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p a r a d i g m s

1. Einige Bemerkungen  
zu den historiographischen 
Grenzen des Themas  
der Beteiligung Rumäniens 
am Ersten Weltkrieg

Der geschichtswissenschaftli
che diskurs über die Beteili-
gung rumäniens am Ersten  

Weltkrieg wird von der darstellung 
des anti-Ententismus der rumänen, 
sowohl der Elite als auch der gesell-
schaft, dominiert.1 die professionelle 
historische interpretation der kultu-
rellen richtungen und der Ereignisse 
während der rumänischen Neutralität 
(1914-1916) und nach dem ausbruch 
der bewaffneten Feindseligkeiten hat 
im vergangenen Jahrzehnt gewisse 
Veränderungen erfahren, was das Ver- 
ständnis der öffentlichen positionen 
oder der Beweggründe einiger akteure 
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betrifft.2 die schilderungen über Rumänien und den Krieg der Vereinheitlichung 
umschreiben jedoch hauptsächlich die Überzeugungen und Äußerungen derje-
nigen, die sich für den Eintritt ru mäniens in den Krieg an der seite Frankreichs 
und Englands gegen die mittelmächte einsetzten, während russland im Hinter-
grund blieb. durch die gleichsetzung des nationalen ideals mit der Option der 
Zusammenführung der rumänischen Nation in siebenbürgen und, in zweiter Li-
nie, in der Bukowina, wird uns immer wieder das schattenspiel der regierungs-
liberalen vor augen geführt, wobei vor allem die Figur des ministerpräsidenten 
ion i. C. Brãtianu hervorgehoben wird; wegen seiner Fähigkeit, seine politik 
zu verschleiern, eigennützig zwischen den beiden militärblöcken hin und her zu 
schwenken und über die Zukunft rumäniens zu verhandeln, erhielt er den spitz-
namen „die sphinx“; er bereitete den Eintritt in den Konflikt mit der Entente 
nach zwei Jahren der Neutralität im sommer 1916 vor; ebenso wichtig ist, dass 
sich das interesse vieler Historiker auf die Liga pentru Unitatea Culturalã a Tutu-
ror românilor (Liga für die kulturelle Einheit aller rumänen) konzentriert, die 
später auf dem Kongress im dezember 1914 zur Liga pentru Unitatea politicã a 
Tuturor românilor (Liga für die politische Einheit aller rumänen) wurde, mit 
ihren Versammlungen und Konferenzen, mit den reden der führenden Köpfe  
der Bewegung für den Krieg und die Entente (Vasile Lucaciu, Barbu ªtefãnescu- 
delavrancea, N. iorga, Take ionescu, Nicolae Filipescu, i. grãdiºteanu, Octavian 
goga usw.) die auf die rasche Bildung einer neuen politischen gemeinschaft 
durch militärische maßnahmen abzielte, die die rumänen des Königreichs 
und die „befreiten“ rumänen aus der dualistischen österreichisch-ungarischen  
monarchie umfassen sollte.3 in einer teleologischen Konstruktion, die der 
von N. iorga im Jahr 19144 nahe kommt, nahm die Vereinigung von 1859, 
durchgeführt unter der wohlwollenden schirmherrschaft der Franzosen, den 
neuen ansatz der nationalen Einheit vorweg, als zivilisatorische schicksalserfül-
lung auf Kosten Österreichs (und deutschlands) an der seite der „lateinischen  
schwester“5, die zusammen mit Ungarn die von rumänen bewohnten gebiete 
politisch kontrollierte.

in dieser Konstellation des historiographischen Feldes kann man sowohl die 
Verwirrung über den Begriff des nationalen Interesses sehen, der keine objektive 
Tatsache ist, sondern das Ergebnis einer zwangsläufig ideologischen dispositi-
on/positionierung im Bereich der macht6, und vor allem die Übereinstimmung 
der eigennützigen Konstruktion einiger akteure jener Zeit, vor allem der Libe-
ralen, die darauf bedacht waren, die getroffenen Entscheidungen zu rechtferti-
gen, und des professionellen historischen diskurses. Kulturell dem projekt der 
rumänischen moderne des 19. Jahrhunderts verhaftet, das an die geschichts-
schreibung der Zwischenkriegszeit und der Zeit nach 1945 erinnert, haben die 
Historiker in Bezug auf die interessen und die Beteiligung rumäniens am Krieg 
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im allgemeinen das anerkannt, was die öffentlichen akteure der Entente im öf-
fentlichen raum homologieren wollten. die Überschneidung der historischen 
und historiographischen Ebenen wurde durch die Kohärenz des diskurses der 
sieger nach 1918 begünstigt, eine position, die durch die zu einem bestimmten 
Zeitpunkt wenig erhoffte Verwirklichung jenes kulturpolitischen ideals namens 
Großrumänien bestätigt wurde.

Legitime Forschungsfragen und -themen wurden auf diese Weise verdunkelt, 
wobei die politischen Konstruktionen der Zeit in der späteren Charakterisierung 
– als notwendig und natürlich – der Orientierung an Frankreich und in der dar-
stellung deutschlands (und der deutschen Zivilisation) als natürlicher Feind der 
in der neuen Nachkriegswelt verkörperten Ordnung Vorrang hatten. Es wurde 
übersehen, dass der deutsche staat nach 1878 und bis 1914 eine wesentliche 
rolle in der rumänischen politik spielte; die verschiedenen Eliten, hauptsächlich 
konservativ, aber auch liberal in ihrer ideologischen und politischen ausrich-
tung (der prominenteste Name ist der des parteichefs bis 1908, d. a. sturdza), 
hatten ihre internen/externen Optionen freiwillig in direktem Zusammenhang 
mit der position Berlins oder Wiens definiert und betrachteten das Bündnis 
mit den mittelmächten als eine natürliche Option. sie betonten die wichtige 
stellung im Bereich der internationalen Beziehungen in Europa, die der rumäni-
sche staat durch seine Verbindung mit deutschland erlangte: die ausrufung des 
Königreichs, der Beitritt zum dreibund (Oktober 1883), dem politischen und 
militärischen Bündnis zwischen deutschland, Österreich-Ungarn und italien, 
die rolle der region südlich der donau als großmacht, die den (in Bukarest 
geschlossenen) Frieden zwischen den Kriegsparteien nach den Balkankriegen 
(1912-1913) diktierte usw.

Zu der politischen Tatsache kam die realität der monarchie in rumänien 
hinzu, die deutschland als solches glaubwürdigkeit verlieh. in der öffentli-
chen Vorstellung verkörperte Karl i. symbolisch den „zivilisierenden König“, 
der das Land umgestaltet, ihm Unabhängigkeit und eine gewisse internationale 
stellung verschafft und es institutionell und wirtschaftlich modernisiert hatte. 
die persönlichen Eigenschaften des monarchen – Verantwortungsbewusstsein, 
Fairness, Ernsthaftigkeit, der von einem Führer geforderte Formalismus (Hoch-
mut), Engagement für die Erfüllung der zugewiesenen aufgaben usw. – wurden 
seiner deutschen abstammung, Bildung und Kultur zugeschrieben.7

1914 nahm deutschland einen bedeutenden platz in der rumänischen Wirt-
schaft ein, und die modernisierung in diesem Bereich war im kapitalistischen 
paradigma in hohem maße dem Finanz-, Technologie- und Wissenstransfer aus 
dem deutschen Umfeld zu verdanken. im Jahr 1913 waren Österreich-Ungarn 
und deutschland (mit 33,25% bzw. 26,71%) bei weitem die wichtigsten im-
porteure rumänischer Waren (prozentualer anteil pro Tonne), während Frank-
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reich nur 1,3% ausmachte (England lag mit 19,41% an dritter stelle); der geld-
wert der aus deutschland gelieferten Waren übertraf den des Habsburgerreiches 
(40,31% des gesamtwertes gegenüber 23,42%), was die hochtechnischen pro-
dukte betraf).8

die moderne rumänische Kultur war auch von Einflüssen und Vorbildern 
aus dem deutschen raum abhängig, sei es in Bezug auf die große rumäni-
sche Literatur, die als „klassisch“9 gilt, auf die anfänge der professionellen ge-
schichtsschreibung, der so genannten „kritischen schule“10, auf die akademi-
sche Organisation11 usw. Typisch für gesellschaften in der „späten modernisie-
rung“12 war die bevorzugte intellektuelle ausbildung vieler junger menschen, 
die später zu politikern wurden, in schulischen Einrichtungen in Westeuropa. 
die Hochschulausbildung und das im ausland erworbene diplom verschafften 
ihnen anerkennung in einer rumänischen Welt, die sich ständig den westlichen 
standards anpasste.13 Und in der zweiten Hälfte des 19. und zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts befand sich deutschland auf dem Höhepunkt seines politischen, 
wissenschaftlichen und kulturellen ansehens. dimitrie gusti bekennt offen, 
dass er „in der Bewunderung eines deutschlands aufgewachsen ist, das reich 
an genie und Talenten unterschiedlichster art war“.14 deutschland als geistiger 
Bildungsraum war nicht nur gustis Wahl. Nach 1870 waren die geopolitischen 
Entscheidungen der rumänischen Elite15 für viele rumänen mit der Vorstellung 
der deutschen als Elitevolk verbunden, von dem man sowohl den materiellen 
Fortschritt als auch insbesondere die wissenschaftliche Vormachtstellung in der 
akademischen Welt lernen konnte. der spätere philosoph Nicolae petrescu, der 
in jenen Vorkriegsjahren in deutschland studierte, betrachtete die deutschen 
professoren als

am ehesten bereit, die zunehmenden Ergebnisse der verschiedenen Disziplinen mit 
anderen zu teilen. Mit ihrer Art, die Phänomene zu erforschen, hatten sie die 
ganze Welt in ihren Bann gezogen [...], und obwohl ich nur meiner eigenen Über
zeugung folgte, fand ich mich in den Meinungsstrom integriert, der damals in 
unserem Land herrschte. Es klang besser und seriöser, Student in Berlin zu sein als 
in Paris oder Wien.16

C. rãdulescu-motru wiederum, der ursprünglich in paris studierte, wo er den 
Charme der Stadt der Lichter sehr genoss, wurde von seinen Lehrern zur spezi-
alisierung an deutsche Universitäten geschickt.17

Natürlich unterstützten nicht alle intellektuell mit Berlin und Wien verbun-
denen personen, die um 1914 immer zahlreicher wurden18, im ersten Teil des 
Konflikts direkt die deutschen positionen oder können in die Kategorie der 
„germanophilen“ eingeordnet werden. Wie Lucian Boia hervorhebt19, spielten 
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bei der öffentlichen annahme einer solchen Entscheidung zahlreiche Faktoren 
eine rolle, wie z. B. die Beziehung zur künftigen gemeinschaft der rumänen, 
die nach siebenbürgen (Bukowina) oder nach Bessarabien ausgerichtet war, 
die Wahrnehmung der Bedrohung durch den russischen imperialismus usw.  
Constantin rãdulescu-motru beispielsweise, der Leiter einer der wichtigsten 
intellektuellen publikationen jener Zeit, Noua Revistã Românã (Neue rumäni-
sche Zeitschrift), lehnte trotz seiner akademischen ausbildung eine pro-deut-
sche militanz ab. Er hat mehrere persönlichkeiten des öffentlichen Lebens dazu 
veranlasst, eine unverbindliche und theoretisierende Haltung einzunehmen 
(dies ist beispielsweise der Fall bei a. d. Xenopol, professor an der Universität 
von Jassy/iaºi) und war mehr daran interessiert, das zivilisatorische profil der  
protagonisten zu bestimmen und die perspektiven der Nachkriegswelt aufzuzei-
gen. Obwohl intellektuell im deutschen raum ausgebildet, stand der Bukarester 
philosoph und professor dem deutschen imperialismus (und der möglichkeit 
einer deutschen Hegemonie), der auf primärer wirtschaftlicher ausbeutung 
und ressourcengewinnung beruhte, kritisch gegenüber; rãdulescu-motru 
sprach sich für den britischen imperialismus aus, der seiner ansicht nach auf das 
„gleichgewicht der Welt“20 bedacht war.

paradoxerweise haben die politischen und sozialen Entwicklungen, die ru-
mänien unter dem Einfluss deutschlands und der deutschen Zivilisation erlebte, 
seine Entfernung von der europäischen randlage, das projekt der politischen 
und kulturellen Eliten Bukarests im 19. Jahrhundert objektiviert (in dem sinne, 
dass sie es möglich gemacht haben): die Vereinigung aller rumänen in einem 
einzigen staat. der Weltkrieg war der günstige rahmen für die Erreichung die-
ses Ziels, das soteriologisch gesehen, einmal mehr für die geschichte der rumä-
nen, als ein grundlegender akt angelegt wurde, der an sich in der Lage war, alle 
probleme der gesellschaft automatisch zu lösen. in anbetracht seines internati-
onalen status, seines wirtschaftlichen potenzials im inland, der stabilität seiner 
institutionen und des ansehens seiner armee war die Teilnahme rumäniens am 
Krieg umstritten. sowohl deutschland und Österreich-Ungarn als auch groß-
britannien und Frankreich wollten rumänien als wichtigen militärischen und 
geopolitischen Faktor in Osteuropa, der in der Lage war, das Kräftegleichge-
wicht in der region zu verändern, für sich gewinnen.21 das Werben um ein 
Engagement rumäniens in dem Konflikt durch das diplomatische Ballett in 
Bukarest zwischen 1914 und 1916 zeigte in Wirklichkeit die Fortschritte des 
rumänischen staates in der Wahrnehmung der interessen der anderen und gab 
dem liberalen premierminister ion i. C. Brãtianu die möglichkeit, die Forde-
rungen der rumänen in Bezug auf ihr eigenes nationales ideal zu maximieren.22

die bedeutende stellung deutschlands und Österreichs im politischen, in-
tellektuellen, kulturellen und wirtschaftlichen raum rumäniens könnte daher 
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zwei wichtige Fragen für Historiker aufwerfen: Was waren die heimtückischen 
kulturellen mechanismen („die geistigen güter“), die in den Jahren 1914-1916 
die vorherrschende politische Entscheidung für das Bündnis mit der Entente 
gegen die mittelmächte im Kontext des ausbruchs des Krieges in Europa un-
terstützten? Hilfsweise wird auf die Begründung verwiesen, wonach man sich 
für siebenbürgen und die dortigen rumänen statt für Bessarabien entschieden 
habe. Zweitens: Wie wurde die Feindseligkeit gegenüber deutschland und der 
deutschen Kultur/Zivilisation im öffentlichen raum konstruiert (eine Tatsache, 
die im historiographischen Umfeld verlängert wurde)? aus methodischer sicht 
haben die beiden problemstellungen natürlich viele gemeinsamkeiten, so dass 
es nicht möglich ist, eine reihenfolge der Erklärung zu bestimmen. ich bin 
der meinung, dass das defizit in der historiografischen analyse neben anderen 
Ursachen (mitgefühl für die Opfer und die Leiden der rumänen unter den 
auswirkungen der Kämpfe, der Besatzung usw.) auch auf den verschärften po-
litischen Wettbewerb auf interner Ebene in rumänien in den 1920er Jahren 
zurückzuführen ist. die Ursache für diese Verschiebung liegt darin, dass die 
Historiker dem konjunkturellen publizistischen ansatz, vor allem der Erinne-
rungsarbeit, einiger unmittelbar an den Ereignissen von 1914-1919 beteiligter 
akteure jener Zeit den Vorzug gaben, um auf bequeme art und Weise eine 
„brauchbare Vergangenheit“ wiederherzustellen und zu schaffen, die sie auf die 
„gute“ seite der geschichte, in die position der sieger, stellen würde.

der Krieg und die Vereinigung waren als gründungsmomente bekannt, die 
den rumänen eine neue gesellschaft „des guten“ bescheren sollten. Wie über-
all, so wurde auch in den neuen Ländern, die in mittel- und Osteuropa auf der 
Landkarte erschienen, die neue politische gemeinschaft durch den Verweis auf 
den großen Konflikt schematisiert und in „gewinner und Verlierer“, „Helden 
und Feiglinge“, „patrioten und Verräter“ usw. eingeteilt. das Versäumnis des 
rumänischen staates zwischen 1919 und 1920, die „germanophilen“ nach den 
prozessen gegen politiker, Journalisten oder Beamte, die mit den Besatzungsbe-
hörden der Zentralmächte23 kollaboriert hatten, juristisch zu verurteilen, hat das 
„ringen um Worte“ der meisten persönlichkeiten im öffentlichen raum noch 
verstärkt. der besondere diskursive Wettbewerb24 der repräsentativen persön-
lichkeiten und gruppen hat somit eine große menge an „wissenschaftlichen“ 
oder memorialistischen, oft polemischen ansätzen hervorgebracht, die die an-
sprüche auf politische und symbolische autorität in der gesellschaft rechtfertig-
ten. der Vorwurf des „Verrats“ wurde zu einer Form der machtausübung, einer 
dämonisierung des anderen, einem Versuch, den politischen oder kulturellen 
gegner, der mit dem besiegten deutschland und seinen vermeintlich negativen 
Werten assoziiert wurde, zu marginalisieren. der gesellschaftliche Erfolg derje-
nigen, die die interessen der Nation „wahrhaftig“ verteidigt hatten, während die 
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anderen, die als „schuldig“, „Verräter“, „Feiglinge“, „Volksfeinde“ oder „Op-
portunisten“ galten, in die Zone des zivilgesellschaftlichen Todes verbannt wur-
den, verlieh den (tatsächlichen oder erfundenen) Verdiensten um den aufbau 
der neuen gemeinschaft öffentliche anerkennung; in einem anderen register 
zielte der ansatz auf moralische Entlastungen oder auf Erklärungsversuche für 
Haltungen, Handlungen und politiken während des Konflikts ab. die Legiti-
mationsbemühungen trafen auf die notwendige anpassung der rumänen an die 
offizielle position der großmächte der siegreichen Entente, die ihrerseits eine 
intensive und kontinuierliche intellektuelle und propagandistische anstrengung 
unternahmen, um die neue internationale und ideologische Ordnung als eine 
des guten, des Fortschritts und der demokratie, der Zivilisation und des Frie-
dens zu rechtfertigen und anzuerkennen.

Wie Lucian Boia ebenfalls feststellt, spielte Constantin Kiriþescu, eine eher 
nebensächliche Figur, ein intellektueller, der – als generalinspektor oder di-
rektor im ministerium für öffentliche Bildung – zur Beamten-subelite der Vor- 
und Nachkriegszeit gehörte, eine entscheidende rolle bei der Überlappung des 
interessierten öffentlichen diskurses und des historiografischen diskurses jener 
Zeit, indem er Wissen und historische repräsentation erzeugte, auch wenn 
die referenzen des Bukarester Historikers begrenzt bleiben.25 als aufmerksa-
mer Zeuge des geschehens, zumal er während des Krieges auf Ersuchen von 
i. g. duca, der zuständige minister, im besetzten Bukarest verblieb, machte 
sich Constantin Kiriþescu, der über gute Beziehungen zu den liberalen Eliten 
der damaligen Zeit verfügte, unmittelbar nach 1918 (die erste auflage wur-
de Ende 1921 fertiggestellt) daran, einen professionellen, diplomatischen und 
militärischen ansatz für die Teilnahme rumäniens am Konflikt zu erarbeiten; 
obwohl er weder gelernter Historiker noch spezialist für die beschriebenen 
Fronteinsätze war, wurde seine darstellung des „Krieges der Vereinigung“ zur 
„offiziellen“ darstellung in rumänien und wurde in mehreren auflagen und 
Übersetzungen im ausland erfolgreich veröffentlicht: Istoria rãzboiului pentru 
întregirea României 19161919 (geschichte des Krieges zur Wiedervereinigung 
rumäniens 1916-1919), 2 Bände (Bukarest 1922-1923); 2. überarbeitete und 
ergänzte auflage, 3 Bände (Bukarest o.J. [1925-1927]). gekürzte ausgaben 
wurden auf Französisch (La Roumanie dans la guerre mondiale 19161919, 1927, 
übersetzt von L. Barral; eine weitere französische ausgabe erschien 1934, mit 
einem Vorwort von andré Tardieu). Für ein breites, meist junges publikum 
wurden auch mehrere Broschüren gedruckt: Un regeerou. Personalitatea sufle
teascã a Regelui Ferdinand I al României (Ein Heldenkönig. König Ferdinands i. 
seelische persönlichkeit) (1928); Povestea sfântului nostru rãzboiu (die geschich-
te unseres Heiligen Krieges) (1930); Clemenceau (1933); Ion I. C. Brãtianu 
în pregãtirea rãsboiului de întregire (ion i. C. Brãtianu in Vorbereitung auf den 
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Einigungskrieg) (1936). Kiriþescus ansatz schlägt eine eigennützige politische 
perspektive vor, die darauf abzielt, eine bequeme realität aus der parteiischen 
perspektive derjenigen, die sich als „patrioten“ bezeichneten, diskursiv durchzu-
setzen.26 sie vereinfacht das spektrum der politischen Optionen und positionen 
jener Zeit – die mehrheitlich frankophilen und die marginalen germanophilen 
– und stellt ion i. C. Brãtianu als realpolitiker dar, der seine Entscheidungen 
auf pragmatische Weise traf, ohne sich von ethischen, kulturellen oder ideologi-
schen prämissen beeinflussen zu lassen.

2. Die kulturelle Determinante einer politischen  
Entscheidung

Trotz der von Constantin Kiriþescu suggerierten Einmütigkeit, die von 
zahlreichen rumänischen Historikern übernommen wurde, war die rea-
lität in rumänien in den Jahren 1914-1916 in Bezug auf die Teilnahme 

am Krieg eher pluralistisch. die Vielfalt der politischen und kulturellen grup-
pen, die mit unterschiedlichen mitteln (Veröffentlichungen, Veranstaltungen, 
Treffen usw.) versuchten, die Entscheidungsträger und den öffentlichen raum 
in zivilisatorischer, politischer oder kultureller Hinsicht zu beeinflussen, sei es 
aus Überzeugung oder mit finanzieller Unterstützung der großmächte, die da-
ran interessiert waren, rumänien auf die eine oder andere seite zu ziehen, wird 
ebenfalls historiografisch beleuchtet27 und geht über den rahmen dieser Zusam-
menfassung hinaus.

als analytischer ansatz erscheint das Entente-„Lager“ viel stärker organisiert, 
durch die bereits erwähnte Liga für die kulturelle Einheit aller rumänen, aber 
auch durch die studentenvereinigungen acþiunea Naþionalã (die Nationale ak-
tion) und Federaþia Unionistã (die Unionistische Föderation) (in der mehrere 
Bukarester Universitätsprofessoren zusammengeschlossen waren28) u.a., und es 
artikulierte sich stärker im öffentlichen diskurs. die auswirkungen auf die in-
tellektuellen und studentischen Kreise in Bukarest oder Jassy, aber auch in den 
Kleinstädten, waren beträchtlich – trotz der relativierungen eines i. g. duca, 
der sich auf der regierungsplattform befand29 –, führte in richtung einer Be-
teiligung am Krieg an der seite der Entente, für die „Befreiung“ siebenbürgens 
(der Bukowina).30 andererseits zählten zu den „germanophilen“ solche persön-
lichkeiten, die politisch oder kulturell31, aber punktuell auftraten und die Ein-
fluss auf bestimmte gehobene Kreise mit traditionell konservativem Charakter 
hatten. ihr druck auf die gesellschaft und die Entscheidungsträger scheint eher 
begrenzt und diffus zu sein, trotz der großen Zahl von publikationen, die sie 
zur Beeinflussung der öffentlichen meinung mobilisieren, wobei einige Zeitun-
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gen sogar von deutschen geldern profitieren (die berühmte „günther-Liste“, 
die in den anschuldigungen gegen die germanophilen32 in der Nachkriegszeit 
erwähnt wird). allerdings sprechen sie nicht alle mit einer stimme. Constantin 
stere, der wahrscheinlich am kohärentesten für die Notwendigkeit plädierte, 
sich den mittelmächten im Krieg gegen russland anzuschließen, um Bessarabi-
en wiederzuerlangen, professor an der Universität von Jassy (rektor dieser ins-
titution zwischen 1913 und 1916) und direktor der einflussreichen Zeitschrift 
Viaþa româneascã, war für die starken Kreise der konservativ ausgerichteten 
„germanophilen“ eine randfigur (stere war damals Vorsitzender der Jassyer 
Organisation der Nationalliberalen partei). selbst unter den „germanophilen“ 
Konservativen gab es unterschiedliche positionen. p. p. Carp und seine gruppe 
(mit Lupu C. Kostaki, Virgil arion, dumitru Neniþescu) sprachen sich offen 
für einen Beitritt rumäniens zum deutschen Lager aus, waren von der unbe-
siegbaren macht deutschlands überzeugt und lehnten russland kategorisch ab: 
„nici într-un chip cu rusia“ (auf keinen Fall mit russland).33 T. maiorescu oder  
alexandru marghiloman zeichneten sich durch mäßigung aus und befürwor-
teten die „vollständige“ Neutralität rumäniens gegenüber dem laufenden Krieg.

die politische und kulturelle Landschaft jener Zeit bietet somit ein Bild einer 
zersplitterten Öffentlichkeit, in der mehrere gruppen miteinander konkurrieren, 
die sich gegenseitig fremde interessen vorwerfen, und in der die Überzeugun-
gen bestimmter persönlichkeiten, die sich zur Teilnahme am Krieg entschließen, 
einen preis haben, der hauptsächlich von deutschland oder russland bezahlt 
wird.

in diesem Konglomerat von positionen oder argumenten hatte die Botschaft 
des Entente-Lagers eine stärkere Wirkung: sie war für gebildete rumänen an-
sprechender, mobilisierender, da sie Siebenbürgen betraf. als Konstrukt des his-
torischen imaginären, als geopolitische und kulturelle Einheit zugleich, verkör-
perte der raum innerhalb des Karpatenbogens das antike dakische Königreich, 
das gebiet, in dem sich das rumänische Volk bildete, den wesentlichen Ort der 
„nationalen“ geschichte michaels des Tapferen34 usw. die siebenbürger selbst 
spielten eine rolle bei der Verbreitung dieser darstellung von siebenbürgen als 
einem wesentlichen Ort des rumänentums: in Verbindung mit der schaffung 
einer nationalen identität (als sprachgemeinschaft) und der strukturierung der 
rumänischen Kultur im 18. und 19. Jahrhundert durch die ªcoala ardeleanã 
(siebenbürgische schule) und die „Latinisten“35, die eine wichtige rolle bei der 
strukturierung des Bildungswesens in den Fürstentümern spielten, vor allem 
in der Walachei (gheorghe Lazãr), dann in dem Fürstentum rumänien (prin-
cipatele Unite) (die Universität von Jassy und simion Bãrnuþiu, petre suciu 
oder ªtefan micle); sie hatten 1914 wichtige positionen im Königreich inne, 
als intellektuelle und militärische autoritäten, die eine aktive diaspora bildeten.
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die politische Entscheidung, mit den Entente-mächten gegen die mittel-
mächte in den Krieg zu ziehen, um siebenbürgen zu erobern, lässt sich aus 
dem symbol der antagonistischen Beziehung zwischen Octavian goga und  
Constantin stere ableiten. indem ich sie einander gegenüberstelle, möchte ich 
nicht andeuten, dass sich die beiden politischen und kulturellen persönlichkei-
ten in einer direkten Konfrontation befanden (im Übrigen weisen weder die 
Zeitgenossen noch die Historiker auf einen solchen Kampf hin). Zu Beginn des 
Krieges zwischen der Entente und den mittelmächten polemisierte stere vor 
allem mit iorga, da er russland als die größte gefahr für rumänien ansah und 
die Frage Bessarabiens36 direkt ansprach. 1914 bis 1916 waren stere und goga 
jedoch die indirekten architekten eines diskursiven Kampfes um die Herzen 
und den Verstand der rumänen, was uns zeigt, wie die kulturelle Komponente 
in der politischen Entscheidungsfindung instrumentalisiert wird.

Bessarabien war nach dem Vertrag von Bukarest im Jahr 1812 vom russi-
schen reich von dem Fürstentum moldau übernommen worden. doch obwohl 
die region erst ein Jahrhundert zuvor verloren gegangen war, existierte sie 1914 
nicht im historischen gedächtnis und im öffentlichen raum der rumänen, die 
sich vor allem auf Bukarest konzentrierten; Bessarabien, das historisch mit der 
moldau verbunden war, wurde ignoriert und war nur am rande und in klei-
nen Kreisen bekannt. iorga selbst misst ihm ein sekundäres, eher professionelles 
oder kontextuelles interesse bei, mit Bezug auf das Jahr 1912.37 am Vorabend 
des Krieges war der bessarabische stere die einzige glaubwürdige stimme mit 
intellektueller autorität, der durch seine reden in der Viaþa româneascã und 
als professor an der Universität von Jassy versuchte, das problem Bessarabiens 
in der allgemeinen rumänischen Kultur zu umreißen. C. steres Orientierung 
an deutschland hat daher eine wichtige anti-zaristische ader: Er betrachtete 
russland als eine anachronistische und unterdrückerische imperiale macht, die 
Bessarabien besetzt hatte und versuchte, die rumänen durch Unterentwicklung 
zu entnationalisieren. der pragmatismus des Bessarabiers wird jedoch durch sei-
ne persönliche Überzeugung ergänzt. anhand von dokumenten aus deutschen 
archiven zeigt der Historiker Flavius solomon die Vorgeschichte von steres 
pro-deutscher Haltung auf: in einer denkschrift aus dem Jahr 1909, die d. 
a. sturdza bekannt war, sprach er sich noch für die Notwendigkeit eines an-
schlusses des Königreichs an das Habsburger reich aus, ein akt des politischen 
Willens, der zur sozialen und politischen modernisierung rumäniens führen 
sollte.38 der ausbruch des Konflikts bestärkte ihn in seiner Vorstellung von ei-
ner Zukunft, die eng mit der der mittelmächte verbunden war, mit dem Eintritt 
des Landes in den politischen und wirtschaftlichen Komplex mitteleuropas, der 
eine wirksame demokratisierung und die Verwirklichung des nationalen ideals 
durch den Eintritt in die sphäre der deutschen Hegemonie ermöglicht hätte. 
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Er kritisierte diejenigen, die im Kronrat von 1914 die Neutralität rumäniens 
beschlossen hatten39, und legte wiederholt, aber isoliert, seine argumente für 
ein Bündnis mit deutschland dar, eine zivilisatorische Entscheidung, die jeden 
Tauschhandel zwischen Bessarabien und siebenbürgen ablehnte.40

auf der anderen seite des „disputs“ formuliert Octavian goga politisch und 
vor allem kulturell, metaphorisch, das konkurrierende projekt siebenbürgens.41 
diese Figur hat autonomie, als dichter und Kämpfer für ein ideal, aber er 
drückt sich auch als projektionsfigur der prestigeträchtigen und druckausüben-
den gruppe der siebenbürger in Bukarest aus. seine Handlungen im öffentli-
chen raum sind von großer Bedeutung, da goga als repräsentant der sieben-
bürgischen gemeinschaft und ihrer Wünsche in ihrer Beziehung zu Bukarest ge-
sehen wird. die Veröffentlichung seines ersten gedichtbandes 1905 in Bu dapest 
(Poesii/gedichte) brachte dem dichter aus rãºinari (städterdorf) automatisch 
anerkennung in der Hauptstadt des Königreichs: 1906 wurde er mit dem preis 
der rumänischen akademie ausgezeichnet, mit T. maiorescu als Berichterstat-
ter, dann wurde er von Königin Elisabeth zur audienz gerufen, und N. iorga 
schlug ihm eine politische und kulturelle Zusammenarbeit vor. außerdem wur-
de goga, der fast einhellig als „Nachfolger von Eminescu“, einem zweiten Nati-
onaldichter, angesehen wurde, in den Universitätslehrplan im rahmen des Kur-
ses über die geschichte der rumänischen Literatur aufgenommen, der an der 
Fakultät für Literatur in Bukarest von ion Bianu, einem anderen siebenbürger, 
gehalten wurde. seine Heirat mit Hortensia (Tania), der Tochter von partenie 
Cosma, dem direktor der Bank albina in Hermannstadt/sibiu und parteichef 
der rumänischen Nationalpartei (partidul Naþional român), wurde auf natio-
naler Ebene durch eine allegorische Zeremonie im „siebenbürgen-pavillon“ der 
Jubiläumsausstellung zu Ehren von Karl i. symbolisch gewürdigt; der gottes-
dienst in Hermannstadt für den „dichter der Leiden siebenbürgens“ wurde von 
miron Cristea, metropolitanrat des Bistums Hermannstadt und Vorsitzender 
des Hermannstädter Zweigs der astra (asociaþia pentru Cultura ºi Literatura 
poporului român din Transilvania/Vereinigung für die Kultur und Literatur 
des rumänischen Volkes in siebenbürgen), zelebriert; die Hochzeitspaten waren 
das Ehepaar alexandru Vlahuþã. Zu Beginn des Krieges flüchtete goga nach Bu-
karest und wurde sofort als Vertreter siebenbürgens in das Komitee der Liga für 
die kulturelle Einheit aller rumänen aufgenommen; seine Beförderung durch 
die pro-Entente-Bewegung als Kandidat zusammen mit Vasile Lucaciu, dem 
präsidenten der Liga, bei den Nachwahlen, die durch die „parlamentarischen 
Ferien“ in Karakal/Caracal (im Winter 1915-1916) verursacht wurden, zeugt 
von seinem nationalen ansehen. auf jeden Fall war Octavian goga zusammen 
mit Barbu ªtefãnescu-delavrancea, N. iorga, Take ionescu, Nicolae Filipescu 
ein zentraler Name für die Option, das Königreich rumänien auf die Kriegspo-
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sition der Entente auszurichten, im Namen der Latinität42 und der Befreiung der 
rumänen in siebenbürgen; in Volksversammlungen, öffentlichen Versamm-
lungen, in der presse: in der Zeitung Epoca (die Epoche) des konservativen  
Nicolae Filipescu führte er die Kolumne „ardealul vorbeºte“ (siebenbürgen 
spricht) legte der „Verkünder der Befreiung der Nation“ den „imperativ“ des 
augenblicks in plastischen und oratorischen Formeln dar, die stark mediati-
siert wurden.43 seine artikel und politischen Vorträge, die in Strigãte în pustiu.  
Cuvinte din Ardeal întro þarã neutralã (schreie in der Ödnis: Worte aus sie-
benbürgen in einem neutralen Land) (1915)44, und die militanten gedichte im 
Band Cântece fãrã þarã (Lieder ohne Land) (1916) klagen die gefühllosigkeit 
oder passivität der Entscheidungsträger in Bukarest an und bringen seinen mo-
bilisierenden glauben an eine geeinte rumänische gesellschaft zum ausdruck.45

der „Fall goga – stere“ zeigt uns einen ungleichen diskursiven Wettbewerb, 
sowohl in Bezug auf die organisatorischen ressourcen, die anzahl der betei-
ligten personen, die Tradition des Handelns als auch die ausdrucksmittel: Ob-
gleich nicht völlig gegensätzlich, gewannen Frankreich/Latinität und sieben-
bürgen in der öffentlichen meinung gegenüber deutschland und Bessarabien. 
schließlich beschloss rumänien durch seinen regierungschef ion i. C. Brãtianu 
mit dem Vertrag vom 13. und 26. august 1916, an der seite der Entente-mäch-
te in den Krieg gegen Österreich-Ungarn einzutreten.

Obwohl wir es hier mit einer rationalen Haltung zu tun haben, das König-
reich auf die seite der Entente zu ziehen46, war Brãtianus Entscheidung kulturell 
bedingt. der intellektuell in Frankreich ausgebildete liberale politiker umgab 
sich vor allem mit Frankophonen und Frankophilen, was in jenen komplizierten 
Zeiten zur richtungsentscheidung beitrug. Er war auch selbst ein begeisterter 
Historiker, Besitzer einer der besten Bibliotheken mit Werken über die Vergan-
genheit der rumänen und der Länder südosteuropas, und beschäftigte sich mit 
siebenbürgen, das er mehrmals besucht hatte, indem er die Kirche von albac, 
dem dorf von Horia, von dort nach Florica schmuggelte und dort wieder auf-
baute.47

3. Die Krise der deutschen Dynastie in Rumänien  
in den Jahren 1914-1918

Der in richtung Österreich-Ungarn in gang gesetzte Krieg rumäni-
ens erfasste den gesamten deutschen raum und die dämonisierung 
deutschlands und der deutschen wurde als eine Form der mobilisie-

rung gegen den gegner/Feind notwendig. die propagandakampagne (presse, 
Broschüren usw.) wurde durch die realität der militärischen auseinanderset-
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zungen und der anschließenden Besetzung eines großen Teils des altreiches 
rumäniens (Vechiul regat) noch verstärkt. die Frage der deutschen dy-
nastie in rumänien, das Verhältnis deutschlands und Österreichs zu König  
Ferdinand i., der den mittelmächten den Krieg erklärt hatte, wurde in diesem 
Zusammenhang, aber auch aus historiographischer sicht, zu einem der schwer-
punkte des antideutschen diskurses in unserem Land.

das zweideutige Handeln und Verhalten in den Jahren 1916-1918 von Kö-
nig Ferdinand i., der aufgrund seiner Herkunft, seiner Familie, seiner Bildung, 
seiner Kultur, seiner sozialen und symbolischen Beziehungen (er gehörte dem 
Deutschen Heer an) usw. deutsch war, war für Berlin zweifellos schwer zu ak-
zeptieren. Ferdinand i. erschien als Verräter, und mit dem Eintritt rumäniens 
in den Krieg fiel der rumänische monarch bei den Hohenzollern in Ungnade. 
Kaiser Wilhelm ii. entzog ihm seine militärischen ränge, auszeichnungen und 
Orden, und die Namen des Königs und seiner Kinder wurden aus der Liste der 
mitglieder des Hauses Hohenzollern-sigmaringen gestrichen.48 die Wertschät-
zung der Entente-freundlichen rumänen ging in die entgegengesetzte rich-
tung: Ferdinand i. wurde als ein König dargestellt, der seiner Wahlheimat ver-
pflichtet war und den spitznamen „der Treue“ erhielt. i. g. duca, in der Nach-
folge von ion i. C. Brãtianu, zögerte nicht zu erklären, dass die ausländische, 
deutsche dynastie im august 1916 zu einer nationalen, rumänischen dynastie 
geworden war.49

Unter diesen Voraussetzungen trat das „Ferdinand-problem“ nach dem kata-
strophalen Feldzug im Herbst 1916 in die Öffentlichkeit, zu einem Zeitpunkt, 
als die Niederlage und das ausscheiden rumäniens aus dem Krieg für viele 
Zeitgenossen absehbar geworden war. im diskurs derjenigen, die nach Jassy 
geflohen waren und die Kämpfe fortsetzten, setzte deutschland die Bestrafung 
König Ferdinands i., einschließlich seiner Entfernung vom rumänischen Thron, 
mit dem endgültigen Zusammenbruch des rumänischen staates gleich.50

die deutschen diplomatischen dokumente, die in letzter Zeit von immer 
mehr rumänischen Wissenschaftlern erforscht wurden51 relativieren diese radi-
kalen interpretationen und die Äußerungen deutscher amtsträger müssen kon-
textualisiert werden; von mackensens Äußerung im Februar 1918 gegenüber 
alexandru averescu, dem premierminister rumäniens nach dem rücktritt von 
ion i. C. Brãtianu, der gekommen war, um die Friedensbedingungen zu erfahren, 
dass „die dynastiefrage als erstes diskutiert werden müsse“, dass „er entschlos-
sen sei, die dynastie zu ändern“, drückt eher eine persönliche meinung des Feld-
marschalls aus, der durch die politischen diskussionen in Bukarest beeinflusst 
wurde. die Weigerung des rumänischen regierungschefs, die infragestellung 
des Herrschers, von dem er das mandat erhalten hatte, zu akzeptieren, führte zu 
dem rat des Kaisers in Berlin, sich nicht um die dynastie zu kümmern.52 dies 
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umso mehr, als Österreich-Ungarn – insbesondere Ottokar Czernin, zwischen 
1916 und 1918 österreichischer Bevollmächtigter in Bukarest und außenminis-
ter des reiches während der Verhandlungen zum Vertrag von Bukarest – aus 
sorge um die Fragilität des eigenen reiches ein interesse daran hatte, einen 
legitimen, aber geschwächten und daher ausnutzbaren König in rumänien 
zu behalten. außerdem hatte Österreich-Ungarn bereits im Januar 1918 über  
Oberst Baron von randa geheime Verhandlungen mit Ferdinand i. aufgenom-
men.53 später behauptete Czernin zur rechtfertigung sogar, dass die Österrei-
cher den deutschen den Erhalt der dynastie aufgezwungen hätten.54 aus sicht 
der mittelmächte war die dynastische Frage eher ein Element des drucks auf 
die Elite, die nach Jassy geflüchtet war und sich um den König – das symbol 
des Widerstands – geschart hatte; sie konnten einen Verbleib auf dem Thron 
im austausch für konkrete Vorteile aushandeln.55 Obwohl dem Berliner Estab-
lishment bewusst war, dass die Beibehaltung Ferdinands als König mittelfristig 
die reichspolitik in rumänien erschweren würde, waren die deutschen eher an 
einem schnellen und vorteilhaften Friedensschluss mit rumänien interessiert, 
wobei über eventuelle dynastische Entwicklungen, einschließlich eines dynas-
tiewechsels, später entschieden werden sollte. das gedenken Kaiser Wilhelms 
ii. am grab des rumänischen Königs Karl i. in Curtea de argeº und seine Wei-
gerung, bei seinem Besuch in rumänien (september 1917) in Bukarest mit 
rumänischen politikern zusammenzutreffen, die den Wechsel Ferdinands i.56 

forderten, bestätigten die dynastie. Offensichtlich wollte man rumänien und 
seinen König demütigen, um ein Exempel an den „Verbündeten“ zu statuieren. 
die deutsche diplomatie teilte der rumänischen seite mit, dass die Wiederauf-
nahme der Beziehungen zwischen den beiden ehemals kriegführenden Ländern 
voraussetze, dass der rumänische König nur einen geschäftsträger an den deut-
schen Kaiserhof entsenden würde, nicht aber einen amtierenden minister.57

in Jassy brachte Constantin argetoianu das problem auf den punkt: die 
dynastie wurde als innere, rumänische angelegenheit betrachtet; wenn jedoch 
eine antidynastische Bewegung aktiv geworden wäre, hätten die mittelmächte 
dies nicht verhindert.58 die dynastiefrage von König Ferdinand i. persönlich 
war also eher ein interner Kampf der „germanophilen“ rumänen als einer, der 
Berlin oder Wien direkt betraf.

Für viele gruppen der rumänischen gesellschaft war die deutsche dynas-
tie eine garantie für eine bestimmte politische und zivilisatorische richtung, 
für einen bestimmten Weg im prozess der „sanierenden modernisierung“, den 
rumänien nach der Vereinigung der Fürstentümer einschlug. die politische 
Entscheidung im Jahr 1916 für die Entente und gegen die mittelmächte, für 
russland und gegen deutschland wurde als „Verrat“ an den Entwicklungen der 
Vergangenheit und als abenteuerliche Haltung empfunden. C. stere spricht es 
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direkt mit i. g. duca nach dem ersten Kronrat in sinaia, am 21. Juli/3. august 
1914 an:

Wie konntet Ihr von der traditionellen Politik des Landes abweichen, von der, die 
die Schritte von Ion Brãtianu, Rosetti, Kogãlniceanu, Catargi, Ion Ghica, Alex. 
Lahovary leitete! Versteht Ihr denn nicht, dass Ihr durch unsere Neutralität den 
Sieg der Russen ermöglicht und das Grab Rumäniens vorbereitet?59

darüber hinaus war Constantin stere der erste, der direkt gegen die dynastie 
vorging, da er starke antirussische Überzeugungen hatte und von dem sozia-
len und nationalen Wunsch motiviert war, der seiner meinung nach eng mit 
der angleichung/integration rumäniens in eine politische und zivilisatorische 
struktur des deutschen mitteleuropas verbunden war. mit Unterstützung von 
alexandru Beldiman, dem ehemaligen Bevollmächtigten minister in Berlin und 
späteren mitarbeiter der Zeitung Lumina60, reiste stere im märz 1917 nach 
Wien und Berlin, um eine denkschrift zur rumänischen Frage zu überbringen; in 
dem von Victor Beldiman, dem sohn von alexander Beldiman, in französischer 
sprache verfassten und ins deutsche übersetzten Text, den er im Einvernehmen 
mit Vaida-Voevod an mehrere österreichische und deutsche amtsträger, dar-
unter außenminister graf Czernin und general Ludendorff, schickte, wurde 
der anschluss rumäniens an ein neues habsburgisches gebilde vorgeschlagen, 
wobei der Kaiser von Österreich auch König von rumänien werden sollte.61 
Obwohl die initiative scheiterte62, setzte stere den Kampf gegen die dynastie 
fort, insbesondere gegen König Ferdinand i. in seinen Note politice (politischen 
Notizen) beschreibt alexandru marghiloman ein gespräch mit dem ehemaligen 
Liberalen, der ihm „warmherzig“ das projekt eines persönlichen Bündnisses mit 
Kaiser Wilhelm ii. erläuterte, mit der idee eines „Vizekönigs“, der ähnlich wie 
in australien und Kanada in den genuss von regierungsvorteilen kommen soll-
te. der bessarabische politiker lehnte die idee einer monarchie ohne die macht 
der Tradition ab, die für parteien anfällig wäre. im gegensatz zu marghiloman, 
der die idee für naiv hielt, war stere äußerst zuversichtlich, zumal er in Berlin 
angewiesen worden war, die vorgeschlagene Kombination geheim zu halten.63 
Constantin steres Verbitterung gegen Ferdinand i. blieb auch 1917 bestehen. 
Er war der meinung, dass der König von Brãtianu und den „schurken von 
Jassy“ beeinflusst wurde, und forderte, dass die von dort kommenden Entschei-
dungen nicht anerkannt werden sollten.64

Unabhängig von C. stere, der von den Konservativen wegen seiner revo-
lutionären und liberalen Vergangenheit mit misstrauen betrachtet wurde65, 
unterstützen verschiedene prodeutsche gruppen die Entthronung von König 
Ferdinand i.66 die ablösung der dynastie stellte in der Vorstellung von p. p. 
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Carp, die mit Nuancierungen von den meisten konservativen politikern geteilt 
wurde, die Chance zur rettung rumäniens dar: die Wahrung der grenzen 
im austausch für wirtschaftliche Zugeständnisse konnte nur von deutschland 
und von einem ergebenen prinzen des deutschen Kaiserhauses kommen, der die 
ambitionen der Berliner Verbündeten auf künftige territoriale Zugeständnisse 
dämpfen würde. die idee findet sich auch bei Lupu C. Kostaki, dem „Verwal-
ter“ des innenministeriums und Vertrauten des Kastellans von Þibãneºti, der die 
Bewahrung Ferdinands für möglich hielt, was er als „österreichisch-ungarischen 
plan“ ansah;

dies könnte nur zu Unruhen und Umwälzungen im Innern führen, die die Zu
kunft des Landes durch Intrigen gegen diejenigen gefährden würden, die einen 
rachsüchtigen bulgarischungarischen Frieden abschließen würden, der mit etwas 
Bitterkeit von Seiten Czernins gesprenkelt wäre...67

Nach dem Eintritt rumäniens in den Krieg gegen die mittelmächte im august 
1916 weigerte sich p. p. Carp, Ferdinand i. als König anzuerkennen, woraus 
sich die mangelnde autorität der von ihm eingesetzten regierung ergab. im 
Februar 1918 empfing er den amtierenden premierminister alexandru averescu 
nicht, der gekommen war, um die Friedensbedingungen „auszuhandeln“ und 
mit den verschiedenen in Bukarest verbliebenen politischen Entscheidungsträ-
gern zu sprechen. Nach ansicht des unnachgiebigen konservativen politikers68 
würde ein Verbleiben Ferdinands auf dem Thron, selbst wenn der König den 
Frieden mit den mittelmächten unterzeichnete, „Konvulsionen“ auslösen, die 
die dynastie „unmöglich“ machen und „die durch eine verhängnisvolle politik 
verursachten Wunden verschlimmern würden“.69

Viele Konservative, insbesondere diejenigen, die rumäniens Neutralitäts-
politik gegenüber dem Krieg unterstützt hatten, wiesen jedoch auf die gren-
zen der politik von Carp hin. T. maiorescu sprach sich schon zu Beginn der 
konservativen diskussionen über dieses Thema nach dem august 1916 dage-
gen aus: Er war der meinung, dass der Wechsel Ferdinands in einem Land wie 
rumänien, das keine dynastische Tradition hatte, fatale Folgen haben könnte.  
marghiloman erklärte seinerseits seine Loyalität zu Ferdinand i., da er nicht an-
tidynastisch sei, „wenn die sache in deutscher Hand liegt: ich weiß nicht, ob die 
Umstände deutschland nicht dazu bringen werden, einen Frieden auch mit Kö-
nig Ferdinand i. zu akzeptieren“, so der konservative politiker gegenüber dem 
Fürsten von reuss.70 später übernahm er die „rettung“ der dynastie und schob 
die „schuld“ vom König auf seine Berater, insbesondere ion i. C. Brãtianu, ab. 
mit der Unterzeichnung des Friedens in Bukarest wurde die dynastische Frage 
auf jeden Fall zweitrangig, auch wenn die deutschen und die Österreich-Un-
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garn mit dem Zögern des Königs bei der Verkündung des am 7. mai 1918 
geschlossenen Vertrags unzufrieden waren.

4. Schlussfolgerungen

Im zusammenhang mit dem Beginn des Krieges zwischen der Entente und 
den mittelmächten befanden sich die rumänischen Eliten in der dramati-
schen situation, zwischen einem Bündnis mit Frankreich oder deutschland 

wählen zu müssen. seit ihren anfängen als moderner staat und moderne gesell-
schaft hatten die rumänen ihren Blick nach Westen gerichtet. ihre Kultur war 
eine „Empfangskultur“71, und Frankreich und deutschland haben als prägende 
zivilisatorische räume ihre spuren in den rumänischen institutionen, Entwick-
lungen und der rumänischen Zivilisation hinterlassen. die Entscheidung ru-
mäniens, auf der seite der Entente in den Krieg einzutreten, hatte neben den 
offensichtlichen politischen gründen (Frankreich, England und russland ver-
sprachen den rumänen mehr) auch einen kulturellen grund: die art und Weise, 
wie die rumänen das französische Zivilisationsmodell zum Nachteil des deut-
schen aufbauten und verinnerlichten. Hinzu kam die Fähigkeit der siebenbür-
ger, siebenbürgen als einen wesentlichen raum für die historische Entwicklung 
der rumänischen gemeinschaft zu hypostasieren. als damaliger rumänischer 
spitzenpolitiker schwankte ion i. C. Brãtianu in Bezug auf die Teilnahme am 
Weltkonflikt. sein politisches und historisches Empfinden für siebenbürgen auf 
Kosten von Bessarabien und seine französische ausbildung prädisponierten ihn 
zu einer bestimmten politik, trotz seines Widerwillens und seines Bewusstseins 
um die grenzen des Königreichs zu jener Zeit. der lautstarke und kohärente 
öffentliche diskurs pro-Entente, der in der Lage war, das Bild einer mobilisie-
rung der rumänischen gesellschaft auf der pro-transsilvanischen und pro-fran-
zösischen plattform zu vermitteln, und der durch die argumentativeren, aber 
unattraktiven und pluralistischen „germanophilen“ hinsichtlich der öffentlichen 
meinungsäußerung kaum ausgeglichen wurde, konnte die Entscheidungsträger 
von der einzuschlagenden richtung überzeugen.

die Teilnahme am Krieg – mit den bewaffneten auseinandersetzungen, dem 
menschlichen und territorialen Leid und den Verlusten, den missbräuchen der 
Besatzung, der Notwendigkeit, die gesellschaft durch propaganda zu mobili-
sieren – hat unweigerlich den antideutschen diskurs (offiziell und bürgerlich) 
verstärkt. Es wurden eine reihe von stereotypen in Umlauf gebracht, die die 
deutschen als „Barbaren“, „Teutonen“, „Kollektivisten“, ausdruck einer tech-
nischen, seelenlosen Zivilisation, die individualität und Kreativität ablehnt, 
darstellten. die Frage von König Ferdinand i. und der „nationalen dynastie“ 
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verstärkte nur die antideutsche stimmung, obwohl weder Wien noch Berlin die 
monarchie in rumänien wirklich ändern wollten.

die diskursiven Konstruktionen und repräsentationen deutschlands, die 
eigennützig und konjunkturell waren und aus gründen der politischen Legiti-
mation nach 1918 innerhalb großrumäniens weitergeführt wurden (und sich 
im historiographischen raum fortsetzten), erschwerten es, die notwendigen be-
stimmenden Elemente der deutschen Welt in der Nachkriegszeit, also auch die 
Verhandlung mit der eigenen Vergangenheit, intern wiederzufinden.

q
(Übersetzt von SuSanne Szabadkai)

Anmerkungen

 1. Zusammengefasst unter dem herkömmlichen Begriff der öffentlichen Meinung.
 2. Nur einige Namen und Werke, die in den kritischen, revisionistischen ansatz zur 

Beteiligung rumäniens am Ersten Weltkrieg einzuordnen sind: Lucian Boia: „Ger
manofilii“. Elita intelectualã româneascã în anii Primului Rãzboi Mondial, 4. auflage 
(Bukarest 2017); Claudiu-Lucian Topor: Germania ºi neutralitatea României (1914
1916). Studii istorice (iaºi 2017); Claudiu-Lucian Topor: „Auf nach Rumänien!“  
Beligeranþa germanoromânã (19161918) (iaºi 2020).

 3. siehe dan Berindei u. dorina rusu (Hgg.): Istoria românilor, Bd. ii (Bukarest 
2018), 225-228, gekürzte Fassung der „abhandlung“ der rumänischen akademie, 
sektion für geschichtswissenschaften und archäologie: dan Berindei, gheorghe pla-
ton, gheorghe Cliveti u. gheorghe iacob (Hgg.): Istoria Românilor, Bd. Vii, Teil 
2, De la Independenþã la Marea Unire (18781918), 2. überarbeitete und ergänzte 
auflage (Bukarest 2015), in der „die intensivierung des nationalen Kampfes sowohl 
im altreich als auch in den fremdbesetzten provinzen, insbesondere in siebenbürgen“ 
dargestellt wird (siehe insbesondere 225-226). Erwähnt werden die Kundgebungen, 
die Volksdemonstrationen, der Kongress der auslandsrumänen im Königreich, der 
am 15. märz 1915 im saal des athenäums in Bukarest stattfand, sowie eine ähnliche 
demonstration in Jassy usw., bei denen die rumänen ihren Wunsch nach Vereini-
gung und die idee eines Einigungskrieges zum ausdruck brachten. Es handelt sich 
um einen diskurs, der ansätze aus der Zeit des Nationalkommunismus zusammen-
führt; ohne auf die vom regime „in auftrag gegebenen“ synthesewerke einzugehen, 
erwähne ich hier nur Constantin Nuþu: România în anii neutralitãþii (19141916) 
(Bukarest 1972) oder ion Bulei: Arcul aşteptãrii 1914-1915-1916 (Bukarest 1981), 
und in jüngerer Zeit, gheorghe iacob: România în epoca modernizãrii (1859-1939)/
Towards a Modern Romania (1859-1939) (iaºi 2013), insbesondere 85-88. Zur histo-
riographischen diskussion des Themas siehe Boia, „Germanofilii“, 13-32.

 4. N. iorga: Rãzboiul nostru în note zilnice, Bd. i, 19141916 (Craiova o.J.), 8-9: der 
artikel „Franþa ºi germania în cumpãna recunoºtinþei noastre“, veröffentlicht am 
27. Juli 1914.
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 5. siehe ebd., 10: „Frankreich kann nicht untergehen. das wäre eine moralische Ka-
tastrophe für die menschheit. Und wir können durch nichts, auch nicht durch eine 
kleine geste, dazu beitragen, es zu zerstören, denn das wäre ein nationales Verbre-
chen!“; ebd., 18-19, der artikel „de ce iubim Franþa?“, vom 17. august 1914. Zum 
mythos Frankreich im Kontext der rumänischen gesellschaft zu Beginn des Krieges 
siehe die analyse von Boia, die zeigt, dass die gruppe der intellektuellen, die sich mit  
Frankreich identifizierten, „die Welt durch Frankreich sahen“, ein Land, das sie mit al-
len Tugenden ausstatteten; wie im Fall von iorga wurde die Niederlage Frankreichs mit 
„dem Ende der Zivilisation“ gleichgesetzt: Frankreich, das „edel und kunstvoll“ war, 
„das erste in der Weltkultur“, Frankreich, das „die Vereinigung der lateinischen Völker 
anstrebte, italien die helfende Hand reichte und auch uns eine warme Hand reichte, als 
wir die Vereinigung anstrebten, dieses Frankreich ist heute die Beute des Krieges der 
deutschen Herrschaft“. „Wir hassen deutschland nicht, wir lieben Frankreich“, schrieb 
Barbu ªtefãnescu-delavrancea in der Zeitung Der Morgen vom 10. November 1914. 
Er wies darauf hin, dass deutschland „künstliche staaten auf der Weltkarte schaffen 
will“, im gegensatz zu Frankreich, England und russland, die im gegenteil „die Be-
freiung der Völker und die Errichtung von staaten auf ethnischer grundlage“ wollten 
(apud Boia, „Germanofilii“, 68). i. g. ducas Erinnerungen lassen auf eine differenzier-
tere Liebe zu Frankreich schließen, da der politiker die militärischen Ereignisse an der 
Westfront intensiv miterlebte. Er stellt fest, dass „es im Land eine echte strömung der 
Liebe zu Frankreich gab, die auf unsere alten politischen und kulturellen Bindungen 
zurückzuführen ist, auf die Erinnerungen der generationen, die sich in die Quelle 
des Lichts, der Wissenschaft und der Kunst unserer großen lateinischen schwester 
geflüchtet hatten. all dies hatte die frankophilen gefühle rumäniens bis zum paroxys-
mus gesteigert. man konnte keine französischen Farben sehen, ohne Begeisterung  
auszulösen, man konnte keine marseillaise hören, ohne dass das publikum in Ovatio-
nen und Jubel ausbrach“. i. g. duca: Amintiri politice, Bd. i (münchen 1981), 130.

 6. die Neutralität des Konzepts ist eine von der politischen macht erzeugte illusion, 
die oft ein Element der Überzeugung und der symbolischen auferlegung darstellt.

 7. ich beziehe mich hier nicht auf die monarchistische Literatur dieser Zeit, viele der 
ansätze sind lobend. sie verdienen eine umfassendere analyse, die über einige par-
tielle historiografische Versuche, das phänomen zu analysieren, hinausgeht.

 8. die daten stammen aus Anuarul statistic al României/Annuaire Statistique de la Rou
manie (1915-1916) (Bukarest 1919), 174-175 u. 178. Bei den rumänischen Expor-
ten gab es einen Unterschied: Österreich-Ungarn lag an zweiter stelle nach Belgien 
und deutschland an sechster stelle, übertroffen von italien, England, Frankreich 
und den Niederlanden, was die importierten Waren/Tonnen (und den Wert in Lei) 
betrifft (ebd., 176-177 u. 179).

 9. mit mihai Eminescu, i. L. Caragiale usw.
 10. siehe alexandru Zub: De la istoria criticã la criticism. Istoriografia românã la finele 

secolului XIX ºi începutul secolului XX (Bukarest 1985; 2. auflage, 2000: De la istoria 
criticã la criticism. Istoriografia românã sub semnul modernitãþii); siehe auch serinela 
pintilie u. Claudiu-Lucian Topor: Istoricii români ºi lumea germanã în a doua jumãta
te a secolului XIX (iaºi 2008).
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 11. siehe gheorghe iacob (Hg.): Universitatea din Iaºi. De la modelul francez la sistemul 
Bologna (iaºi 2007); gheorghe iacob u. alexandru-Florin platon (Hgg.): Istoria 
Universitãþii din Iaºi (iaºi 2010; 2. überarbeitete auflage, 2014).

 12. Zu diesem Begriff siehe daniel Chirot: Schimbarea socialã întro societate perifericã. 
Formarea unei colonii balcanice, übersetzt u. Nachwort von Victor rizescu (Bukarest 
2002), insbesondere 252-260.

 13. C. rãdulescu-motru zufolge „stand demjenigen, der einen Universitätsabschluss 
hatte, insbesondere einen im ausland erworbenen, eine offene Karriere bevor“. C. 
rãdulescu-motru: Mãrturisiri, hrsg. von Valeriu râpeanu u. sanda râpeanu, Vor-
wort, anmerkungen u. Kommentare von Valeriu râpeanu (Bukarest 1990), 69. 
auch wenn es fetischisiert wurde, war das diplom im meritokratischen Westen eine 
unbestreitbare Bescheinigung intellektueller Kompetenz und eine garantie für sozia-
len Erfolg; siehe dazu Lucian Nastasã: Itinerarii spre lumea savantã. Tineri din spaþiul 
românesc la studii în strãinãtate (18641944) (Cluj-Napoca 2006), 70-94, sowie die 
neuere Studie desselben Historikers: Lucian Nastasã: „Universitãþile occidentale şi 
formarea elitei intelectuale româneşti. Repere asupra migraþiei studenþeşti şi a transfe-
rurilor culturale (1864-1948)“, in: mihai dinu gheorghiu u. mihãiþã Lupu (Hgg.), 
Mobilitatea elitelor în România secolului al XXlea (Piteşti 2008), 60-108.

 14. d. gusti: Opere, Bd. V, Fragmente autobiografice. Autosociologia unei vieþi 1880-1955, 
hrsg., Kommentare, Notizen u. dokumente von Ovidiu Bãdina u. Octavian Neamþu 
(Bukarest 1971), 33-34 u. 306.

 15. als er nach dem Krieg seine Entscheidung für eine peregrinatio academica rechtfer-
tigte, aber auch die wichtige rolle der Universität für die modernen gesellschaften 
unterstrich, zitierte gusti die Formel von Boutmy, dem gründer der École libre de 
sciences politiques in paris, vom Februar 1871, dass die Berliner Universität in se-
dan triumphiert habe: d. gusti: „institutul social român. dupã zece ani de lucru“, 
in: Opere, Bd. iii, hrsg., Kommentare, Notizen u. dokumente von Ovidiu Bãdina 
u. Octavian Neamþu (Bukarest 1970), 69. Zur politik der Vergabe von auslands-
stipendien siehe Nastasã, Itinerarii spre lumea savantã, 84. in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts wurden diejenigen, die die öffentliche agenda in der rumäni-
schen gesellschaft bestimmten – mihail Kogãlniceanu, T. maiorescu, p. p. Carp, m.  
Eminescu, a. d. Xenopol, N. iorga, simion mehedinþi, C. rãdulescu-motru usw. – 
in deutschland akademisch ausgebildet. dies bedeutete eine abkehr von der Tradi-
tion der „achtundvierzieger“ (rumänisch: „paºoptiºti“), junge gelehrte oder solche 
aus finanzkräftigen Familien an französischen Universitäten auszubilden. Für ein 
tieferes Verständnis des Bildes der deutschen Länder und ihrer Bewohner im rumä-
nischen Bewusstsein siehe dumitru Hîncu: „Noi“ şi germanii „noştri“ (1800-1914). 
Un studiu imagologic urmat de Tablouri dintro lume care a fost (Bukarest 1998), 54-
78. siehe auch den bereits erwähnten Band von Boia.

 16. Nicolae petrescu: Memorii, Bd. 1, Plãcerea de a trãi pe alte meridiane, hrsg. u. Vor-
wort von i. Opriºan (Bukarest 2004), 114-115. Für eine umfassende Erinnerungs-
meldung über diejenigen, die in deutschland studiert haben, siehe Nastasã, Itinera
rii spre lumea savantã, 211-262. dies widerspricht Christophe Charle, der eine Krise 
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des deutsch-preußischen Universitätsmodells im späten 19. Jahrhundert feststellt: 
Christophe Charle: „patterns“, in: Walter rüegg (Hg.), A History of the University 
in Europe, Bd. iii, Universities in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries (1800
1945) (Cambridge 2004), 57-61.

 17. Er hat auch einen Vergleich zwischen dem französischen und dem deutschen Uni-
versitätsmilieu am Ende des neunzehnten Jahrhunderts angestellt, der deutschland in 
seiner Offenheit gegenüber der „reinen Wissenschaft“ den Vorzug gab (rãdulescu- 
motru, Mãrturisiri, 40-48). auch für gustis schüler war ihr Lehrer, der in der deut-
schen philosophischen schule ausgebildet wurde, einschüchternd, da er in den so-
zialwissenschaften überlegen war, egal um welches Thema es sich handelte: H. H. 
stahl: Amintiri şi gânduri... din vechea şcoalã a „monografiilor sociologice“ (Bukarest 
1981), 35.

 18. Boia („Germanofilii“, 71) erwähnt, dass 1892 fünf französisch ausgebildete Univer-
sitätsprofessoren auf einen in deutschland studierten professor kamen, während das 
Verhältnis 1914 bei 2:1 lag, d. h. zwischen den in Frankreich ausgebildeten aka-
demikern und denen, die an deutschen Universitäten ausgebildet und promoviert 
wurden.

 19. Ebd., 72.
 20. Constantin rãdulescu-motru: „Naþionalism ºi imperialism“, Noua Revistã Românã, 

Bd. XVi, Nr. 10 (28. september 1914), 141-142; siehe auch: Florin müller: „Cons-
tantin rãdulescu-motru, Noua Revistã Românã ºi construcþia imaginii germaniei în 
anii rãzboiului mondial“, Historia Universitatis Iassiensis, Bd. iX (2018), 81-92.

 21. aus deutscher sicht wurde die Hilfe rumäniens und der rumänischen armee als 
entscheidend für den sieg über russland angesehen. general Ludendorff erklärte 
unverblümt, dass „diese Hilfe kommen musste, auch wenn rumänien dazu hätte 
gezwungen werden müssen“. generalul Ludendorff: Amintiri din rãzboiu, Bd. i (Bu-
karest 1920), 244. die deutschen Vertreter bedauerten, in der Zeit der Neutralität 
rumänien nicht gezwungen zu haben, den Vertrag von 1883 im parlament zu rati-
fizieren, damit er „formale gültigkeit“ erlangte; der Wunsch, das Vertrauen der ru-
mänen zu gewinnen, überwog damals, da indiskretionen (wie vom österreichischen 
diplomaten Czernin angeregt) oder ein Ultimatum lebenswichtige getreideliefe-
rungen gefährdet hätten. Erich von Falkenhayn: Campania armatei a 9a împo triva 
Românilor şi Ruşilor 1916/917, übersetzt von al. Budiº u. C. Franc (Bukarest 1937), 
9 u. 12. die mächte der Entente betrachteten die Fakten sehr viel differenzierter. 
russland zog die Neutralität rumäniens vor, da sich durch den Kriegseintritt ru-
mäniens die Frontlinie für das östliche großreich um etwa 1.000 Kilometer verlän-
gerte; außerdem verfügte der neue verbündete staat aus russischer sicht „sowohl 
zahlenmäßig als auch in Bezug auf ausbildung und ausrüstung über eine schwache 
und unzureichende armee“. mareºalul Finlandei Carl gustaf Emil mannerheim: 
Memorii, Vorwort von Ermei Kanninen, übersetzt von Teodor atanasiu, hrsg. von 
dumitru preda u. adrian pandea (Bukarest 2003), 56.

 22. Nach zweijährigen Verhandlungen schloss rumänien im august 1916 einen ge-
heimvertrag mit den Entente-mächten (Frankreich, England, russland und italien), 
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in dem ihm nach Beendigung der militärischen auseinandersetzungen umfangreiche 
gebiete, vor allem siebenbürgen, die Bukowina und das Banat, zugesprochen werden 
sollten.

 23. in Ermangelung rechtlicher instrumente und in dem Bestreben, die gesellschaftliche 
Ordnung wiederherzustellen, zog sich der rumänische staat aus der moralisch-recht-
lichen Bewertung der angeklagten zurück. in jenen Jahren folgten auf initiative der 
regierung drei königliche dekrete, mit denen Zivilisten und soldaten für kriminelle 
Handlungen amnestiert wurden, die zuvor als „Verrat“ im Krieg angesehen wurden: 
das dekret Nr. 1547 vom 9. april 1920, das die meisten von militärangehörigen 
begangenen straftaten abdeckte, sofern sie nicht gegen das militär- und strafge-
setzbuch verstießen (spionage, Verrat, desertion zum Feind, Verbrechen gegen die 
sicherheit des staates, diebstahl von geld), bezog sich auf militärangehörige, die in 
der Walachei geblieben waren und der armee nicht nach moldawien gefolgt waren 
(Begnadigung derjenigen, die sich „zu Ostern“ verirrt hatten); das dekret Nr. 2009 
vom 4. mai 1920, das auf straftaten von Zivilisten im altreich abzielte, und das de-
kret vom 7. Juni 1922 anlässlich der Hochzeit von prinzessin maria, das auf straf-
taten der propaganda gegen den rumänischen staat abzielte, die durch schriftliche 
medien, nicht aber durch die Verteilung von Flugblättern in den Kasernen erfolgte. 
Cãtãlin Botoºineanu ist der ansicht, dass die Liberalen hier direkt auf C. stere ab-
zielten; in: Cãtãlin Botoºineanu: „Trãdãtori vs. patrioþi la finalul marelui rãzboi. 
Excluderea lui Constantin stere de la Universitatea din iaºi“, Historia Universitatis 
Iassiensis, Bd. Viii (2017), 81-111.

 24. Zwar gab es auch zahlreiche „Exkursionen“ zur Klärung von „Ehrenfragen“ – siehe 
insbesondere mihai Chiper: Pe câmpul de onoare. O istorie a duelului la români (Buka-
rest 2016), 187-213.

 25. Boia, „Germanofilii“, 14-15.
 26. die durchsetzung der „liberalen“ interpretation des Krieges in der rumänischen 

Öffentlichkeit rechtfertigte auch die anschließende Neuauflage des Buches. die Be-
ständigkeit der interpretation wird durch die Nachkriegsausgaben des Werks ge-
währleistet, mit einer dritten, von den Herausgebern überarbeiteten ausgabe im 
Jahr 1989; im rahmen der Hundertjahrfeier wurde 2017 eine anastatische ausgabe 
von Tipomoldova, einem Jassyer Verlag, veröffentlicht.

 27. Für eine interessante darstellung einiger strömungen der öffentlichen meinung, 
auch wenn vielleicht gewisse sarkastische anmerkungen hätten lieber ausbleiben 
sollen, siehe Boia, „Germanofilii“, 137-146 oder radu Tudorancea: Frontul de acasã. 
Propagandã, atitudini şi curente de opinie în România primului rãzboi mondial, 2. über-
arbeitete u. ergänzte auflage (Bukarest 2016), 23-45 u. 46-74.

 28. ªerban rãdulescu-Zoner u. Beatrice marinescu: Bucureºtii în anii Primului Rãzboi 
Mondial (19141918) (Bukarest 1993), 29-30.

 29. duca, Amintiri politice, Bd. i, 131-133, 134-137, 161-162 und 186-198. der libe-
rale Vorsitzende qualifiziert die verschiedenen redner und räumt zwar ein, dass die 
pro-Entente-Bewegung in der Lage ist, die gesellschaft zu mobilisieren, doch ist er 
der ansicht, dass die Kundgebungen der Nationalen aktion (acþiunea Naþionalã) 



Paradigms • 25

„weder imposant genug noch entschlossen genug waren, um die öffentliche Ord-
nung ernsthaft zu stören“.

 30. Es ist schwierig, die auswirkungen dieser mobilisierung zu gunsten der Vereini-
gung mit siebenbürgen und pro-Entente zu messen. die dokumente im National-
archiv, Kreisdirektion Jassy, sowohl die der präfektur Jassy für die Jahre 1914-1916, 
als auch die im archiv des rektors bzw. der Fakultät für Literatur, zeigen die Besorg-
nis der Behörden um die „Energien“ und den „Enthusiasmus“ der Jugend.

 31. siehe deren Liste in Boia, „Germanofilii“, mit kleinen, dem Thema angepassten  
porträts der persönlichkeiten.

 32. das im Bereich der spionageangelegenheiten angesiedelte Thema ist durch viele 
historische Unbekannte gekennzeichnet (es gibt in der Tat keine professionellen 
Untersuchungen zu diesem Thema). Eine 1916 von den rumänischen Behörden 
durchgeführte durchsuchung im Büro von alfred günther, dem generaldirektor 
der Ölgesellschaft steaua românã, führte zur Entdeckung einer Liste von Namen 
aus politik, presse und Kultur, die von den deutschen während der Neutralität ru-
mäniens „gekauft“ wurden, um die öffentliche meinung zugunsten der mittelmäch-
te zu beeinflussen.

 33. C. gane: P. P. Carp ºi locul sãu în istoria politicã a Þãrii, Bd. ii (Bukarest 1936), 524. 
p. p. Carp hatte im parlament erklärt, dass „Ehre, interesse und dankbarkeit uns 
nach deutschland drängen; dort liegt unsere rettung, dort liegt unsere Zukunft“: 
p. p. Carp: România şi Rãzboiul European (Bukarest 1915), 10. siehe auch Politica 
externã a României. Cuvântãrile rostite în discuþia rãspunsului la Mesaj în şedinþele din 
14, 15, 16 şi 18 Decembrie 1915 ale Camerei Deputaþilor de d-nii P. P. Carp ºi C. Stere 
(Iaşi 1915), 8-48.

 34. in der Tat verfasste Nicolae Bãlcescu um die mitte des 19. Jahrhunderts in seinem 
Werk, zu Beginn des Kapitels „Unitatea naþionalã“ (die nationale Einheit) eine ly-
rische Verherrlichung siebenbürgens, in dem er den mythos des ersten Einigers 
heraufbeschwor; das Kapitel wurde zu Beginn des Krieges, 1914, von dem Jour-
nalisten p. Locusteanu eigenständig veröffentlicht, der auch ein Vorwort zu dem 
Werk schrieb, begleitet von einem mobilisierenden gedicht von mircea rãdulescu. 
Nicolae Bãlcescu: Cucerirea Ardealului de cãtre Mihai Viteazul (Bukarest 1914).

 35. Vgl. sorin mitu: Geneza identitãþii naþionale la românii ardeleni (Bukarest 1997); 
Boia, „Germanofilii“, 63-64.

 36. siehe iorga, Rãzboiul nostru în note zilnice, Bd. i, 13-15, 220-222; auch andrei  
Cuºco: „de pãrþi opuse ale baricadei: Constantin stere, Nicolae iorga ºi marele 
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Abstract
With the Germans or Against Them: Political Choice—Cultural Choice? 
The Dynastic Issue in Romania between 1916 and 1918

This study tackles the political and cultural dispute regarding romania’s participation in the world 
war that began in 1914. seen as an opportunity to achieve the political objective of the 19th cen-
tury—namely, the unification of the romanians—the conflict posed a civilizational dilemma for 
the elites of the Old Kingdom, who had to choose which side the country should join. although 
the romanian state and society after 1878 owed much of their political, cultural, academic and 
economic transformation to germany, the majority decided in favor of the Entente powers. in 
the present text we attempt to answer two questions: what were the insidious cultural mechanisms 
that supported, between 1914 and 1916, the prevalent political decision, which in the context 
of war breaking out in Europe leaned towards the Entente instead of the Central powers? ad-
ditionally, we analyze the reasoning behind the choice for Transylvania and the romanians living 
there to the detriment of Bessarabia. also discussed is the manner in which the aversion towards 
germany and the german culture/civilization came to be in the public space of the time (a phe-
nomenon extended to the historiographic field). Furthermore, in the present study we look at the 
positioning of the german dynasty in romania at the center of the political and symbolic debates 
regarding the salvation of the nation and the reconstruction of the state.
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