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Karl (1854–1914) und  
Mathilde Uhlirz (1881–1966)

Neue Gesichtspunkte zur Biografie zweier Grazer Historiker

Von Johannes h o l e s c h o f s k y

das leben und die schriften von karl uhlirz, der als mediävist, spezialist 
für Wiener lokalgeschichte, politisch engagierter und auch als geschichts-
theoretiker von bedeutung war, blieben bis dato nahezu völlig unerforscht und 
uneingeordnet.1 das leben und Werk seiner tochter, der grazer mediävistin 
und österreichhistorikerin mathilde uhlirz, wurden zwar in mehreren Publi-
kationen dargestellt. die vorhandene literatur über mathilde uhlirz lässt je-
doch meines erachtens einige wichtige fragen offen und alternative Perspek-
tiven unbeachtet.2 einige dieser fragen sollen in den folgenden ausführungen 

 1 Walter höflechner, das historische seminar der karl-franzens-universität graz, graz 2007, 
78–80. nekrologe zu karl uhlirz: emil von ottenthal, in: miög 36 (1915), 214–216; 
oswald redlich, in: öaW almanach 64 (1914), 452–454; heinrich ritter von srbik, in: 
ZhVst 12 (1914), 1–8. ferner: Johann loserth, in: tagespost (24.3.1914), 1f. lexikaein-
träge: doris corradini/fritz fellner, in: österreichische geschichtswissenschaft im 
20. Jahrhundert. ein biographisch-bibliographisches lexikon (= Vkngö 99), Wien/köln/
Weimar 2006 (mit Verzeichnis der wichtigsten Werke), 422; fritz fellner, in: dbe 10 (1999), 
131; bernhard a. reismann/franz mittermüller, in: stadtlexikon (= geschichte der stadt 
graz, hg. v. Walter brunner, bd. 4), graz 2003, 494f. 

 2 anne kathrin kunde, mathilde uhlirz (1881–1966). Jenseits der Zunft. Prozesse der selbst-
behauptung in leben und Wissenschaft. in: karel hruza (hg.), österreichische historiker 
1900–1945. lebensläufe und karrieren in österreich, deutschland und der tschechoslowakei 
in wissenschaftsgeschichtlichen Porträts, Wien 2008, 461–493. kunde ergänzt die erkenntnisse 
der vorhandenen literatur mit archivbeständen im österreichischen staatsarchiv sowie dem 
berliner bundesarchiv. siehe ferner den schmalen, ausschließlich auf sekundärliteratur beruhen-
den artikel von Peter teibenbacher, mathilde uhlirz – ein fall. in: grenzfeste deutscher 
Wissenschaft. über faschismus und Vergangenheitsbewältigung an der universität graz, graz 
1985, 88–93. teibenbacher schreibt, dass er fragen bezüglich der ns-karriere von uhlirz nicht 
so sehr beantworten als vielmehr aufwerfen will (93). ein kurzer artikel von Walter höflechner 
würdigt vor allem die wissenschaftlichen leistungen von uhlirz und stellt die geschichte ihrer 
gescheiterten habilitation dar, mathilde uhlirz’ rolle im nationalsozialismus wird nur kurz 
erwähnt: Walter höflechner, mathilde uhlirz. in: alois kernbauer/karin schmidlech-
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näher beleuchtet werden, wobei kein anspruch auf Vollständigkeit erhoben 
wird.

Karl Uhlirz

Lebenslauf

karl uhlirz wurde am 13. Juni 1854 in Wien geboren. er entstammte einer 
alten österreichischen offiziersfamilie; auch sein Vater hatte die militärische 
laufbahn eingeschlagen.3 uhlirz besuchte das stiftsgymnasium in melk. diese 
stadt betrachtete er bis zu seinem tod als zweite heimat. ab 1871 studierte er 
in Wien geschichte und germanistik, ab 1875 nahm er als ordentlicher hörer 
am kurs des instituts für österreichische geschichtsforschung teil, 1879 pro-
movierte er. theodor sickel (1826–1908) war sein lehrer. heinrich von srbik 
(1878–1951)4 hob in seinem nekrolog die bedeutung des lehrer-schüler-Ver-

ner-lienhart (hg.), frauenstudium und frauenkarrieren an der universität graz (= Publi-
kationen aus dem archiv der universität graz 33), graz 1996, 196–209, sowie ders., seminar 
(wie anm. 1), 91–98. ferner die beiden arbeiten von brigitte mazohl-Wallnig, mathilde 
uhlirz. in: brigitta keintzel/ilse korotin (hg.), Wissenschaftlerinnen in und aus öster-
reich. leben – Werk – Wirken, Wien 2002, 763–767, und dies., männlicher geist in weibli-
cher gestalt. frauen und geschichtswissenschaft in der ersten hälfte des 20. Jahrhunderts. in: 
miög 110 (2002), 150–181. siehe auch fritz fellner, frauen in der österreichischen ge-
schichtswissenschaft. in: ders., geschichtsschreibung und nationale identität. Probleme und 
leistungen der österreichischen geschichtswissenschaft, Wien 2002, 92–129, hier 97f. lexika-
einträge: corradini/fellner (wie anm 1, mit Verzeichnis der wichtigsten Werke), 422; 
brigitta keintzel, in: dbe 10 (1999), 199; reismann/mittermüller (wie anm. 1), 
495. 

 3 srbik (wie anm. 1), 2. uhlirz war mit lina, geb. gottlieb, verheiratet. Vgl. corradini/
fellner (wie anm. 1), 422.

 4 Vgl. dagegen die überschwängliche schilderung der beziehung zwischen sickel und ihrem Vater 
durch mathilde uhlirz, in dies., mathilde uhlirz. in: nikolaus grass/anton dörrer (hg.), 
österreichische geschichtswissenschaft der gegenwart in selbstdarstellungen, bd. 2 (= schlern-
schriften 69), innsbruck 1961, 233–242, hier 236f. eine einschätzung von karl uhlirz als 
anhänger einer streng hilfswissenschaftlichen tradition lieferte auch alois kernbauer, grazer 
geschichtsforscher von europäischem rang. in: karl acham (hg.), kunst und geisteswissen-
schaften aus graz. Werk und Wirken überregional bedeutsamer künstler und gelehrter: vom 
15. Jahrhundert bis zur Jahrtausendwende, Wien 2009, 559–577, hier 573. heinrich ritter von 
srbik war mit dem älteren grazer historiker und seiner familie eng befreundet. ein Zerwürfnis 
mit uhlirz wenige tage vor dessen plötzlichem herztod hatte srbik jedoch schuldgefühle einge-
flößt. Vgl. heinrich von srbik, die wissenschaftliche korrespondenz des historikers, hg. von 
Jürgen kämmerer (= deutsche geschichtsquellen des 19. und 20. Jahrhunderts 55), boppard 
am rhein 1988, 26.
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hältnisses mit dem großen hilfswissenschaftler sickel hervor. unerwähnt ließ 
der nachrufer jedoch uhlirz’ beitritt zum „leseverein deutscher studenten“ 
– einem 1880 wegen „staatsfeindlicher“ aktivitäten verbotenen deutschnatio-
nalen Verein, dem so namhafte Persönlichkeiten wie engelbert Pernerstorfer 
(1850–1918), heinrich friedjung (1851–1920) und Victor adler (1852–
1918) angehörten.5 die frühe politische betätigung von karl uhlirz in 
 opposition gegen den offiziellen österreichischen staatsgedanken und deren 
mögliche negative auswirkung auf seine universitätslaufbahn gehen aus der 
spärlichen sekundärliteratur über ihn höchstens andeutungsweise hervor.6 
seine hohen ansprüche als fachgelehrter und der respekt, den er als solcher 
unter seiner kollegenschaft genoss, werden in den nekrologen auch jenseits 
herkömmlicher Post-mortem-Phraseologie offenbar.7 karl uhlirz habilitierte 
sich 1888 für geschichte des mittelalters und hilfswissenschaften in Wien. 
bestrebungen, eine Professur in Wien zu erhalten, schlugen jedoch fehl.8

Der Archivarsberuf und die Kontroverse mit Karl Lueger

uhlirz trat 1882 in den archivdienst im Wiener stadtarchiv ein und wurde 
dort 1889 als erster fachhistoriker archivdirektor in der nachfolge von karl 
Weiß (1826–1895). er beteiligte sich an einem von der stadtgemeinde Wien 
beauftragten umfangreichen editionsunternehmen des „alterthumvereines zu 
Wien“, heute „Verein für geschichte der stadt Wien“, zur Wiener stadtge-
schichte.9 er zerstritt sich nicht nur mit seinen wissenschaftlichen mitarbeitern, 
sondern legte sich auch mit dem berühmten bürgermeister von Wien karl 
lueger (1844–1910) an.10 der streitpunkt: uhlirz wollte wissenschaftlich ge-
schulte hilfskräfte, also fachhistoriker, einsetzen, während ihm als archiv-
direktor nur erfahrene Praktiker unterstanden.11 ob man diesen konflikt nun 
als nachläufer der auseinandersetzung um die geschichtswissenschaftliche 
ausrichtung des archivarsberufs betrachten soll oder ob er allein den selbst 

 5 fritz fellner, heinrich friedjung – ein österreichischer ahnherr der oral history? in: ders., 
geschichtsschreibung und nationale identität. Probleme und leistungen der österreichischen 
geschichtswissenschaft, Wien 2002, 293–322, hier 299. 

 6 srbik (wie anm. 1), 2.
 7 ebd. 8; ottenthal (wie anm. 1), 216.
 8 srbik (wie anm. 1), 2.
 9 richard Perger, die affäre uhlirz im Wiener gemeinderat 1903. in: studien zur Wiener 

geschichte 42/43, festschrift m. kratochwill (1991/1992), 371–385, hier 371–374.
 10 ebd. 376–378.
 11 ebd.
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von seinen nekrologverfassern bescheinigten „kanten und schärfen“12 in karl 
uhlirz’ Wesen zuzuschreiben war oder ob in der frontstellung uhlirz – lueger 
verborgene politische konfliktpositionen zutage traten, bleibt unklar. 

1903 wurde uhlirz ordentlicher Professor für mittelalterliche geschichte 
und historische hilfswissenschaften in graz. er beteiligte sich am aufbau 
der regionalgeschichtlichen forschung zur steirischen geschichte im rahmen 
der historischen landeskommission für steiermark.13 am 22. märz 1914 starb 
er 60-Jährig an einem herzinfarkt. er liegt, zusammen mit seiner tochter 
 mathilde, in stift melk begraben. 

unter berufung auf Johann loserth (1846–1936) teilte srbik uhlirz’ wis-
senschaftliches Werk in drei thematische bereiche: die forschungen zur otto-
nenzeit, seine arbeiten zur österreichischen geschichte, vor allem zur Wiener 
stadtgeschichte, sowie seine editorischen unternehmen und paläographischen 
spezialuntersuchungen.14 besonders gefürchtet wegen ihrer kritischen schärfe 
waren uhlirz’ zahlreiche rezensionen, vor allem in den miög.15 

Ottokar Lorenz (1832–1904) und Karl Lamprecht (1856–1915)

Was srbik nicht erwähnte, waren karl uhlirz’ unveröffentlichte methoden-
kritische überlegungen. diese beschäftigten sich größtenteils mit dem span-
nungsverhältnis von sozialgeschichte, Wirtschaftsgeschichte und kulturge-
schichte einerseits, Politikgeschichte andererseits, sowie mit den auswirkungen 
der lamprecht-kontroverse.16 uhlirz befasste sich kritisch mit der entwick-
lung der klassischen geschichtswissenschaft im deutschland des 19. Jahrhun-
derts. trotz aller Verdienste in der Vergangenheit sei sie in den letzten zwei 

 12 srbik (wie anm. 1), 8.
 13 ebd. 7f.
 14 ebd. 3.
 15 ottenthal (wie anm. 1), 216.
 16 universitätsarchiv graz (uag), nachlass karl uhlirz, kt. nr. 10, undatierter entwurf. die 

lamprecht-kontroverse, auch methodenstreit genannt, war primär eine auseinandersetzung 
zwischen dem leipziger Wirtschafts- und sozialhistoriker karl lamprecht und seinen Zunft-
kollegen felix rachfahl und georg von below. er fand in den 1890er Jahren statt. lamprecht 
befürwortete ein „Primat“ wirtschafts- und sozialhistorischer ansätze gegenüber der rankeani-
schen Politikgeschichte, rachfahl und below vertraten die gegenteilige ansicht. eine dritte 
gruppe von historikern, wie friedrich meinecke, nahm eine mittelposition ein. Vgl. dazu Jens 
nordalm, historismus im 19. Jahrhundert. Zur fortdauer einer historischen epoche. in: 
ders. (hg).: historismus im 19. Jahrhundert. geschichtsschreibung von niebuhr bis meinecke, 
stuttgart 2006, 7–46. siehe auch roger kickering, the lamprecht controversy. in: hartmut 
lehmann (hg.), historikerkontroversen (= göttinger gespräche zur geschichtswissenschaft 
10), göttingen 2001, 17–29.
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Jahrzehnten des Jahrhunderts in eine krise geraten. der grund hierfür sei in 
dem Fortschritt der wissenschaftlichen Erkenntnis17 überhaupt gelegen. die gro-
ßen politikgeschichtlichen sammlungen der mgh, der deutschen reichstags-
akten und der Veröffentlichungen zur neuen geschichte hätten bereits einen 
hohen stand der erkenntnis erreicht gehabt, danach seien sie, wenn nicht zum 
Abschlusse, so doch zu einem Grad gelangt, welche ihre in allgemeiner Bedeutung 
maßgebende Erkenntnis minderte und verflachte.18

Weiters habe die schulenbildung überhand genommen. sie habe, so uhlirz 
in sozialdarwinistisch angehauchter diktion, das Recht des Stärkeren im geisti-
gen Gebiete abgeschafft, dem kritiklosen epigonentum die bahn gebrochen.19 
Vor allem sei verhängnisvoll gewesen, dass verschiedene schulrichtungen den 
betrieb nicht nur an einer universität, sondern sogar an mehreren beherrscht 
hätten. Wissenschaftlicher fortschritt sei aber nur im Kampfe selbstständiger 
Individualitäten möglich. Am Anfang jeder wissenschaftlichen Erkenntnis steht 
die Skepsis.20 in Wien habe die entwicklung zunächst einen erfreulicheren Ver-
lauf genommen, da führende kapazitäten wie theodor sickel und der öster-
reichhistoriker und begründer der wissenschaftlichen genealogie ottokar 
lorenz einander kritisch gegenübergestanden seien. eine solche rivalität kön-
ne sich für die Wissenschaft nur fruchtbar auswirken. (durch den abgang von 
lorenz aus Wien war aber eben diese fruchtbare konfliktsituation beendet 
worden. ist hier zwischen den Zeilen kritik am angeblich verehrten lehrer 
theodor sickel erkennbar?) uhlirz betonte, sich äußerste Zurückhaltung auf-
erlegen zu wollen, da er die persönliche bekanntschaft der beiden gemacht 
habe, würdigte allerdings ausdrücklich den begründer der generationenlehre: 
dessen Verdienste lägen, abgesehen von der unendlichen Fülle geistreicher und 
höchst anregender Einzelheiten, in der Kritik früherer Erscheinungen und viel-
fach einer überaus scharfsinnigen Negation – genauso war für den grazer medi-
ävisten jemand beschaffen, der die anlage hatte, die geschichtswissenschaft 
maßgebend weiterzubringen.21 

in der tradition von lorenz schien auch uhlirz von einer reinen staaten-
geschichte zur geschichte des „gesamten nationallebens“ übergehen zu wollen. 
auch der wirtschaftlichen geschichte wollte der grazer historiker aufwertend 
zu ihrem Recht verhelfen.22 Zwischen dem bewunderten lorenz und lamprecht 

 17 uag, nl karl uhlirz (wie anm. 16), 5.
 18 ebd.
 19 ebd. 4.
 20 ebd.
 21 ebd. 6.
 22 ebd. 14.
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sah uhlirz sogar bis zu einem gewissen grade einen gemeinsamen ausgangs-
punkt.23 dennoch fiel die kritik am deutschen historiker vernichtend aus. karl 
lamprecht sei als führer einer neuen generation aufgetreten, die durch eine 
gewisse im Zeitgeist liegende tendenz begünstigt gewesen sei, objektiv zu sein 
und auch andere standpunkte gelten zu lassen.24 sosehr man sich auch davor 
fürchte, in den Verdacht des sozialismus zu geraten, so sehr „marxist“ ein 
schimpfwort sei, so sei eine betonung wirtschaftlicher und sozialer faktoren 
geradezu modisch geworden.25 man habe aber nun in dieser neueren genera-
tion der historiker dogmatisch den anspruch erhoben, vom Standpunkt der 
Wirtschaft aus der geschichte gesetze geben zu wollen. dies habe zu einer 
Menge beträchtlicher Irrtümer geführt. im grunde, so uhlirz, seien lamprechts 
thesen nichts als verhüllter Marxismus.26 diesen aus sicht von uhlirz verderb-
lichen neuerungen hätten lamprechts ausgezeichnete Rednergabe, seine orga-
nisatorische Begabung von nicht geringer Bedeutung sowie sein talent zum erfolg 
verholfen, die Reclame in Bewegung zu setzen.27 all diese fähigkeiten könnten 
sein, uhlirz’, urteil über den führer der neuen richtung aber in keiner Weise 
beeinflussen.28

der völkisch gesinnte uhlirz pflichtete der kritik des „neorankeanischen“ 
freiburger neuzeithistorikers felix rachfahl (1867–1925) an lamprechts 
überschätzung der nationalen idee bei.29 der grazer historiker warf dem auf 
die entwicklung der nationen fokussierten spätwerk lamprechts außerdem 
vor, dieses vernachlässige den umstand, dass in der modernen gesellschaft 
nicht Nationen, sondern Klassen den Fortgang der geschichtlichen Tätigkeiten 
bestimmten. der an anderer stelle als verhüllter Marxist bezeichnete lam-
precht wurde also einer Vernachlässigung der klassengegensätze geziehen und 
gleichsam „links überholt“!30 in dieser kritik legte uhlirz ironischerweise jene 
ambivalente haltung in der beurteilung wirtschaftlicher und sozialer Problem-
stellungen an den tag, die er als „zeitgeisttypisch“ charakterisiert hatte. 

 23 ebd. 16.
 24 ebd.
 25 ebd. 15.
 26 ebd. 14.
 27 ebd. 16.
 28 ebd.
 29 felix rachfahl, über die theorie einer kollektivistischen geschichtswissenschaft. in: Jahr-

bücher für nationalökonomie und statistik 68 (1897), 659–689. Zur kontroverse von rachfahl 
und lamprecht siehe zuletzt christian mehr, kultur als naturgeschichte. opposition oder 
komplementarität zur politischen geschichtsschreibung (1850–1890), berlin 2009, 103f. 

 30 uag, nl karl uhlirz (wie anm. 16), 18.
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neben der von srbik ins spiel gebrachten rolle von karl uhlirz als diplo-
matiker in der tradition der „reinen lehre“ sickels ist auch ein einfluss der 
sowohl national- wie sozialgeschichtlichen ansätze des früheren „enfant terri-
ble“ der Wiener geschichtswissenschaft, ottokar lorenz, auf die entwicklung 
der historikerpersönlichkeit karl uhlirz festzustellen. interessant wäre die 
frage, ob über die linie lorenz – karl uhlirz eine schiene zu einem spezifisch 
österreichischen Zweig der besonders im ns-regime geförderten Volks-
geschichte führt, interessant auch, ob und wie karl uhlirz’ methodische 
 anschauungen seine tochter mathilde beeinflussten.

Mathilde Uhlirz

Lebenslauf

mathilde uhlirz wurde am 24. april 1881 in Wien geboren.31 sie besuchte 
Volksschule und mädchengymnasium in Wien, die abschlussprüfungen legte 
sie 1908 am städtischen mädchenlyzeum in graz ab. seit 189732 waren zwar 
bereits hörerinnen an österreichischen universitäten zugelassen, es gab aber 
noch keinen normierten maturaabschluss für mädchen.33 so musste mathilde 
uhlirz während ihres lehramtsstudiums der geographie und geschichte, das 
sie 1904 noch als außerordentliche hörerin begonnen hatte, an der universität 
graz noch die gymnasialmatura mittels zusätzlicher externistenprüfungen 
nachholen.34 1913 schloss sie die lehramtsprüfungen ab und promovierte mit 
einer arbeit über „die genesis der vier Prager artikel“ bei Johann loserth.35 
in dieser dissertation versuchte sie wie loserth selbst, den ursprung der lehre 
von Jan hus (1369–1415) in der theologie John Wyclifs (1330–1384) nach-
zuweisen und somit ihre originalität anzuzweifeln. diese argumentation 
hatte auch einen antitschechischen hintergrund.36 

 31 ihr bruder rudolf uhlirz studierte medizin. Vgl. corradini/fellner (wie anm. 1), 422. 
 32 elke schuster, „ihrer inscription als außerordentliche hörerin an unserer universität steht 

nichts im Wege“. die anfänge des frauenstudiums an der Philosophischen fakultät. in: kern-
bauer/schmidlechner-lienhart, frauenstudium (wie anm. 2), 18–38, hier 18.

 33 Vgl. gertrud simon, frauenbildung – frauenstudium. Vom ersten Privaten „mädchengymna-
sium“ zum realgymnasium. das grazer mädchenlyzeum (1873–1927) im kontext gesamtöster-
reichischer debatten und entwicklungen. in: kernbauer/schmidlechner–lienhart, 
frauenstudium (wie anm. 2), 7–18, hier 8f.

 34 kunde (wie anm. 2), 465.
 35 Pavel soukup, Johann loserth (1846–1936). ein „gelehrter von Weltruf “ in czernowitz und 

graz. in: hruza, österreichische historiker (wie anm. 2), 39–73.
 36 Zu loserths Positionen bezüglich Jan hus vgl. soukup (wie anm. 35), 54f. 
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nach dem abschluss des geschichtestudiums studierte sie klassische Philo-
logie, in welcher sie 1918 die lehramtsprüfung ablegte.37 bereits seit der Zeit 
ihrer ersten lehramtsprüfungen unterrichtete sie, zuerst als supplentin, ab 
1922 als Professorin am städtischen mädchengymnasium in graz. diese 
 unterrichtstätigkeit setzte sie neben ihrer universitären laufbahn bis in das 
Jahr 1945 fort.38

mathilde uhlirz hatte ihren Vater seit früher Jugend gleichsam als wissen-
schaftliche hilfskraft unterstützt; sie betonte auch in einem erhaltenen selbst-
zeugnis, dass sie von frühesten Jugendjahren an ein umfassendes historisches 
Wissen angehäuft habe.39

Habilitationsversuche

1916 versuchte mathilde uhlirz zum ersten mal, sich zu habilitieren. ihr 
Protektor war ihr doktorvater und guter alter freund ihres Vaters, loserth. 
unterstützt wurde sie dabei (was in den wissenschaftlichen arbeiten über sie 
bisher unerwähnt blieb) von ihrem späteren hauptkonkurrenten raimund 
friedrich kaindl (1866–1930).40 doch die freunde ihres Vaters, ihre späteren 
förderer heinrich von srbik und Wilhelm erben (1864–1933), sprachen sich 
damals gegen ihre habilitation aus, da ihrer meinung nach die Zeit für eine 
frauenhabilitation in österreich noch nicht reif war.41 tatsächlich änderten 
sich nach dem untergang der monarchie und der ausrufung der ersten repu-
blik nur die grundsätzlichen Voraussetzungen: Zwar wurden ab 1919 die 
 assistenten, wie im gesetzestext ausdrücklich festgehalten, ohne unterschied 
auf das geschlecht bestellt, aber die tatsächliche entscheidung über die habi-
litierung von frauen unterlag nach wie vor dem gutdünken der jeweiligen 
fakultät.42 und da hatte die geisteswissenschaftliche fakultät der universität 
graz eine art negativer Quotenregelung beschlossen: eine frau, die sich habi-
litieren wolle, müsse bessere leistungen vorlegen als ein männlicher konkur-

 37 kunde (wie anm. 2), 467. 
 38 ebd. 468. 
 39 ebd.
 40 fritz martin knorr, raimund friedrich kaindl und die Wiener schule, Wien 1999, 109–116. 

interessanterweise gehen alle biografen von mathilde uhlirz, wenn man knorr glauben schen-
ken will, irrtümlicherweise, nur von einer gegnerschaft kaindls und Zwierzinas aus. 

 41 ebd. 109.
 42 ebd. 110. Zur erstmaligen „formalen, aber noch nicht materiellen“ gleichstellung von mann und 

frau in der ersten republik, proklamiert im bundesverfassungsgesetz von 1920, siehe ursula 
flossmann, frauenrechtsgeschichte. ein leitfaden für den rechtsunterricht (= linzer schrif-
ten zur frauenforschung 26), linz 2004, 202f.
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rent.43 1920 betrieben srbik und erben die habilitation von mathilde uhlirz, 
wobei sie u.a. argumentierten, dass „es […] bedenklich wäre […] irgendeinen 
teil des geschichtlichen hochschulunterrichts […] in die hände einer frau zu 
legen […]“; doch könne von einer „weiblichen kraft, wenn sie als Privatdozent 
neben dem angestellten Professor wirkt, nur ersprießliches erhofft werden, 
ohne dass dadurch eine weibliche oder weichliche geschichtsauffassung be-
günstigt würde“.44 die habilitation wurde 1920 und nochmals 1930 verhin-
dert, und zwar aufgrund der gegnerschaft kaindls und des germanisten kon-
rad Zwierzina (1864–1941), die sich beide dezidiert gegen frauenhabilitation 
im historischen fach überhaupt aussprachen.45 

nun ist die geschlechterspezifische benachteiligung von mathilde uhlirz 
außer streit zu stellen. Was aber in den wissenschaftlichen arbeiten über 
 mathilde uhlirz zu kurz kommt, sind meines erachtens andere mögliche welt-
anschauliche bzw. rein persönliche hintergründe der affäre: so war kaindl in 
den 1920er Jahren in eine forschungskontroverse verwickelt, die ihn spätestens 
ab 1927 innerhalb der österreichischen historikerzunft völlig isolierte. der 
gebürtige karpatendeutsche hatte 1926 eine geschichte des österreichisch-
preußischen Verhältnisses mit dem titel „österreich, Preußen, deutschland 
1848/49 / 1866 / 1918/1919“ vorgelegt. darin übte er heftige kritik an der 
historischen rolle Preußens. kaindl speiste seinen österreichpatriotismus da-
bei nicht aus klerikal-katholischen, sondern aus deutschvölkischen überlegun-
gen: die übersee- und flottenpolitik des Wilhelminischen kaiserreiches habe 
beispielsweise österreich als Wächter des deutschtums im osten auf verlore-
nem Posten zurückgelassen. srbik und mit ihm die allermeisten österreichischen 
historiker kritisierten kaindls Werk scharf und hielten ihm die „gesamtdeut-
sche geschichtsauffassung“ entgegen: sowohl die österreichische wie die preu-
ßische rolle in der jüngeren geschichte müsse verständnisvoll beurteilt werden, 
indem man den parteiischen standpunkt aufgebe und sich einer „historisie-
rung“ der kämpfe der beiden rivalen zuwende.46 loserth, kaindls ehemals 

 43 knorr (wie anm. 40), 111f.
 44 ebd. Vgl. zum thema frauenhabilitation in der ersten republik auch alois kernbauer, Zur 

frage der habilitation von frauen. in: ders./schmidlechner-lienhart, frauenstudium, 
193–196.

 45 knorr (wie anm. 40), 112f.
 46 Zu kaindl zuletzt (mit weiterführenden literaturhinweisen) alexander Pinnwinkler, rai-

mund friedrich kaindl (1866–1930 ). geschichte und Volkskunde im spannungsfeld zwischen 
Wissenschaft und Politik. in: hruza, österreichische historiker, 125–155, hier 140–146. Vgl. 
auch die kritische Würdigung kaindls durch helmut eberhart, „die Volkskunde nährt durch-
aus keinen gegensatz gegen andere Völker, sie ist vielmehr im besten sinne kosmopolitisch“. in: 
siegfried becker (hg.), Volkskundliche tableaus. eine festschrift für martin scharfe zum 65. 
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großer gönner und auch der früheste gönner und förderer von mathilde uh-
lirz, ergriff dabei entschlossen den standpunkt srbiks – eben jenes srbik, der 
loserth aus persönlichen gründen nicht ausstehen konnte (1915 hatte loserth 
kaindl bei der neubesetzung des verwaisten lehrstuhls von karl uhlirz vor 
srbik den Vorzug gegeben).47 Wie dem auch sei, mathilde uhlirz wurde erst 
1932, nach dem tod kaindls, für österreichische geschichte habilitiert, 1936 
wurde ihre lehrbefugnis auf das gebiet der mediävistik ausgeweitet.48 

Mathilde Uhlirz und der Nationalsozialismus

mathilde uhlirz ergriff früh Partei für den nationalsozialismus. sie war ab 
1. mai 1938 mitglied der nsdaP, doch ihre offene sympathie für die ns-

geburtstag von lehrern, freunden und schülern, münster 2001, 357–375, hier 362f. eberhart 
bezeichnet kaindl zwar als nicht frei von nationalistischen ressentiments. andererseits habe der 
historiker doch zweifellos kosmopolitisch-paneuropäische Visionen entwickelt, die „ihrer Zeit 
weit voraus“ gewesen seien. 

 47 soukup (wie anm. 35), 68f.
 48 kunde (wie anm. 2), 474f. Vgl. auch kaindls argumentation in einem brief an Wilhelm erben 

vom februar 1930: „geschichtsschreibung und geschichtsforschung waren stets sache des 
mannes. in der gegenwart liegen gewiß keine gründe vor, davon abzuweichen. gerade jetzt 
erfordert besonders die vaterländische […] geschichte männer mit erfahrung, politischer ein-
sicht und bekennermut […].“ Zitiert nach höflechner, seminar (wie anm. 1), 82. auch 
diese argumentation kaindls legt m. a. nach nahe, dass die ablehnende haltung kaindls gegen-
über mathilde uhlirz zusätzlich politische hintergründe hatte. mathilde uhlirz hielt von 1933 
bis 1945 folgende lehrveranstaltungen ab: ss 1933 österreichische geschichte 1848–1914; 
Ws 1933/34 österreichische geschichte 1867–1908; ss 1934 detto; Ws 1934/35 österrei-
chische geschichte 1867–1914; ss 1935 die balkanpolitik österreich-ungarns bis zum aus-
bruch des Weltkriegs. Vgl. uag, Vorlesungsverzeichnis (gebundene ausgabe), Ws 1931–
ss 1935. ferner: Ws 1935/36 österreich-ungarn im Weltkrieg; ss 1936–ss 1937 detto; Ws 
1937/38 österreich-ungarn im Weltkrieg. die friedensschlüsse; ss 1938 österreich-ungarn im 
Weltkrieg. die innenpolitik; Ws 1938/39 kein eintrag; ss 1939 friedensschlüsse und friedens-
verhandlungen des Weltkriegs; trimester 1940 das gesamtdeutschtum und der osten 1848–
1914 (Vorlesung plus übung); trimester 1940 detto; trimester 1940 die Vorgeschichte des 
Weltkriegs; trimester 1941 der ausbruch des Weltkriegs; trimester 1941 der Weltkrieg – der 
strategische aufbau und der kampf im Westen; Ws 1941/42 der Weltkrieg – die östlichen 
kriegsschauplätze. Vgl. uag, Verzeichnis der Vorlesungen (gebundene ausgabe), ss 1934–
Ws 1941/42. ferner: ss 1942 die südlichen kriegsschauplätze/die friedensverhandlungen; 
Ws 1942/43 die innenpolitischen Probleme österreich-ungarns 1848–1918 i sowie geschich-
te kretas in neuerer Zeit und der gegenwart; ss 1943 die innenpolitischen Probleme öster-
reich-ungarns 1848–1918 ii; Ws 1943/44 die innenpolitischen Probleme österreich-ungarns 
iii sowie kriege und kriegsführung napoleons i. (vierstündig); ss 1944 kriege und kriegs-
führung napoleons i. (vierstündig); Ws 1944/45 die italienpolitik der ottonen i sowie innen- 
und außenpolitik österreichs im Zeitalter metternichs. Vgl. uag, Verzeichnis der Vorlesungen 
(gebundene ausgabe), ss 1938–Ws 1944/45.
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bewegung trat weit früher zutage – was ihrer universitätslaufbahn nach 1938 
sicher nicht geschadet hat.49 sie wurde 1939 zur außerplanmäßigen Professorin 
ernannt. diese rasche ernennung muss wohl in Zusammenhang mit ihrer ille-
galen Parteimitgliedschaft betrachtet werden. 1942 wurde ihr von der Wiener 
akademie der Wissenschaften auch die bearbeitung der regesten ottos ii. 
(955–983) und ottos iii. (980–1002) übertragen; die der regesten ottos ii. 
übernahm nach kriegsende hanns leo mikoletzky (1907–1978).50 mathilde 
uhlirz äußerte sich während der ns-herrschaft mehrfach und eindeutig im 
sinne der ns-rassenideologie und des antisemitismus51 und blieb bis 1945 
fest von der richtigkeit ihrer Weltanschauung überzeugt – und offenbar auch 
noch darüber hinaus. nach einer aussage erika Weinzierls (geb. 1925) blieb 
sie „nationalsozialistin bis zum lebensende“.52 nach dem krieg wurde sie kurz-
fristig inhaftiert, man erkannte ihr die Venia docendi ab und erteilte ihr berufs-
verbot. alle ihre bezüge wurden gestrichen. in graz genoss sie jedoch als 
forscherin wie als mensch auch in den nachkriegsjahrzehnten sehr hohes 
ansehen.53 so setzten sich zu beginn der 50er Jahre alle drei lehrstuhlinhaber, 
heinrich appelt (1910–1998), karl eder (1889–1961) und hermann Wies-
flecker (1913–2009), – allerdings erfolglos – für ihre Pardonierung und Wie-
dereinsetzung als dozentin ein.54 

Mathilde Uhlirz und Erna Patzelt (1894–1987).  
Kritische Anmerkungen zu einem Vergleich

trotz ihrer sehr problematischen haltung zum nationalsozialismus be-
handelten nicht nur die nekrologe, sondern auch die arbeiten des zeitgenös-
sischen grazer Wissenschaftshistorikers Walter höflechner (geb. 1943) sie 
wegen ihrer außerordentlichen wissenschaftlichen leistungen respektvoll.55 
die tiroler historikerin brigitte mazohl-Wallnig (geb. 1947) kritisierte uhlirz 
hingegen aus der genderperspektive als weniger emanzipierte und methodisch 
konventionellere antipodin der Wiener Wirtschafts- und sozialhistorikerin 
erna Patzelt, die übrigens vorübergehend ebenfalls der nationalsozialistischen 

 49 kunde (wie anm. 2), 476–481. 
 50 ebd. 485.
 51 ebd. 480f.
 52 knorr (wie anm. 40), 115.
 53 kunde (wie anm. 2), 486.
 54 ebd.
 55 höflechner, uhlirz (wie anm. 2), 204.
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ideologie anhing.56 Patzelts habilitation am neugegründeten Wiener seminar 
für Wirtschafts- und kulturgeschichte als erste österreichische historikerin 
erfolgte bereits 1925, sieben Jahre vor mathilde uhlirz. 

Patzelt war zweifellos aus verschiedenen gründen persönlich „geschlechts-
bewusster“ und progressiver eingestellt als uhlirz.57 Zweifellos stand auch ihr 
großer wissenschaftlicher mentor und lebensgefährte, der seminargründer 
alfons dopsch (1868–1953), der frage der frauenhabilitation an sich weitaus 
aufgeschlossener gegenüber, als es etwa srbik und erben taten. Wenn allerdings 
mazohl-Wallnig behauptet, dass uhlirz’ ständige bezugnahme auf ihren Vater 
die ursache dafür war, dass sie kaum zu ihrer „eigenen Wahrheit“ als „durchaus 
ehrgeizige Wissenschaftlerin“ vordringen konnte,58 dann scheint mir diese 
formulierung hinterfragbar zu sein. Was empfand mathilde uhlirz persönlich 
als ihre „eigene Wahrheit“, worin setzte sie ihren wissenschaftlichen ehrgeiz? 
Vielleicht gerade in die aufgabe, ihrem wissenschaftlich hoch geachteten Vater 
eine würdige und ebenbürtige nachfolgerin zu sein? immerhin sollte doch 
auch erwähnt werden, dass ihr als eben erst Promovierter aufgrund des testa-
ments ihres Vaters sehr anspruchsvolle wissenschaftliche Projekte übertragen 
wurden. so übernahm sie von ihm die bearbeitung der Jahrbücher ottos iii. 
als auftragsarbeit der bayerischen akademie der Wissenschaften.59 Zudem 
hatte der göschen-Verlag karl uhlirz beauftragt, die alte zweibändige kurz-
Version von franz von krones’ (1835–1902) „handbuch der geschichte 
österreichs“, den „grundriß der österreichischen geschichte mit besonderer 
rücksicht auf Quellen- und  literaturkunde“, neu zu bearbeiten; karl uhlirz 
war aber nur bis zum ende des mittelalters gekommen.60 in der folge beschloss 
mathilde uhlirz, das begonnene unternehmen in übereinstimmung mit den 
Verlagen göschen bzw. leuschner & lubensky zu einem umfassenden hand-
buch auszuweiten, das in graz und leipzig 1927 zum ersten mal erschien, als 
ihr meisterwerk gilt und aufgrund dessen sie schließlich auch habilitiert wur-
de.61 uhlirz konnte somit unabhängig von ihrer universitäts-karriere schon 
sehr früh anstatt ihres früh verstorbenen Vaters selbstständig an wichtigen auf-
gaben der forschung und darstellung arbeiteten, während erna Patzelt vor und 
nach ihrer habilitation jahrzehntelange wissenschaftliche hilfsarbeit für al-
fons dopsch leistete und in ihrer universitären laufbahn engstens mit dem 

 56 mazohl-Wallnig, männlicher geist (wie anm. 2), 168f.
 57 ebd. 166–168. 
 58 ebd. 
 59 kunde (wie anm. 2), 469.
 60 ebd. 469, 470.
 61 höflechner, uhlirz (wie anm. 2), 200.
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schicksal ihres 26 Jahre  älteren mentors und lebensgefährten verknüpft blieb, 
wie gerade mazohl-Wallnig hervorhebt.62 

die situation weiblicher Pioniere der geschichtswissenschaft war bekannt-
lich eine äußerst schwierige. davon unabhängig war es aber wohl alles andere 
als ein nachteil, einer berühmten historikerdynastie oder familie zu entstam-
men. nicht zuletzt war die erste habilitierte deutsche historikerin eine gebo-
rene von ranke.63 dass sich mathilde uhlirz aber auch durch ihre selbststän-
digen leistungen die anerkennung der fachwelt verschaffte, muss hervorge-
hoben werden.

Zusammenfassung und Ausblick

der historiker karl uhlirz, der in Wien und graz gelebt und gearbeitet 
hat, ist, entgegen der im nekrolog srbiks geäußerten ansicht, nicht so sehr als 
nachfolger und bewunderer seines lehrers sickel, sondern vielmehr als an-
hänger von ottokar lorenz anzusehen. Wie der um 20 Jahre ältere lorenz 
konnte sich auch uhlirz am Wissenschaftsstandort Wien nicht durchsetzen 
und verließ die stadt schließlich. Politische agitation des deutschnationalen 
uhlirz könnte dabei eine rolle gespielt haben. in unveröffentlichten metho-
denkritischen notizen und entwürfen zu essays nahm uhlirz u.a. kritisch zur 
schulenbildung im historismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts stellung 
und kritisierte indirekt auch seinen lehrer sickel. Zu karl lamprecht äußerte 
sich uhlirz skeptisch, allerdings nicht aus der Position eines anhängers einer 
„neorankeanischen“ staatengeschichte. uhlirz’ standpunkt glich eher dem 
 eines persönlichen rivalen, der inhaltlich zumindest teilweise ähnliche stand-
punkte wie lamprecht verfocht.

die gescheiterten habilitationsversuche von karl uhlirz’ tochter mathilde 
an der universität graz wurden bis dato nur unter dem aspekt einer generellen 
gegnerschaft des grazer historikers kaindl gegen die habilitation weiblicher 
historiker gesehen. da kaindl aber in der gefolgschaft von Johann loserth 
zunächst uhlirz’ habilitation gegen ihre späteren förderer srbik und erben 
befürwortete, erscheint diese these in ihrer ausschließlichkeit hinterfragbar. 
unzweifelhaft war die förderung von Wissenschaftlerinnen keinem der damals 

 62 mazohl-Wallnig, männlicher geist (wie anm. 2), 167.
 63 ermentrude von ranke-bäcker (1892–1932). siehe sylvia Paletschek, ermentrude und ihre 

schwestern: die ersten habilitierten historikerinnen in deutschland. in: henning albrecht/
gabriele boukrif (hg.), Politische gesellschaftsgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert (= fest-
schrift für barbara Vogel), hamburg 2006, 175–187.
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führenden grazer historiker ein wichtiges und prinzipielles anliegen. aller-
dings scheint darüber hinaus auch die theorie plausibel, dass die habilitation 
von mathilde uhlirz zum spielball weltanschaulicher und persönlicher kon-
troversen der grazer historiker wurde und diesen zunächst zum opfer fiel. 

dass indes gerade mathilde uhlirz’ habilitation so früh thematisiert und 
von den verschiedenen fraktionen der grazer historikerschaft wechselweise 
abgelehnt und befürwortet wurde, ist zweifellos auf das hohe ansehen und die 
stellung ihres Vaters karl uhlirz zurückzuführen. diese stellung (sowie der 
brotberuf einer gymnasialprofessorin) sicherten uhlirz auch wissenschaftliche 
freiheiten und unabhängigkeiten, die persönlich emanzipierter eingestellten 
fachkolleginnen wie etwa erna Patzelt versagt blieben. brisante fragen bezüg-
lich mathilde uhlirz’ angeblich lebenslanger sympathie für die ns-ideologie 
bzw. ihrer einbettung in die grazer historikerzunft der nachkriegszeit wurden 
in der bisher vorliegenden literatur nicht ausreichend beantwortet. 

Zwischen karl uhlirz’ geburt 1854 und mathilde uhlirz’ tod 1966 liegt 
mehr als ein folgenschweres Jahrhundert österreichischer geschichte. eine um-
fassende doppelbiografie samt netzwerkanalyse der beiden historiker, Vater 
und tochter, ließe interessante rückschlüsse auf die kontinuitäten und brüche 
der österreichischen geschichtswissenschaft in dieser Zeit zu.


