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Vorwort

Der vorliegende Sammelband basiert auf der internationalen Tagung »Der
Rumänienfeldzug 1916/17 – Erfahrung und Erinnerung«, die vom 26. bis
28. September 2016 an der Hl. Kyrill und Method-Universität in Veliko Tar-
novo (Bulgarien) stattfand. Wir organisierten die Veranstaltung gemeinsam
mit PD Dr. Stefan Minkov (Konstantin-Preslavski-Universität Schumen)
zum Zentenarium und als Folge einer langjährigen Kooperation im Rahmen
des von Prof. Dr. Jürgen Angelow und Prof. Dr. Oliver Janz geleiteten
DFG-Projekts »Der Erste Weltkrieg auf dem Balkan. Der Rumänienfeldzug
1916/17 – Kulturtransfer und kulturelle Dominanz in Militärkoalitionen«,
das an der Freien Universität Berlin angesiedelt war. Die Tagung wurde von
der Fritz Thyssen Stiftung, von der Beauftragten der Bundesregierung für
Kultur und Medien und von der bulgarischen Konstantin-Preslavski-Uni-
versität Schumen finanziell gefördert. Wir bedanken uns herzlich für die ge-
leistete Unterstützung. Daneben gilt unser Dank PDDr. Stefan Minkov, der
federführend die Organisation in Veliko Tarnovo übernahm, wie auch Prof.
Dr. Valentin Spiridonov (Hl. Kyrill und Method-Universität Veliko Tar-
novo), welcher die Veranstaltung wohlwollend begleitete. Unterstützt wur-
den wir in Bulgarien zudemmit großem Engagement von Bianca Weihrauch
(Freie Universität Berlin) und Dimo Georgiev (Konstantin-Preslavski-Uni-
versität Schumen). Abschließend ist die Leistung der drei Sprachen abde-
ckenden Simultanübersetzer auf der Tagung hervorzuheben. Ohne sie wäre
die Kommunikation über Grenzen hinweg nicht möglich gewesen.

Auch bei der Fertigstellung des Sammelbandes haben wir vielfältige Un-
terstützung erfahren, für die wir uns ganz herzlich bedanken möchten. Die
Fritz Thyssen Stiftung gewährte eine großzügige Druckkostenbeihilfe. Prof.
Dr. Oliver Janz schlug den Band in der Schriftenreihe »Krieg und Konflikt«
vor, las Teile des Manuskripts und stand uns bei organisatorischen Fragen
mit Rat und Tat zur Seite. Empfehlungsschreiben stellten uns Prof. Dr. Mar-
tin Clauss (Universität Chemnitz) und Prof. Dr. Sönke Neitzel (Universität
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Potsdam) aus. Die Zusammenarbeit mit Jürgen Hotz (Campus Verlag
Frankfurt a.M.) gestaltete sich effizient, unkompliziert und äußerst ange-
nehm. Da viele unserer Autoren keine Muttersprachler sind, bedurften ihre
Beiträge oft einer stärkeren sprachlichen Überarbeitung. Hier wurden wir
kompetent durch Madeleine LaRue (Freie Universität Berlin), Oliver Glatz
(Berlin) und Ralf Gnosa (Mönchengladbach) unterstützt, wobei Madeleine
LaRue die englischsprachigen Beiträge und Ralf Gnosa die deutschsprachi-
gen Beiträge lektorierte. Oliver Glatz übernahm das Endlektorat samt Re-
gister. Eine große Hilfe waren uns daneben Arzu Celep (Freie Universität
Berlin), die die türkischsprachigen Titel ins Englische übersetzte, und Dr.
Romaniţa Constantinescu (Universität Heidelberg), welche die rumänischen
Begriffe kontrollierte. Die Gelder für das Lektorat stellten die Deutsche For-
schungsgemeinschaft und die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur
und Medien zur Verfügung. Unser größter Dank gilt unseren Autoren aus
Bulgarien, Deutschland, Großbritannien, Österreich, Rumänien, der
Schweiz, Serbien, der Türkei und den USA, mit denen die Zusammenarbeit
eine große Freude war.

Berlin, im Herbst 2018

Gundula Gahlen Deniza Petrova Oliver Stein



Der rumänische Kriegsschauplatz
1916 bis 1918 als Ort disparater
Erfahrungen
Gundula Gahlen, Deniza Petrova, Oliver Stein

Am Abend des 27. August 1916 erklärte Rumänien Österreich-Ungarn den
Krieg und rückte in Siebenbürgen ein. Als diese Nachricht am folgenden
Tag von den Zeitungen in aller Welt verkündet wurde, löste sie in den En-
tentestaaten große Hoffnungen aus. Bei den Angehörigen der Mittelmächte
hingegen dominierten tiefgreifende Sorgen. Auf beiden Seiten glaubten nun
viele, dass das Ende des Krieges kurz bevorstehe. »I hope and pray it may
shorten this Horrible [sic] war« 1, schrieb die Ehefrau des britischen Premi-
erministers Asquith in ihr Tagebuch, während zur gleichen Zeit ein hoch-
rangiger deutscher Offizier resigniert konstatierte, »daß das Ende für uns
immer näher rückt […]. Wir gehen einer schweren Katastrophe entgegen«.2
Diejenigen auf Seiten der Mittelmächte, die nicht ganz so pessimistisch in
die Zukunft blickten, befürchteten zwar keine baldige Kriegsniederlage, je-
doch immerhin eine weitere opferreiche Verlängerung des Krieges, bis – wie
ein deutscher Generalstabsoffizier schrieb – »600.000 Rumänen noch ge-
schlagen sind und dafür […] wieder unzählige deutsche Soldaten in’s Gras
beißen« müssen.3 Wieder war eine weitere Region Europas in den Strudel
des Ersten Weltkrieges hineingezogen worden, doch das baldige Ende des
Weltkrieges sollte sich nicht einstellen. Stattdessen führten die folgenden
——————
1 Tagebucheintrag von Margot Asquith vom 29.08.1916, zitiert nach Margot Asquith's Great
War Diary 1914–1916. The View from Downing Street, hrsg. von Michael Brock und Eleanor
Brock, Oxford/New York 2014, S. 279.
2 Tagebucheinträge des Vizeadmirals Albert Hopmann vom 28. und 29.08.1916, zitiert nach
Albert Hopman, Das ereignisreiche Leben eines »Wilhelminers«. Tagebücher, Briefe, Aufzeichnungen
1901–1920, hrsg. von Michael Epkenhans, München 2004, S. 858, 860.
3 Tagebucheintrag von Albrecht von Thaer vom 28.08.1916, zitiert nach Albrecht von
Thaer, Generalstabsdienst an der Front und in der OHL. Aus Briefen und Tagebuchaufzeichnungen
1915–1919, hrsg. von Siegfried A. Kaehler unter Mitarbeit von Helmuth Rönnefahrt, Göt-
tingen 1958, S. 86f.
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Kriegsereignisse in Siebenbürgen und in Rumänien innerhalb von nur weni-
gen Monaten zu einem »Siegeszug« der Mittelmächte.4 Mit der Eroberung
des Großteils von Rumänien konnten sie lebensnotwendige Ressourcen in
Besitz nehmen, die ihnen eine weitere Fortführung des Krieges auf längere
Sicht erst ermöglichten. Der Erste Weltkrieg aber sollte noch über zwei wei-
tere Jahre dauern, bis er mit dem Sieg der Entente endete.

Auch wenn die Kriegsereignisse in Rumänien letztlich den Ausgang des
Ersten Weltkrieges nicht entschieden, so lohnt es sich doch, ihnen eine weit
größere Beachtung zuzuwenden, als dies bislang geschehen ist. Gerade die-
ser Kriegsschauplatz bietet die Chance, durch eine multiperspektivische Un-
tersuchung eine ganze Reihe von Phänomenen und Problemen herauszu-
kristallisieren, die sowohl für die Geschichte des Ersten Weltkrieges als auch
für die Geschichte der Region von wesentlicher Bedeutung sind. Was den
Krieg in Rumänien so überaus interessant macht, ist die besondere Diversi-
tät, die dieses Ereignis und sein Raum widerspiegeln. Schon die Zeitgenos-
sen haben erkannt, dass diesem Krieg, wie Generalleutnant Ernst Kabisch
bemerkte, »etwas Merkwürdiges«5 innewohnt.

Dies beginnt bereits bei den unterschiedlichen topographischen und kli-
matischen Verhältnissen im Land, die dazu führten, dass die Kriegführung
wechselnden Bedingungen unterlag und ganz verschiedene Formen an-
nahm. Auf den Gebirgskrieg folgte der Kampf in der Ebene, auf den Bewe-
gungskrieg folgte der Stellungskrieg. Von noch größerer Relevanz aber er-
scheint die Diversität der in diesen Krieg involvierten Gruppen, seien es
Kombattanten oder Nichtkombattanten: War die umkämpfte Region bereits
stark multiethnisch geprägt, so wurden durch die beiden Kriegsparteien zu-
dem noch Truppen aus sieben Staaten eingesetzt, die zum Teil selbst wiede-
rum ethnisch heterogen waren.6Daher lassen sich im Rumänienfeldzug und
——————
4 Die Begrifflichkeit »Siegeszug« hat sich unmittelbar nach dem Feldzug etabliert, wie so-
gleich mehrere zeitgenössische Buchtitel deutlich machen: Vgl. Friedrich Willy Frerk, Der
Siegeszug durch Rumänien, Siegen/Leipzig 1917; Alfred von Olberg, Der Siegeszug durch Ru-
mänien. Auf den Spuren unserer Armee, Berlin 1918; Erich von Falkenhayn, Der Siegeszug durch
Siebenbürgen, Berlin 1921; vgl. ferner auch Ernst Wiesner (Hrsg.),Adler, Doppelaar und Halb-
mond. Deutschland, Österreich-Ungarn, Bulgarien und die Türkei. Der Verbündeten Siegeszug durch
Balkan und Orient, Hamburg o.J. Vgl. zur Ereignisgeschichte den einleitenden Abriss im
Beitrag von Mihai-Octavian Groza in diesem Band.
5 Ernst Kabisch, Der Rumänienkrieg 1916, Berlin 1938, S. 195.
6 So dienten z.B. Angehörige der rumänischen Minderheit in der k.u.k. Armee und Ange-
hörige der deutschen, bulgarischen und türkischen Minderheit in der rumänischen Armee.
Vgl. hierzu insbesondere Liviu Maior, Romanians in the Habsburg Army. Forgotten Soldiers and
Officers, Bucharest 2004.
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in der sich anschließenden Zeit von Besatzung und Stellungskrieg ganz un-
terschiedliche Formen und Konstellationen der Begegnung ermitteln, die
teilweise auch quer zu den vorgegebenen Freund-Feind-Schemata verlaufen.
Auf einem verhältnismäßig gut überschaubaren Raum trafen Akteure und
Beteiligte zusammen, die sich sowohl in ihren kulturellen Prägungen und
Identitäten und in ihren Bildern vom jeweils »Anderen« als auch in ihren
Interessen und Zielen unterschieden. Dies macht den rumänischen Kriegs-
schauplatz zu einem Ballungsraum für interkulturelle Begegnungen im Krieg
wie auch für Interessenkonflikte innerhalb der beiden Kriegsbündnisse bzw.
zwischen Besatzern und Besetzten. Geradezu paradigmatisch zeigen sich
hier die Schwierigkeiten, mit denen heterogen und asymmetrisch zusam-
mengesetzte Koalitionsarmeen im Ersten Weltkrieg zu kämpfen hatten.

Zu den Charakteristika, die den Rumänienfeldzug von zahlreichen ande-
ren Kriegsschauplätzen unterscheiden, zählt das Ausmaß an Entgrenzung
der Gewalt, die sich vor allem in Übergriffen gegen die Zivilbevölkerung
und gegen Kriegsgefangene manifestierte. Die in der Region äußerst dyna-
mische Grenzziehung – der Grenzverlauf zwischen Rumänien und Bulga-
rien veränderte sich zwischen 1913 und 1919 dreimal, bis er 1940 endgültig
geregelt wurde – führte zu stetigen Spannungen zwischen ethnischen Iden-
titäten, lokalen Interessen und politischen Loyalitäten.7

——————
7 Vgl. Deniza Petrova, Wahrnehmung und Darstellung von Raum und Grenzen. Die
Dobrudscha in bulgarischen literarischen Texten über den Ersten Weltkrieg, in: Olivia
Spiridon (Hrsg.), Textfronten. Perspektiven auf den Ersten Weltkrieg im südöstlichen Europa, Stutt-
gart 2015, S. 93–107, hier S. 96.
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Territoriale Entwicklung Rumäniens 1861-1947, Urheber: Kryston, 2008
URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Romania-Territory.png.

Hinzu kam eine in der Region verankerte Tradition der Kriegführung zum
Tragen, die keine klare Grenze zwischen Kombattanten und Nichtkombat-
tanten zog.8 Die Gewalt und ihre Motivationen verweisen auf diese beson-
deren Verhältnisse in der Region. Denn für die lokalen Akteure war dieser

——————
8 Vgl. Immanuel Geiss, Der Balkan als historische Konfliktregion, in: Jürgen Evert (Hrsg.),
Balkan. Eine historische Konfliktregion in Geschichte und Gegenwart, Stuttgart 1997, S. 21–36, bes.
S. 25f.; Jürgen Angelow, Die Mittelmächte im Rumänienfeldzug von 1916/17. Kulturelle
Transfers und Erinnerungskultur, in: Militärgeschichtliche Zeitschrift 66 (2007), S. 132–144,
hier S. 137f. Zur Frage von Übergriffen in der Kriegführung südosteuropäischer Armeen
vgl. Richard Georg Plaschka, Avantgarde des Widerstands. Modellfälle militärischer Auflehnung
im 19. und 20. Jahrhundert, Wien u.a. 2000, S. 96; Björn Opfer, Im Schatten des Krieges. Besat-
zung oder Anschluss – Befreiung oder Unterdrückung? Eine komparative Untersuchung über die bulga-
rische Herrschaft in Vardar-Makedonien 1915–1918 und 1941–1944, Münster 2005, S. 156–
162; Dardan Gashi/Ingrid Steiner, Albanien. Archaisch, orientalisch, europäisch, Wien 1997, S.
133–144; Oswald Überegger, »Verbrannte Erde« und »baumelnde Gehenkte«. Zur euro-
päischen Dimension militärischer Normübertretungen im Ersten Weltkrieg, in: Sönke
Neitzel/Daniel Hohrath (Hrsg.), Kriegsgreuel. Die Entgrenzung der Gewalt in kriegerischen Kon-
flikten vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert, Paderborn u.a. 2008, S. 241–278, hier S. 272f.
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Kampf nichts anderes als eine Fortführung der beiden Balkankriege. Das
erfolgreiche Werben der beiden Kriegsparteien um weitere Bündnispartner
auf dem Balkan hat somit den bereits bestehenden, wenn auch unterbroche-
nen regionalen Konflikt der südosteuropäischen Staaten in den Weltkrieg
der Großmächte integriert und folglich globalisiert. In dem doppelten Cha-
rakter dieses Krieges, also der Gleichzeitigkeit seiner regionalen und globa-
len Funktion, liegt ein wesentlicher Schlüssel zum Verständnis seiner Beson-
derheiten.

Die vielfältigen Erscheinungsformen des Krieges und die ethnische
Diversität der am Kriege Beteiligten schlugen sich nach dem Ersten Welt-
krieg schließlich auch in den persönlichen und kollektiven Erinnerungen nie-
der. In den jeweiligen Gesellschaften und Staaten bildeten sich unterschied-
liche Perspektiven auf das Ereignis heraus, welche in den Erinne-
rungskulturen bis heute ihren Niederschlag finden. Umso wichtiger er-
scheint gerade bei einem derart komplexen Thema ein multiperspektivischer
und transnationaler Ansatz, wie ihn im vorliegenden Band Historiker aus
verschiedenen Ländern anwenden, um gemeinsam Erkenntnisse über den
rumänischen Kriegsschauplatz und seine Bedeutung für den Ersten Welt-
krieg und für die Geschichte des Balkans zu gewinnen.

Zum Forschungsstand

Ein Blick auf den Forschungsstand macht deutlich, dass der rumänische
Kriegsschauplatz ungeachtet seiner Relevanz bei weitem noch nicht ausrei-
chend untersucht ist. In der westlichen Historiographie war die Beschäfti-
gung mit dem Ersten Weltkrieg allzu lange auf die Front im Westen kon-
zentriert. Noch während des Krieges sind in Deutschland populäre
Kriegsbücher über den Vormarsch in Rumänien entstanden, die eine propa-
gandistische Absicht verfolgten.9 In der Zwischenkriegszeit folgten einige
operationsgeschichtlich ausgerichtete Studien.10 Nach 1945 jedoch beschäf-
tigte sich die Forschung kaum mehr mit dem Ersten Weltkrieg im Osten

——————
9 Vgl. Franz Carl Endres,Der Krieg gegen Rumänien. Eine kurze zusammenfassende Übersicht, Mün-
chen 1917; Adolf Köster, Die Sturmschar Falkenhayns. Kriegsberichte aus Siebenbürgen und Ru-
mänien, München 1917.

10 Vgl. Frantz Rudolf, Der Feldzug gegen Rumänien, in: Der große Krieg 1914–1918, Bd. 2:
Der deutsche Landkrieg, T. 2, hrsg. von M. Schwarte, Leipzig 1923; Ernst Kabisch, Der
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und Südosten. Zu sehr hatten die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges mit
ihren fundamentalen Auswirkungen auf diese Regionen das Interesse am
vorangegangen Weltkrieg in den Hintergrund gedrängt.11 Eine Ausnahme
bilden lediglich die Studien des US-amerikanischen Historikers Glenn Tor-
rey, der seit den 1960er Jahren kontinuierlich politik- und operationsge-
schichtliche Beiträge über Rumänien im Ersten Weltkrieg publizierte.12
Auch führte das Interesse der Forschung an der Koalitionskriegführung
Deutschlands undÖsterreich-Ungarns mitunter dazu, den Blick auf den Bal-
kan13 zu richten, wo die Differenzen zwischen beiden Mächte besonders
deutlich wurden.14 Daneben entstanden einige diplomatiegeschichtliche Ar-
beiten über die Versuche der Mittelmächte und der Entente, die zunächst
neutralen Staaten Südosteuropas zum Kriegseintritt zu bewegen.15 Doch

——————
Rumänienkrieg; Der Weltkrieg 1914–1918, bearb. im Reichsarchiv, 14 Bde., Berlin [u.a.]
1925–1956, insb. Bd. 11: Die Kriegführung im Herbst 1916 und im Winter 1916/17, Ber-
lin 1938. Siehe für den breiteren Kontext Markus Pöhlmann, Kriegsgeschichte und Geschichts-
politik: der Erste Weltkrieg. Die amtliche deutsche Militärgeschichtsschreibung 1914–1956, München
u.a. 2002, S. 196.

11 Vgl. Gerhard P. Groß, Einleitung, S. 2, in: ders. (Hrsg.), Die vergessene Front – der Osten
1914/15. Ereignis, Wirkung, Nachwirkung, Paderborn u.a. 2006, S. 1–9; Stig Förster, Einlei-
tende Bemerkungen, in: ebd., S. 29–34, hier S. 29.

12 Viele seiner Studien finden sich gesammelt in Glenn E. Torrey, Romania and World War I.
A Collection of Studies, Iaşi 1998.

13 Unter dem Begriff »Balkan« werden hier all jene Gebiete und Staaten verstanden, die ihm
im zeitgenössischen Diskurs des frühen 20. Jahrhunderts zugerechnet wurden. Dazu ge-
hörte neben dem südlich von der Donau und Save gelegenen Teil Südosteuropas ein-
schließlich Dalmatiens zumeist auch Rumänien. Vgl. zum Begriff und zur Verortung des
Balkans insbesondere den Beitrag von Holm Sundhaussen, der dafür plädiert, »jenseits
der affektiven stereotypen Merkmale [...] den Balkan als Raum sui generis zu verstehen«.
Holm Sundhaussen, Europa balcanica. Der Balkan als historischer Raum Europas, in: Ge-
schichte und Gesellschaft 25 (1999), S. 626–653, hier S. 628. Der Beitrag ist eine direkte Aus-
einandersetzung mit den Thesen von Maria Todorova, Die Erfindung des Balkans. Europas
bequemes Vorurteil, Darmstadt 1999. Vgl. daneben auch den Artikel zum Balkan im Lexikon
zur Geschichte Südosteuropas, in dem der Balkan als geographischer Begriff, als histori-
scher Raum, als Kulturlandschaft wie auch als »mental map« behandelt wird. Art. Balkan,
in: Holm Sundhaussen/Konrad Clewing (Hrsg.), Lexikon zur Geschichte Südosteuropas, 2.
erw. und akt. Aufl., Wien u.a. 2016, S. 110–120.

14 Vgl. v. a. Gerard E. Silberstein, The Troubled Alliance. German-Austrian Relations 1914 to 1917,
Lexington 1970, S. 129–247; ferner auch Gary W. Shanafelt, The Secret Enemy. Austria-
Hungary and the German Alliance, 1914–1918, New York 1985. Vgl. neuerdings auch Jan
Vermeiren, The First World War and German National Identity. The Dual Alliance at War, Cam-
bridge 2016.

15 Anne Christine Holden, Bulgaria’s Entry into the First World War. A Diplomatic Study, 1913–
1915, Urbana/Ill. 1976; Wolfgang-Uwe Friedrich, Bulgarien und die Mächte 1913–1915. Ein
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blieb insgesamt gesehen das Forschungsinteresse der Historiker in Westeu-
ropa und Amerika an diesem Kriegsschauplatz weiterhin eng begrenzt und
die Tendenz der Marginalisierung und Ausblendung des Balkans aus dem
Gesamtkontext des Ersten Weltkriegs vorherrschend.16

Erst in jüngster Zeit hat die verstärkte Beschäftigung mit der Ostfront
dazu geführt, dass sich westliche Historiker in zunehmendem Maße auch

——————
Beitrag zur Weltkriegs- und Imperialismusgeschichte, Stuttgart 1985; James M. Potts, The Loss
of Bulgaria, in: Alexander Dallin u.a. (Hrsg.), Russian Diplomacy and Eastern Europe 1914–
1917, New York 1963, S. 194–234; Udo Haupt, Die Rumänienpolitik Deutschlands und Öster-
reich-Ungarns vom Rücktritt Bismarcks bis zum Ausbruch des ersten Balkankrieges (1890–1912),
Würzburg 1976. Auch in jüngster Zeit erschienen mehrere diplomatiegeschichtlich ausge-
richtete Arbeiten: Jean-Noël Grandhomme, La Roumanie. De la Triplice à l'Entente 1914–
1919, Saint-Claud 2009; Alma Hannig, The Land of Contrasts and Contradiction. Percep-
tions of Romania among the Austro-Hungarian Diplomats on the Eve of the Great War,
in: Claudiu-Lucian Topor/Daniel Cain/Alexandru Istrate (Hrsg.), Through the Diplomat's
Eyes. Romanian Social Life in the Late 19th and Early 20th Century, Kaiserslautern 2016, S. 73–
96; Michael Jonas, Romanian Neutrality in Context: Comparative Remarks on Romania
and Sweden during the First World War, in: Claudiu-Lucian Topor/Alexander Rubel
(Hrsg.), »The Unknown War« from Eastern Europe. Romania between Allies and Enemies (1916–
1918), Konstanz 2017, S. 17–50.

16 Vgl. hierzu Bernd Hüppauf, Eine dritte Front – Der kulturelle Diskurs zum Ersten Welt-
krieg auf dem Balkan, in: Spiridon (Hrsg.), Textfronten, S. 25–53; Jürgen Angelow, Der
Erste Weltkrieg auf dem Balkan – Neue Fragestellungen und Erklärungen, in: Arnd Bau-
erkämpfer/Elise Julian (Hrsg.), Durchhalten! Krieg und Gesellschaft im Vergleich 1914–1918,
Göttingen 2010, S. 178–194; ders., Die Mittelmächte im Rumänienfeldzug von 1916/17.
Kulturelle Transfers und Erinnerungskultur, in:Militärgeschichtliche Zeitschrift 66 (2007), Nr.
1, S. 132–144; Edgar Hösch, Südosteuropa in der Historiographie der Bundesrepublik
nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 1980er Jahre, in: Dittmar Dahlmann (Hrsg.), Hun-
dert Jahre Osteuropäische Geschichte, Stuttgart 2005, S. 107–119.
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mit dem Krieg auf dem Balkan und speziell in Rumänien auseinanderset-
zen.17Dies geschieht unter ganz verschiedenen Fragestellungen und Metho-
den, was Ansätze einer modernen Operationsgeschichte18 ebenso ein-
schließt wie die Untersuchung von Kriegserfahrung19 und Besatzungs-

——————
17 Bernhard Chiari/Gerhard P. Groß (Hrsg.), Am Rande Europas? Der Balkan – Raum und
Bevölkerung als Wirkungsfelder militärischer Gewalt, München 2009; Jürgen Angelow u.a.
(Hrsg.), Der Erste Weltkrieg auf dem Balkan. Perspektiven der Forschung, Berlin 2011; Spiridon
(Hrsg.), Textfronten; Angelow, Der Erste Weltkrieg auf dem Balkan, S. 178–194. Ein Bei-
spiel für die mittlerweile stärkere Berücksichtigung des rumänischen Kriegsschauplatzes
sind auch die immerhin 127 Treffer, welche unter dem Stichwort »Romania« in der On-
line-Enzyklopädie 1914–1918-online. International Encyclopedia of the First World War zu
finden sind. URL: http://encyclopedia.1914-1918-online.net.

18 Glenn E. Torrey, The Romanian Battlefront in World War I, Lawrence 2011; Michael B. Bar-
rett, Prelude to Blitzkrieg. The 1916 Austro-German Campaign in Romania, Bloomington 2013;
Gerhard P. Groß, Ein Nebenkriegsschauplatz. Die deutschen Operationen gegen Rumä-
nien 1916, in: Jürgen Angelow u.a. (Hrsg.), Der Erste Weltkrieg auf dem Balkan. Perspektiven
der Forschung, Berlin 2010, S. 143–158; Christian Stachelbeck,Militärische Effektivität im Ers-
ten Weltkrieg. Die 11. Bayerische Infanteriedivision 1915–1918, Paderborn u.a. 2010.

19 Gundula Gahlen, Erfahrungshorizonte deutscher Soldaten im Rumänienfeldzug 1916/17,
in: Chiari/Groß (Hrsg.), Am Rande Europas?, S. 137–158; dies., German War Participants’
Spatial Experiences in Romania 1916–1918, in: Topor/Rubel (Hrsg.), »The UnknownWar«,
S. 173–190; Axel Bader, Der Rumänienfeldzug 1916. Der Kriegsalltag und seine Bewälti-
gung durch die deutschen Soldaten, in: Österreich in Geschichte und Literatur 51 (2007), S.
194–209; Michael Kroner, Wie deutsche Armeeangehörige im Ersten Weltkrieg Rumä-
nien erlebten, in: Südostdeutsche Vierteljahresblätter 45 (1996), S. 305–316; Cornelia Rauh-
Kühne, »Gelegentlich wurde auch geschossen.« Zum Kriegserlebnis eines deutschen Of-
fiziers auf dem Balkan und in Finnland, in: Gerhard Hirschfeld u.a. (Hrsg.), Kriegserfahrun-
gen. Studien zur Sozial- und Mentalitätsgeschichte des Ersten Weltkrieges, Essen 1997, S. 146–169;
Bernhard Bachinger, Herausforderung Balkan. Erfahrungswelten deutschsprachiger Sol-
daten an der Saloniki-Front 1915–1918, in: ders./Wolfram Dornik (Hrsg.), Jenseits des
Schützengrabens. Der Erste Weltkrieg im Osten. Erfahrung – Wahrnehmung – Kontext, Inns-
bruck/Wien/Bozen 2013, S. 285–304; Jean-Jacques Becker, La guerre dans les Balkans
(1912–1919), in:Matériaux pour l'histoire de notre temps 71/1 (2003), S. 4–16; David D. Ham-
lin, »Wo sind wir?« Orientalism, Gender and War in the German Encounter with Roma-
nia, in: German History 28 (2010), S. 424–452; Oliver Stein, »Wer das nicht mitgemacht hat,
glaubt es nicht.« Erfahrungen deutscher Offiziere mit den bulgarischen Verbündeten
1915–1918, in: Angelow u.a. (Hrsg.), Der Erste Weltkrieg auf dem Balkan, S. 271–287.
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politik20 oder eine Annäherung an den Themenkomplex der entgrenzten
Gewalt21, um nur einige der wichtigsten Bereiche herauszugreifen.

Während der rumänische Kriegsschauplatz in der westlichenWeltkriegs-
forschung somit erst seit wenigen Jahren mit innovativen Ansätzen eine ein-
gehendere Beachtung findet und nach wie vor häufig bei der Beschäftigung
mit dem Ersten Weltkrieg ausgeblendet wird,22 beschäftigen sich die rumä-
nische und bulgarische Historiographie schon seit Langem intensiv mit die-
sem Krieg, wobei auch hier klare Konjunkturphasen feststellbar sind. Nach
dem Krieg wurden dort zahlreiche Tagebücher und Memoiren publiziert.23

——————
20 David D. Hamlin, Germany's Empire in the East. Germans and Romania in an Era of Globaliza-
tion and Total War, Cambridge 2017; ders., »Dummes Geld«. Money, Grain, and the Oc-
cupation of Romania in WWI, in: Central European History 42 (2009), S. 451–471; Lisa May-
erhofer, Zwischen Freund und Feind. Deutsche Besatzung in Rumänien 1916–1918, München
2010; dies., Making Friends and Foes. Occupiers and Occupied in First World War Ro-
mania, 1916–1918, in: Heather Jones/Jennifer O'Brien/Christoph Schmidt-Supprian
(Hrsg.), Untold War. New Perspectives in First World War Studies, Leiden 2008, S. 119–149;
Tamara Scheer, Zwischen Front und Heimat. Österreich-Ungarns Militärverwaltungen im Ersten
Weltkrieg, Frankfurt a.M. u.a. 2009; Günther Klein, Die deutsche Besatzung in Rumänien
von 1916 bis 1918 im Lichte der Weltkriegsmemorialistik, in: Krista Zach (Hrsg.),Deutsche
und Rumänen in der Erinnerungsliteratur. Memorialistik aus dem 19. und 20. Jahrhundert als Ge-
schichtsquelle, München 2005, S. 145–160; Harald Heppner, Im Schatten des »Großen Bru-
ders«. Österreich-Ungarn als Besatzungsmacht in Rumänien 1916–1918, in: Österreichische
Militärische Zeitschrift 45 (2007), S. 317–322; ders., Occupation comme problème organisa-
tionnel: L'Autriche-Hongrie en Roumanie 1917/18, in: Historical Yearbook (Bucharest) 6
(2009), S. 3–14; ders., »System an seiner Grenze« oder Zufall? Österreich-Ungarn als Be-
satzungsmacht in Rumänien 1916/18, in: Gerald Lamprecht (Hrsg.), Zonen der Begrenzung.
Aspekte kultureller und räumlicher Grenzen in der Moderne, Bielefeld 2012, S. 51–58; ders., Nach-
richten zwischen den Zeilen. Theorie und Realität der Deutschen Militärverwaltung in
Rumänien 1916–1918, in: Alfred Ableitinger (Hrsg.), Licence to Detect. Festschrift für Siegfried
Beer zum 65. Geburtstag, Graz 2013, S. 202–211; Stefan Minkov, Der Status der Nord-
Dobrudscha im Kontext des deutsch-bulgarischen Verhältnisses im Ersten Weltkrieg, in:
Angelow u.a. (Hrsg.), Der Erste Weltkrieg auf dem Balkan, S. 241–255.

21 Björn Opfer-Klinger, Ein unaufgearbeitetes Kapitel südosteuropäischer Nationalge-
schichte. Bulgarische Kriegsgreuel 1912–1918, in: Daniel Hohrath/Sönke Neitzel (Hrsg.),
Kriegsgreuel. Die Entgrenzung der Gewalt in kriegerischen Konflikten vom Mittelalter bis ins 20. Jahr-
hundert, Paderborn u.a. 2008, S. 279–292.

22 Für diesen immer noch existierenden Trend ist die Sonderausstellung im Deutschen His-
torischen Museum »1914–1918. Der Erste Weltkrieg«, die vom 29. Mai bis 30. November
2014 anlässlich des Zentenariums zu sehen war, ein Beispiel. Diese hatte das Ziel, eine
Vielzahl von Kriegsschauplätzen vorzustellen, ließ aber die rumänische Front unbehan-
delt.

23 Exemplarische rumänische Darstellungen der Vorkriegsjahre aus der Feder militärischer
Akteure: Alexandru Lupascu-Stejar, Din războiul României in lumina adevărului [Der Krieg
Rumäniens im Licht der Wahrheit], Bucureşti 1921; Constantin Kiriţescu, Istoria războiului
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Zugleich setzte sich die Historiographie intensiv mit dem Krieg auseinan-
der.24 Sowohl in Rumänien als auch in Bulgarien wurde der Krieg dabei als
Kampf für das nationale Ideal der Vereinigung aller Volksangehörigen in
einem Staat gedeutet. Nach der Machtübernahme durch die Kommunisten
folgte ein über Jahrzehnte andauerndes Tabu, den Ersten Weltkrieg in For-
schung und Kunst zu thematisieren. Nationale Perspektiven auf den nun als
»imperialistisch« gedeuteten Krieg wichen dem ideologisch postulierten in-
ternationalen Diskurs.25 Erst in den 1970er Jahren wurden mit der instru-
mentalisierten Wiederkehr einer nationalen Perspektive erneut vor allem
diplomatie- und operationsgeschichtliche Fragen des Krieges behandelt. Da-
bei passten die dem Establishment nahestehenden Autoren ihre Forschun-
gen in das marxistische Dogma ein.26 Mit der politischen Wende in den

——————
pentru întregirea României: 1916–1919 [Geschichte des Krieges zur Vereinigung Rumäniens:
1916–1919], Bucureşti 1922; Sterea Costescu, Din carnetul unui căpitan. Însemnări şi amintiri
din războiul pentru întregirea neamului (1 august 1916–1 aprilie 1917) [Aus dem Notizbuch eines
Hauptmanns. Rückblicke und Erinnerungen aus dem Krieg für die Vereinigung der Na-
tion (1. August 1916–1. April 1917)], Focşani 1927; Gheorghe Dabija, Armata română în
războiul mondial 1916–1918 [Die rumänische Armee im Weltkrieg 1916–1918], Bd. 1,
Bucureşti 1936.

24 Für eine Übersicht der bulgarischen Historiographie siehe Stefan Minkov, Historiography
1918–Today: Bulgaria (South East Europe), in: Ute Daniel/Peter Gatrell/Oliver Janz u.a.
(Hrsg.), 1914–1918-online. International Encyclopedia of the First World War, issued by Freie
Universität Berlin, Berlin 2014-10-08. DOI: http://dx.doi.org/10.15463/ie1418.10429.
Vgl. zur rumänischen Forschung bis 1989 den Überblick von Radu Marza, World War I
as Reflected in the Romanian Historiography (1914–1989), in: Antonello Biagini/Gio-
vanna Motta (Hrsg.), The First WorldWar. Analysis and Interpretation, Bd. 1, Cambridge 2014,
S. 43–59; Glenn Torrey, Some Recent Literature on Romania's Role in the First World
War, in: East European Quarterly 14 (1980), S. 189–206; ders., Romanian Historiography on
the First World War, in: Military Affairs 1 (1982), S. 25–28; Patrice M. Dabrowski/Stefan
Troebst, Geschichtspolitik und Erinnerungskulturen in Ostmittel- und Südosteuropa
(1791–1989), in: Agnieszka Gąsior/Agnieszka Halemba/Stefan Troebst (Hrsg.), Ge-
brochene Kontinuitäten. Transnationalität in den Erinnerungskulturen Ostmitteleuropas im 20. Jahr-
hundert, Köln u.a. 2014, S. 17–72.

25 Vgl. Maria Bucur, Heroes and Victims. Remembering War in Twentieth-Century Romania,
Bloomington 2009; Deniza Petrova, Der Rumänienfeldzug 1916/17 in der bulgarischen
Kriegserinnerungskultur, in: Angelow u.a. (Hrsg.), Der Erste Weltkrieg auf dem Balkan, S.
257–269; ClaudiaWeber,Auf der Suche nach der Nation. Erinnerungskultur in Bulgarien von 1878
bis 1944, Berlin 2006.

26 Exemplarisch vgl. Vasile Alexandrescu, Romania in World War I. A Synopsis of Military His-
tory, Bucharest 1985; Ilie Ceauşescu u.a. (Hrsg.), România în anii primului război mondial [Ru-
mänien im Ersten Weltkrieg], Bd. 1, Bucureşti 1987; Simeon Damjanov, Bălgarija i bal-
kanskite strani po vreme na vojnite 1912–1918 [Bulgarien und die Balkanstaaten während der
Kriege 1912–1918], Sofia 1986.




