-sitbor-1788-1874 [Stand: 9. 6. 2018]; 

http://www.portafontium.eu/chronicle/soap-do/00540-fara-sitbor-1876-1938 

[Stand: 9. 6. 2018]. 

Erinnerungen: 



 

71 

 

E-Mail von dem B¿rgermeister der Stadt Ronsperg Hynek ř²ha (vom 15. Mai 2018). 

Persºnliches Archiv der Autorin. 

Gesprªche: 

mit Ivo DubskĨ (April 2018) 

mit Franz Metschl (April 2018) 

mit Jana Solfronkov§ (April 2018) 

Zeugnis von Franz Brunn. Maschinenschrift. Walld¿rn: 12. 2. 2018. Im Archiv von Franz 

Metschl ï das Zeugnis wurde von ihm vermittelt. 

Aufsªtze in den Zeitungen: 

ĂDas gibt Mut f¿r weitere Vorhabenñ. Ortsbetreuer Franz Metschl ist begeistert von den 

Aktivitªten in ĠitboŚ. Chamer Zeitung. 29. November. 2017. S. 59. 

Neuer Dachstuhl f¿rs Presbyterium. Renovierung der Nikolauskirche erfolgreich gestartet 

ï ĂSpolek Mikul§ġñ hat groÇe Ziele. Chamer Zeitung. 12. April 2017. S. 59. 

ĂSpolek Mikul§ġñ hat groÇe Ziele. Arbeiten an Kirche und Friedhof beginnen im Oktober ï 

Denkmal f¿r von Sch¿ttwa. Chamer Zeitung. 21. September 2016. S. 55. 

Ģivot v ĠitboŚi obohacuj² nŊkdejġ² nŊmeļt² rod§ci. Mlad§ fronta DNES. Regionale Version 

PlzeŔskĨ. 3. Januar 2018. S. 13. 

Andere: 

StatistickĨ lexikon obc² v Republice ļeskoslovensk®. ĐŚedn² seznam m²st podle z§kona 

ze dne 14. dubna 1920, ļ²s. 266 Sb. z§k. a naŚ. Ļechy I. 2. Aufl. Praha: St§tn² ¼Śad 

statistickĨ, 1924. 

StatistickĨ lexikon obc² v Republice ļeskoslovensk®. ĐŚedn² seznam m²st podle z§kona 

ze dne 14. dubna 1920, ļ²s. 266 Sb. z§k. a naŚ. ZemŊ ļesk§ I. Praha: Orbis, 1934. 
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