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Die Heimwehren 1927–1929: 
Die Steiermark und der Bund

Von lothar h ö b e l t

I. Einleitung

die paramilitärischen Verbände der Zwischenkriegszeit, schutzbund und 
heimwehren,1 werden meist in einem atemzug genannt. sie weisen – bei aller 
weltanschaulichen gegensätzlichkeit – von ihrer Phänomenologie nahezu 
zwangsläufig viele Parallelen auf. selbst von den altösterreichischen generälen, 
den „soldatenschindern und schlachtenverlierern“, über die sich die sozial-
demokratie gerne lustig machte, fanden sich einige auch in den reihen des 
schutzbundes. diese Parallelität zeichnet vielleicht auch dafür verantwortlich, 
dass die heimwehren als gegenpol des schutzbundes in einer breiten öffent-
lichkeit den ruf einer „schwarzen“ Parteiarmee genießen, mit ausnahme von 
Pfrimers steirern, die 1933 zur nsdaP abschwenkten. übersehen wird dabei 
nicht bloß die beachtliche rolle von großdeutschen oder landbündlerischen 
Parteigängern in ihren reihen, sondern auch der genuin überparteiliche, lager-
übergreifende, wenn auch keineswegs unpolitische charakter, den die heim-
wehren anstrebten. 

in ihrem Verhältnis zur Politik und zu den Parteien lassen sich jedenfalls 
große unterschiede zwischen den Wehrverbänden der linken und der rechten 
ausmachen. es ergibt sich hier, schematisch betrachtet, ein nahezu gegenläu-
figes muster: die arbeiterwehren begannen als dezentrale formationen, die 
zwar im umfeld der sozialdemokratie angesiedelt waren, doch unabhängig von 
der Partei als exekutivorgane lokaler arbeiterräte agierten. erst 1923 wurden 
sie mit den ordnerschaften der Partei zum republikanischen schutzbund ver-
einigt, formal organisiert als ein österreichweiter Zentralverein; der „Primat der 
Politik“, sprich: der Parteigremien, wurde bei aller kritik an der „militarisie-

 1 Zur Verminderung von missverständnissen verwende ich den Plural für die österreichweite be-
wegung, den singular heimwehr bzw. heimatschutz für spezifische formationen. 



220

rung“ des schutzbundes, wie sie z. b. theodor körner bei seinem ausscheiden 
1931/32 formulierte, bis zum 11. februar 1934 nie ernsthaft in frage gestellt. 
Zentralisierung bedeutete im falle der arbeiterwehren integration in und 
 unterstellung unter die Partei.2

bei den bürgerlichen Wehrformationen verlief dieser Prozess in der umge-
kehrten richtung. die mehr oder weniger spontan entstandenen selbstschutz-
verbände der unmittelbaren nachkriegszeit wurden bald auf regionaler ebene 
der aufsicht von Parteienvertretern unterstellt, unter einbeziehung aller drei 
bürgerlichen Parteien, die hier – ohne rücksicht auf die größenunterschiede 
– vielfach paritätisch vertreten waren. Zentralisierung bedeutete vor diesem 
hintergrund fast immer auch emanzipation von den Parteien. diese bestre-
bungen gingen in den turbulenten Jahren 1921/22 mit auswärtigen einflüssen 
einher, insbesondere von bayerischer seite. damals wurde zum ersten mal auch 
der einfluss von bundeskanzler ignaz seipel wirksam, der in der sanierungs-
krise rückhalt suchte, seine unterstützung aber von der einigung der bewe-
gung abhängig machte und in diesem Zusammenhang erste sträuße mit dem 
tiroler heimwehrchef, dem christlichsozialen bundesrat richard steidle, aus-
focht.3 

eine solche einigung kam nicht zustande. als ergebnis war statt einer 
 institutionalisierung ein abflauen der bewegung festzustellen, gerade in dem 
Zeitpunkt, als die gründung des schutzbundes erfolgte, der freilich auch als 
reaktion auf die umpolitisierung des bundesheeres gedacht war, wie sie der 
christlichsoziale langzeit-heeresminister karl Vaugoin ab 1922 in angriff 
nahm, die in der anfangszeit freilich noch durch diverse kompromisse abge-
federt wurde und ihre erfolge erst um 1927 zeitigte, als bei den Wahlen zur 
soldatenvertretung der christlichsoziale Wehrbund erstmals die mehrheit er-
rang.4 die „ruhigen Jahre“ der „länderregierung“ ramek 1924/26 wurden 
zwar immer wieder durch bankenzusammenbrüche und korruptionsvorwürfe 

 2 christine Vlcek, der republikanische schutzbund in österreich. geschichte, aufbau und 
organisation, phil. diss. Wien 1971, 23, 59, 67f., 89; finbarr mcloughlin, der republika-
nische schutzbund und gewalttätige politische auseinandersetzungen in österreich 1923–1934, 
phil. diss. Wien 1990, 20ff.; otto naderer, „ausrückender stand 16.728!“ der republika-
nische schutzbund und die militärische Vorbereitung auf den bürgerkrieg, geisteswiss. diss. 
salzburg 2003, 154ff. 

 3 ludger rape, die österreichischen heimwehren und die bayerische rechte 1920–1923, Wien 
1977, 290, 296, 308, 343.

 4 karl haas, austromarxismus und Wehrfrage. Zur militärpolitischen Pragmatik der österrei-
chischen sozialdemokratie in der ersten republik, Wien 1985, 208f., 241. 
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gestört, im Vergleich zu den Jahren davor und danach waren jedoch vermutlich 
tatsächlich viel weniger blutige Zusammenstöße zu verzeichnen.5

diese ruhe war freilich erkauft durch die hinnahme eines gewissen un-
gleichgewicht in der öffentlichen Präsenz der Wehrverbände. der schutzbund 
veranstaltete z. b. 1925 mehrere größere aufmärsche, nicht bloß in seinem 
„eigenen revier“, sondern auch in bürgerlichen hochburgen, wie z. b. in 
krems.6 kundgebungen bürgerlicher oder rechter Wehrverbände wurden von 
„roten“ bürgermeistern hingegen mehrfach blockiert oder zur absage genötigt, 
so z. b. in linz ein Veteranentreffen des edelweißkorps 1924 oder ein front-
kämpferaufmarsch 1925.7 dieser befund widersprach der formel seipels, der 
später einmal seine unterstützung der heimwehren ausdrücklich mit dem 
argument rechtfertigte: „Wenn die straße ein argument ist, darf sie kein 
 Privileg der sozialdemokratie sein.“8 

Politisch begab sich die sozialdemokratie auf unsicheres terrain, als sie ab 
1925 offen mit der obstruktion im Parlament drohte, sobald es sich um Vor-
lagen handelte, die zentrale interessen ihrer anhängerschaft berührte, wie z. b. 
die reform des mieterschutzes, auf die von christlichsozialer seite deshalb 
1925 zunächst auch tatsächlich verzichtet wurde.9 Zu Zeiten der monarchie 
hatte die Partei die obstruktion verurteilt, um der regierung nicht einen Vor-
wand zum rückgriff auf den berühmten § 14 zu liefern. ohne kaiser und ohne 
notverordnungsparagraph fielen derlei hemmungen offensichtlich weg. die 
für die sozialdemokratie erfolgreichen Wahlen vom april 1927 leiteten eine 
Phase der Polarisierung ein. Während das offizielle heimwehr-blatt seiner ent-
täuschung ausdruck verlieh: „die entscheidung ist gefallen. auf parlamenta-
rischem Wege kann eine rettung österreichs vor der drohenden katastrophe 
nicht erwartet werden“,10 verschärfte auch die sozialdemokratie ihre gangart, 
indem sie auch im Verfassungs- und Zollausschuss mit der obstruktion ein-
setzte, ja mit einer ausdehnung auf das Plenum drohte.

 5 gerhard botz, gewalt in der Politik. attentate, Zusammenstöße, Putschversuche, unruhen in 
österreich 1918–1938, münchen 2. aufl. 1983, 349f.

 6 Vlcek, schutzbund (wie anm. 2), 95.
 7 linzer tagespost 6., 8. u. 11.6.1924 („linz, die stadt des roten terrors“); rückblickend in hin-

blick auf eine gedenkveranstaltung für admiral haus auch grazer Volksblatt, 22.9.1928.
 8 kriegsarchiv Wien, nl. diakow (b:727), mappe 32, fol. 46. 
 9 Walter lukan, der kampf um den mieterschutz in der Ära seipel 1922–1929, geisteswiss. diss. 

Wien 2005, 193.
 10 heimatschutz-Zeitung (klagenfurt), 28.4.1927; ähnlich „der frontkämpfer“ (1.5.1927): „Wir 

haben ja seit jeher gesagt, daß es mit dem stimmzettel allein nicht gehen wird“; dagegen schrie-
ben die „Vaterländischen blätter für niederösterreich“ damals (15.6.1927) noch: „Zum faszis-
mus fehlt dem österreicher jegliches talent und wir brauchen ihn auch nicht.“ 
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für eine breitere öffentlichkeit mögen die – in der gegnerischen Presse, wie 
so oft, aus dem Zusammenhang gerissenen – debatten über den passenden 
Zeitpunkt für die errichtung der diktatur des Proletariats auf dem linzer Par-
teitag im november 1926 größeren eindruck gemacht haben. für die politische 
elite war die situation vor dem 15. Juli 1927 hingegen gekennzeichnet durch 
die blockade im Parlament, das wochenlang nicht mehr zusammentrat – und 
durch das eingeständnis otto bauers, dass er für die kompromisse, die er mit 
seipel z. b. in der behandlung der Zollfragen ausgehandelt hatte, in der eigenen 
Partei keine mehrheit fände.11 deshalb wurde nach dem desaster des 15. Juli 
auch mit der möglichkeit gerechnet, dass die österreichische sozialdemokratie 
– wie alle anderen marxistisch orientierten arbeiterparteien kontinentaleuro-
pas – auseinanderbrechen könnte.12 

die ereignisse des 15. Juli waren aus dieser Perspektive nicht ausgangs-
punkt einer eskalation, sondern endpunkt. sie führten – bei aller Polemik und 
bitterkeit – zu einem zumindest teilweisen einlenken der sozialdemokratie, 
die ihre obstruktion wiederum auf den mieterschutz beschränkte. seipel resü-
mierte: die sozialdemokraten „sollen zeigen, ob sie wirklich wie in den letzten 
zwölf monaten durch obstruktion die positive arbeit verhindern wollen – vor 
der ganzen Welt oder nicht. /.../ das majoritätsprinzip müsse wieder zur gel-
tung kommen. /.../ die volle nachgiebigkeit der sozialdemokraten in den 
beiden letzten sitzungen ist ein beweis, dass diese herren auch anders kön-
nen.“13 

unabhängig von den aus der luft gegriffenen unterstellungen, die de-
monstrationen des 15. Juli hätten einen griff nach der macht bedeutet, wurde 
das ergebnis – bei freund und feind – als niederlage der Partei diagnostiziert, 
die ihre anhänger nicht im griff habe. es waren auch nicht die bewaffneten 
Wehrverbände, die für den blutigen konflikt verantwortlich zeichneten, ihn 

 11 archiv der republik (adr), großdeutsche Volkspartei (gdVP) 7, klubprotokolle 17.5., 30.6., 
14.7.1927. interessanterweise findet dieses Problem keine erwähnung in bd. 5 der Wissenschaft-
lichen kommission des theodor-körner-stiftungsfonds und des leopold-kunschak-Preises zur 
erforschung der österreichischen geschichte der Jahre 1918 bis 1938: die ereignisse des 15. Juli 
1927. Protokoll des symposiums in Wien am 15. Juni 1977, Wien 1979.

 12 ironischerweise wurde als führer des radikalen flügels ausgerechnet der abg. franz Zelenka 
genannt, dessen konflikt mit der Partei der regierung dollfuß im sommer 1932 zur parlamen-
tarischen mehrheit verhalf; Zelenka soll in seiner Jugend angeblich mitglied des katholischen 
Volksbundes gewesen sein. adr, gdVP 7, klub 25.7.1927; oberösterreichische rundschau, 
23.8.1924, 5. 

 13 fritz fellner/doris corradini (hg.), schicksalsjahre österreichs. die erinnerungen und 
tagebücher Josef redlichs 1869–1936, bd. ii: tagebücher 1915–1936 (= Veröffentlichungen 
der kommission für neuere geschichte österreichs 105/ii), Wien 2011, 652 (6.8.1927).
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auslösten oder auch nur fortsetzten. im gegenteil: der schutzbund war in den 
kritischen stunden in Wien eben nicht aufgeboten worden, sondern hatte nur 
nachträglich unter koloman Wallisch in bruck überreagiert.14 erst der unbe-
fristete Verkehrsstreik, von der Parteiführung zur beruhigung der aufgebrach-
ten anhänger proklamiert, bescherte den heimwehren eine willkommene 
chance zur Profilierung: denn die rücknahme des streikbeschlusses wurde 
– auch in erinnerungen sozialdemokratischer Politiker – in erster linie auf das 
ultimatum der heimwehren zurückgeführt.15

dieses image des drachentöters leitete einen raschen aufstieg der dahin-
dämmernden heimwehrbewegung ein, die jetzt auch von seipel wiederum 
massiv in sein kalkül einbezogen wurde. noch im februar 1927, unmittelbar 
nach den schattendorfer ereignissen, waren sich die heimwehren dieser 
 unterstützung keineswegs so sicher gewesen.16 Parallel zum wiedererwachten 
interesse des kanzlers und der Wirtschaft an den heimwehren stellte sich – 
wie schon 1922/23 – die frage der bundesweiten Zusammenfassung (und 
disziplinierung) der verschiedenen, auf höchst unterschiedlichem niveau 
operierenden lokalen Verbände.17 nur in tirol und in Vorarlberg genossen die 
heimwehren bisher offiziellen status und waren vom landeshauptmann als 
hilfspolizei anerkannt. selbst in diesen beiden ländern zeitigte dieser status 
ganz unterschiedliche auswirkungen: in Vorarlberg verstärkte er den unpoliti-
schen charakter der heimwehr, die auf den ruf des landes(-hauptmannes) 

 14 Vgl. die debatten über das „sowjetgebiet bruck/mur“ in stenographische Protokolle des 
 nationalrates (stPnr), iii. gesetzgebungsperiode, bd. 1 (Wien 1928), 213–216; mcloughlin, 
schutzbund (wie anm. 2), 206.

 15 Julius deutsch, ein weiter Weg. lebenserinnerungen, Zürich 1960, 169, 172.
 16 aufschluss darüber gibt das Protokoll der bundesleitungssitzung in salzburg am 23.2.1927 im 

nachlass des oberösterreichischen stabschefs major friedrich mayer (Privatbesitz linz). geplant 
waren großdemonstrationen und eine Vorsprache mit „ultimativem charakter“ bei seipel am 
6. märz, doch führte steidle aus: „... wir haben aber weder das /.../ geld, noch auch die Presse 
zur Verfügung. diesbezügliche schritte durch nat.rat klimann haben einen negativen erfolg 
gezeitigt, da sowohl die industriellen, als auch die Presse nur einer Weisung seipels gehorcht.“

 17 Vgl. das tagebuch anton apolds (Privatbesitz salzburg), 3.10.1927, über eine aussprache bei 
seipel mit dem geschäftsführenden Vizepräsidenten des hauptverbandes der industrie, sch 
robert ehrhart, dem Präsident der sektion steiermark, ludwig kranz, und generaldirektor 
richard knaur von felten & guilleaume: „s. teilte uns mit, dass nach seinen informationen 
zwischen s.s. und h.W. noch immer eine spaltung bestehe. s. bemerkt, daß die h.W.-führer 
sich bei ihren agitatorischen reden auf das politische gebiet begeben. Wir sagten zu, in beiden 
Punkten eine untersuchung anzustellen und die übelstände aus der Welt zu schaffen.“ Vgl. auch 
ernst hanisch, industrie und Politik 1927–1934: dr. anton apold, generaldirektor der 
 alpine-montan-gesellschaft. in: michael Pammer et al. (hg.), erfahrung der moderne. fest-
schrift für roman sandgruber zum 60. geburtstag, stuttgart 2007, 241–253, hier 248.
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wartete; in tirol benutzte steidle diese rückendeckung, um über sein land 
hinaus politische akzente zu setzen, z. b. mit einer vielbeachteten rede in Wels 
im Juni 1927, in der er dem österreichischen bürgertum, das „an Zaghaftigkeit, 
selbsttäuschung und indolenz seinesgleichen sucht“, die leviten las.18

besondere aufmerksamkeit galt ab 1927 naturgemäß der steiermark. es 
war der obersteirer Walter Pfrimer, der im Juli 1927 das berühmte ultimatum 
ergehen ließ. seine aktionen mögen für sich genommen keinen so überwälti-
genden eindruck hervorrufen. die aZ sprach von ein paar haltestellen auf 
offener strecke, die von den heimwehren besetzt worden seien; selbst die 
heimwehr-chronik verzeichnet als höhepunkt bloß den sturm auf den bahn-
hof von scheifling.19 ein mitarbeiter schrieb rückblickend, dass Pfrimer sich 
zwar damit brüstete, 6.000 mann aufgeboten zu haben, tatsächlich aber nur 
über 600 verfügte.20 Wie immer man auch das bild zurechtstutzen mag, wenn 
steidle im osten österreichs aktiv werden – oder auch den osten aktivieren 
– wollte, so führte kein Weg um die steirer herum. erst ab dem sommer 1929 
ergab sich mit dem jungen fürsten ernst rüdiger starhemberg in oberöster-
reich eine alternative (die steidle allerdings noch viel weniger genehm war).

die grundzüge der entwicklung der österreichischen heimwehren sind 
von zwei amerikanern schon vor Jahrzehnten kompetent, unter heranziehung 
von in den sechziger Jahren noch lebenden Zeitzeugen, nachgezeichnet wor-
den.21 glücklicherweise steht für die steirische bewegung dieser Jahre mit dem 
nachlass des „stabsleiters“ der Jahre 1927/28, des altösterreichischen offiziers 
und militärhistorikers Jaromir diakow,22 eine zusätzliche, reichhaltige Quelle 
zur Verfügung, die es erlaubt, den Prozess der integration der steirer – sowohl 
innerhalb des landes als auch der steirer in den bund – im detail zu verfolgen. 
neben einer allerdings erst 1966 verfassten historischen skizze handelt es sich 
dabei insbesondere um die korrespondenz diakows mit seinem sehr viel be-
kannteren und hintergründigeren Pendant als stabschef der bundesleitung in 

 18 ein exemplar der rede findet sich im nl. diakow, mappe 40.
 19 Vgl. auch die Prozessberichterstattung im grazer tagblatt, 1.3.1928.
 20 nl. diakow 41, diakow an Pabst, 3.1.1928.
 21 clifton e. edmondson, the heimwehr and austrian Politics, 1918–1936, athens, ga. 1978 

– als dissertation schon 1966 abgeschlossen; bruce f. Pauley, hahnenschwanz und haken-
kreuz. der steirische heimatschutz und der österreichische nationalsozialismus 1918–1934, 
Wien 1972, 49–62. 

 22 Vgl. Walter blasi, Vom fin de siecle bis zur Ära kreisky. erlebte österreichische geschichte am 
beispiel des Jaromir diakow (= beiträge zur neueren geschichte österreichs 5), frankfurt/m. 
1996. diakow war der sohn eines ukrainischen ministerialbeamten; er sagte einmal von sich, er 
lehne es ab, „mich hier als deutscher aufzuspielen“ (nl. diakow 40, gedächtnisprotokoll aus-
sprache mit Pfrimer, 20.10.1927). 
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innsbruck, dem gebürtigen Preußen Waldemar Pabst,23 die einblick gewährt 
in die Querelen dieser Jahre, die vielen späteren frontstellungen zuwider-
liefen. 

die heimwehren der steiermark zerfielen mitte der zwanziger Jahre – wie 
cäsars gallien – in drei teile. in der untersteiermark gab es als legat der 
grenzkämpfe von 1919 die überreste des brodmann’schen bauernkommandos 
unter major gierlinger, mit Zentrum in radkersburg. die obersteiermark war 
das reich von Pfrimers „heimatschutz“, der schon 1922 sein erstes, vielleicht 
viel dramatischeres gesellenstück absolviert hatte, als er die gendarmen seines 
späteren Weggefährten, des oberinspektors august v. meyszner, in Judenburg-
Waltendorf aus einer gefährlichen lage befreite. der rest der heimwehren, 
um graz gruppiert, entsprach dem gängigen muster der paritätischen führung 
durch repräsentanten der politischen Parteien: ahrer für die christlichsozia-
len, Patterer für die großdeutschen, Winkler für den landbund. der erste 
schritt der emanzipation von den Parteien begann, als ahrer nach seiner 
 ernennung zum finanzminister 1924 die leitung an baron reinhart bach-
ofen-echt übergab; der zweite schritt, als neben den politischen funktionären 
am 15./16. Juli 1927 offenbar ad hoc eine parallele militärische führungs-
struktur geschaffen wurde, bestehend aus general anton gottwald als kom-
mandant und diakow als seinem stabschef.

die Persönlichkeiten, die dabei in den Vordergrund traten, waren typisch 
für die alten eliten und ihre politische Verankerung bzw. den mangel einer 
solchen. die bachofens zählten zum verfassungstreuen großgrundbesitz, der 
seit 1918 politisch heimatlos war.24 die Verklammerung der „Verfassungstreu-
en“ mit den deutschfreiheitlichen war auf die situation in böhmen zurück-
zuführen; in den alpenländern nahmen sie vielfach die stellung einer mittel-
partei ein, die zu den Volksparteien nationaler wie katholischer färbung be-
wusste distanz hielt. berufsoffiziere – in der monarchie ohne aktives oder 
passives Wahlrecht – waren erst recht mit der distanz zu Parteien, vielleicht 

 23 Pabst galt als organisator des kapp-Putsches 1920, vielfach wurde ihm auch komplizenschaft 
bei der ermordung rosa luxemburgs vorgeworfen; seipel verteidigte ihn im Parlament einmal, 
Pabst sei immerhin stabschef des sozialdemokratischen reichswehrministers noske gewesen: 
„es ist möglich – ich will es nicht behaupten – daß er in dieser umgebung sozialdemokratische 
methoden gelernt hat, die er nun von der anderen seite her anzuwenden versucht.“ (stPnr iii 
1626, 3.10.1928). 

 24 egon und heinrich berger-Waldenegg, biographie im spiegel. die memoiren zweier gene-
rationen, Wien 1998, 379 zählt auch bachofen zur „radikal-nationalen richtung“. die bemer-
kung bezog sich auf die Jahre 1932/33, als bachofen keine große rolle mehr spielte; berger-
Waldenegg, von starhemberg 1933 als landesführer eingesetzt, war erst 1929 in die steiermark 
übersiedelt.
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auch zum Parlamentarismus als solchem, groß geworden. über gottwald  fehlen 
in dieser beziehung alle näheren indizien; diakow fand sich mit dem land-
bündler Winkler in der selbstdefinition „weit von der christlichsozialen Partei 
entfernt, aber ein freund rintelens“. dass er z. b. 1929 die gründung einer 
neuen nationalen Partei als notwendigkeit betrachtete, hat seine gegensätze 
zu Pfrimer und rauter nicht gemildert, sondern weist vielmehr auf seine ge-
ringschätzung der bestehenden großdeutschen Volkspartei hin, die „keine 
rechte rolle mehr spielt, aber wo, so im gefolge rintelens“.25 

die steiermark war das einzige land (bis auf den sonderfall Wien), das 
1918/19 „die farbe gewechselt“ hatte. das allgemeine Wahlrecht auch auf 
landesebene führte zum übergewicht der christlichsozialen, die bisher ja nur 
in der landgemeindenkurie auf erfolge rechnen konnten. dieser Prozess wur-
de verstärkt durch eine große anzahl von „überläufern“, sprich: von teilen des 
vor 1918 eher antiklerikal und national gefärbten establishments, die sich mit 
der neuen mehrheitspartei arrangierten. rintelens oft konstatiertes nahever-
hältnis zum nationalen lager war keine persönliche marotte, entsprang auch 
keiner familientradition. (im gegenteil: rintelens Vater hatte als katholik 
Preußen den rücken gekehrt und tauchte schon 1867/68 unter den gründer-
vätern des katholischen „grazer Volksblattes“ auf.26 er selbst war von hagen-
hofer, dem obmann des streng konservativen bauernbundes, in die Politik 
geholt worden.27) 

es waren die Verhältnisse, die in der steiermark mehr noch als anderswo 
eine Verbreiterung der neuen, primär bäuerlich strukturierten mehrheitspartei 
innerhalb der funktionseliten diktierten.28 stellvertretend dafür standen 
 namen wie alfred gürtler29 oder emanuel Weidenhoffer, letztlich auch der 
grazer Vizebürgermeister georg strafella. raabs späteres, oft zitiertes schlag-
wort von der „inhalationstheorie“ passte sehr gut zu dieser strategie rintelens. 
sie erklärt, warum – im gegensatz z. b. zu oberösterreich – die christlich-

 25 nl. diakow 41, diakow an Pabst, 4.5.1928.
 26 edith marko-stöckl, die entwicklung des katholisch-konservativen lagers in der steiermark 

1861–1874. in: ZhVst 87 (1996), 219–254, hier 227.
 27 gerhard Pferschy, über kräfte und ideen im politischen leben der steiermark während der 

ersten republik. in: ZhVst 80 (1989), 245–254, hier 246.
 28 es war vielleicht auch nicht zufällig, dass seipel im Wahlkampf 1923 ausgerechnet in graz über 

das „hereinbringen“ von Wählern sprach, „die früher geglaubt haben, sie müßten freiheitlich 
und national sein“ (oberösterreichische rundschau, 12.1.1924, leitartikel Wotawas). 

 29 dinghofer bezeichnete den ehemaligen „los-von-rom“-stürmer gürtler einmal als „renegaten“, 
dessen rücktritt als finanzminister eine Zusammenarbeit mit den christlichsozialen erleichtere 
(linzer tagespost, 12.5.1922); vgl. auch michael schacherl, 30 Jahre steirische arbeiterbe-
wegung 1890 bis 1920, nachdruck graz 1979, 217, 292.
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sozialen gewisse Positionen ohne große bedenken honoratioren aus dem 
 nationalliberalen bereich überließen, dabei aber mehr misstrauen gegenüber 
konkurrenten aus dem katholischen oder agrarischen bereich an den tag leg-
ten, wie z. b. der ude-bewegung oder dem landbund.

II. Einheit ohne Einigkeit

hinter der Vereinbarung, mit der im herbst 1927 die Vereinigung der 
„österreichischen selbstschutzverbände“ vorangetrieben werden sollte, lassen 
sich unschwer die umrisse eines Junktims erkennen: alle steirer sollten sich 
Pfrimer unterstellen, wenn Pfrimer sich dafür der bundesführung unterstellte, 
sprich: steidle, der in einer besprechung mitte oktober in dieser funktion 
bestätigt wurde. ein kurzes beschlussprotokoll dieser sitzung findet sich im 
nachlass diakow: es verzeichnet unter den teilnehmern neben steidle, Pabst, 
oberst hermann hiltl als Vertreter des frontkämpferverbandes und diakow 
drei christlichsoziale Politiker, nämlich rintelen – damals gerade weder 
 minister noch landeshauptmann – und die beiden neugewählten tiroler 
 nationalräte franz kolb und kurt v. schuschnigg. diese entscheidung im 
kleinen kreis wurde am 14./15. oktober von einer größeren runde abgeseg-
net.30 ein Vierer-ausschuss, bestehend aus steidle, hiltl, rintelen und dem 
kärntner großdeutschen abg. oberst thomas klimann, sollte die „vollständig 
einheitliche richtung in allen fragen, die die Wehrverbände gemeinsam be-
treffen, gewährleisten“.31

die nominierung klimanns als generalsekretär des kärntner industriellen-
verbandes weist auf die scharnierfunktion der kärntner hin, die stets beteuer-
ten, sowohl mit Pfrimer und als auch mit steidle im guten einvernehmen zu 
leben. die kärntner profitierten vom Zusammenschluss auch insofern, als der 
einzugsbereich ihrer „heimatschutz-Zeitung“ auf die steiermark ausgedehnt 
wurde, die sich zur abnahme einiger hundert stück verpflichten musste. Zwar 
hielt Pabst den kärntner politischen leiter altrichter, einen großdeutschen 
landtagsabgeordneten, aus „angst vor der mangelhaften nationalen gesin-
nung der anderen“ für einen „getreuen schildknappen Pfrimers“, dessen aktio-
nismus er nicht so recht traute. aber er setzte auf hülgerth als militärischen 
führer, der sich „unseren gedankengängen“ der „legalen tat im richtigen au-
genblick“ anschließen werde. den Wert der einigung umriss er folgenderma-

 30 Vgl. auch Vaterländische blätter für niederösterreich, 1.11.1927; edmondson, heimwehr (wie 
anm. 21), 51.

 31 nl. diakow 40, Wiener Protokoll 13.10.1927.



228

ßen: „unsere aufgabe ist es nun, während der dauer dieser beiderseitigen 
Vernunftehe Pfrimer allmählich so fest im bund zu verankern, dass extratouren 
wenn nicht unmöglich gemacht, so doch immerhin erschwert werden.“32

als quid pro quo stand als nächstes die einigung innerhalb der steiermark 
auf der tagesordnung. Pfrimer traf diakow am 20. oktober 1927 in graz und 
fasste seine bedingungen zwei tage später zusammen: er nehme die stelle des 
landesleiters nur an, wenn „der Zusammenschluß ein vollständiger sei“ und 
das ganze land durchorganisiert würde wie die obersteiermark.33 Während 
diakow über diese „klippe der bedingungslosen unterwerfung“ seufzte, hatte 
Pfrimer am 27. oktober eine zweistündige aussprache mit rintelen, der mit 
diakow am 30. zur bundesleitung nach innsbruck fuhr.34 am 3. november 
ging daraufhin endlich auch die einigung in der steiermark über die bühne. 
die Woche darauf wollte Pfrimer beim Wiener Polizeipräsidenten Johannes 
schober und bei seipel vorsprechen; der kanzler schrieb danach an steidle, 
dass „er von dr. Pfrimer einen guten eindruck bekommen habe und sich freut, 
daß nun alles wieder in ordnung ist“.35 der kanzler versprach, er wolle in 
hinkunft vor allen wichtigen entscheidungen auch die stimme der heimweh-
ren hören.36 

es erstaunt nicht, dass die einigung vom november 1927 bestehende span-
nungen vielfach nur verdeckte. als stein des anstoßes erwies sich dabei weni-
ger Pfrimer selbst als sein stabsleiter hanns rauter, der seine sozialisation 
zwischen dem grazer studentenmilieu und dem kärntner abwehrkampf er-
fahren hatte. so hatte Pabst schon vor dem Wiener gipfel geschrieben: „Wich-
tig erscheint mir, die bestrebungen und aspirationen rauters und seines an-
hangs in ‚offener feldschlacht‘ zu bereinigen.“37 rauter war es auch, der sich 
nach einem erstem kriegsspiel am 24. februar über den militärischen bundes-
führer, fml exzellenz kletus v. Pichler, beschwerte, der es offenbar darauf 
abgesehen habe, die obersteirer unter ihrem militärischen führer freiherrn 
von Pranckh „in Verlegenheit“ zu bringen; Pabst versprach deshalb, rauter „in 
gegenwart rintelens den standpunkt klarzulegen“.38 umgekehrt schien sich 
auch bei bachofen „groll aufgestapelt“ zu haben, der sich in einem schreiben 

 32 nl. diakow 41, Pabst an diakow, 5.1.1928.
 33 nl. diakow 40, gedächtnisprotokoll 20.10., brief 22.10.
 34 nl. diakow 40, gedächtnisprotokoll: aussprache mit Pfrimer, Judenburg 1.11.1927.
 35 allerdings ist diese Äußerung nur indirekt überliefert. nl. diakow 40, brief rodlers, 

10.11.1927. 
 36 nl. diakow 41, steidle an diakow, 9.2.1928.
 37 nl. diakow 40, brief Pabst 3.10.1927.
 38 nl. diakow 41, Protokoll landesleitung 2.3.1928; Pabst an diakow, 8.3.1928.
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vom 19. dezember luft machte. er wollte beim namen „heimwehrverband“ 
bleiben und lehnte auch die hellgrünen Windjacken als „kugelfang“ ab.39

überraschend war vielleicht nur, an welcher frage sich bereits nach wenigen 
Wochen der erste offene konflikt entzündete. „simmering gegen kapfenberg, 
das ist brutalität“ sollte später einmal zum geflügelten Wort werden. doch in 
diesem falle handelte es sich um donawitz gegen köflach, sprich um die nar-
ben, welche der Zusammenbruch der graz-köflacher bahn- und bergwerks-
gesellschaft (gkb) hinterlassen hatte. die alpine-montan-gesellschaft über-
nahm im herbst 1927 die „treuhändige betriebsführung“ der gkb, am 
24. Jänner 1928 schließlich auch die mehrheit der aktien, wollte die bahn aber 
abstoßen.40 in die Zeit dazwischen fiel die konstituierung des für die finanzie-
rung der steirischen heimwehr zuständigen finanzkomitees. den Vorsitz 
dieses komitees sollte – mit Zustimmung Pfrimers und bachofens – ursprüng-
lich rudolf steiner übernehmen, 41 der ehemalige generaldirektor der graz-
köflacher. 

steiner war 1925 vom umstrittenen großaktionär (und landesrat der 
übergangsperiode 1918/19) Viktor Wutte entlassen worden, weil er dessen 
„betrügerische machenschaften“ aufgedeckt habe. Wuttes geschäftspraktiken 
waren im herbst 1926 auch in einem parlamentarischen untersuchungsaus-
schuss ausführlich zur sprache gekommen, wobei allerdings selbst der sozial-
demokratische Vertreter, hofrat georg stern, milder über Wutte urteilte als 
steiner: „daß sie mit einem inflationsschieber nicht zu verwechseln sind, das 

 39 nl. diakow 40, diakow an Pabst, 21.12.1927. auf der landesleitung 3.5.1928 wurde auch der 
beschluss gefasst, bei aufmärschen keine dekorationen anzulegen, „um nichtgediente heim-
wehrkameraden oder Jungschützen etc. nicht zu kränken“. Weder Pfrimer noch steidle konnten 
auf frontbewährung zurückblicken ...

 40 steiner schrieb später, er habe den landbund-nr dewaty wegen der übergabe der gkb-aktien 
an die alpine interpelliert, der sich darauf ausredete, der landbund wollte das Problem im 
 ministerrat zur sprache bringen, wo hartleb sein Veto einlegen sollte; seipel habe die sache 
jedoch eigenmächtig an kienböck übergeben (nl. diakow 42, brief vom 3.7.1929); das minis-
terratsprotokoll vom 24.1.1928 bestätigt diese einschätzung im Prinzip, mit der einschränkung, 
dass es sich offiziell um das kreditinstitut für öffentliche unternehmungen handelte, das die 
aktien am 12. september 1927 ersteigert hatte; seipel schloss die debatte mit dem bemerken, 
es müsse kienböck überlassen bleiben, das kreditinstitut auf „die hier erörterten erwägungen 
aufmerksam zu machen“. Protokolle des ministerrates der ersten republik, abt. V, bd. 2, Wien 
1986, 143, 184–187. schwierigkeiten bereitete die abgrenzung der interessensphären von 
 alpine und bodencreditanstalt; vgl. die Zusammenfassung „gkb-berichte“ im apold-tb. 1927 
bzw. die einträge vom 5. u. 26.1.1928; franz mathis, big business in österreich. österrei-
chische großunternehmungen in kurzdarstellungen, Wien 1987, 129f.; hanisch, apold (wie 
anm. 17), 243f. 

 41 nl. diakow 40, diakow an Pabst, 20.10.1927; 21.12.1927.
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Zeugnis stelle ich ihnen augenblicklich aus. sie haben kolossale Pläne gehabt 
und sind leider auch mit ein paar schiebern zusammengekommen, von denen 
sie hineingelegt wurden.“42 Jedenfalls entwickelte sich zwischen Wutte, der im 
oktober 1927 verhaftet wurde,43 steiner und der leitung der „alpine“ eine 
antagonistische dreiecksbeziehung. die alpine-montan, deren „durchaus un-
gesunde und unwirtschaftliche Politik er durchschaut, haßt und fürchtet ihn 
zu gleichen teilen“, schrieb diakow über steiner.44

der hauptverband der industrie schlug für das komitee – wie Pabst meinte, 
auf anregung anton apolds, des generaldirektors der alpine-montan – neben 
gottwald und dem kassier des heimatschutzes, dem grazer direktor der süd-
deutschen und heimstätten bank franz eisenzopf, je einen Vertreter der grazer 
und der obersteirischen industrie vor.45 tatsächlich verlangte apold für die 
geldverteilung „die schaffung einer absolut unpolitischen stelle und verwahrte 
sich gegen die mitwirkung des herrn rudolf steiner“.46 dementsprechend er-
klärte bei der ersten besprechung des komitees am 19. dezember Paul Weitzer 
als sekretär des obersteirischen industriellenverbandes steiner wegen seines 
öffentlichen auftretens gegen die alpine für untragbar; steiner revanchierte 
sich mit einer Philippika gegen die „Vampire des Wirtschaftslebens“.47 er unkte, 

 42 beilagen zu den stenographischen Protokollen des nationalrates, ii. gesetzgebungsperiode, 
bd. 7, Wien 1927, nr. 675: berichte über die Verhandlungen des auf grund des centralbank-
gesetzes eingesetzten untersuchungsausschusses (17.11.–13.12.1926), 229. Wutte war der 
schwager des weststeirischen Papierindustriellen robert czerweny, mit dem er schon vor dem 
krieg die Wieser kohlengruben betrieb; czerweny wiederum war der enkel des deutschlands-
berger „Zündholzkönigs“ florian Pojatzi; Wutte wickelte seine geschäfte über das bankhaus „fl. 
Pojatzi & comp.“ ab; man sprach vom „Wutte-Pojatzi-konzern“ (ebd. 197, 213f.); vgl. auch 
Walter tscherne, handel, gewerbe, industrie. in: helmut-theobald müller (hg.), ge-
schichte und topographie des bezirkes deutschlandsberg, bd. 1, graz 2005, 375–428, hier 409; 
othmar Pickl, florian Pojatzi, der begründer der steirischen Zündholzindustrie. in: ferdinand 
tremel (hg.), steirische unternehmer des 19. und 20. Jahrhunderts, graz 1965, 76–80. 

 43 apold-tb. 12.10.1927; zur gegnerschaft apolds zu Wutte vgl. auch ebd. 10.1.1927, 11.10.1927, 
11.5.1928 (ausgleich im Pojatzi-Prozeß); zur Polemik gegen Wutte aus dem umkreis diakows 
auch: österreichischer bund, 8. u. 15.5.1927 („Wuttes raubzug“).

 44 nl. diakow 42, diakow an steidle, 22.1.1928.
 45 nl. diakow 40, Pabst an diakow, 19.12.1927. diakow merkte an, ein weiterer heimwehrführer, 

dr. arbeiter, käme für das komitee nicht mehr in frage, weil er nicht mehr beim stahlwerks-
verband sei (diakow an Pabst, 21.12.1927).

 46 apold-tb. 16.12.1927, gespräch mit rintelen.
 47 dabei ging es um die schließung zweier gruben im Wieser revier, steyeregg und bergla, welche 

die alpine laut steiner „ersaufen“ wollte; allerdings verfügte ludwig kammerlander als leitendes 
Vorstandsmitglied der gkb über briefe steiners, „in welchen dieser selbst die einstellung von 
bergla als unumgängliche notwendigkeit bezeichnet“ (apold-tb. 6.12.1927), über die Zeitungs-
polemik darüber ebd. 15./16.10.1927; vgl. auch tscherne, handel (wie anm. 42), 410.
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das „ende vom lied“ werde sein, dass „wir als heimwehr zum söldnertum für 
banken und industrie herabsinken“.48 

diakow selbst hatte 1920–23 als beamter der graz-köflacher angehört; 
steiner, dem er später einmal bescheinigte, er hätte das Potential zu einem 
„österreichischen ford“49 – und der sich wissenschaftlich mit der entwicklung 
von hydrierverfahren beschäftigte50 –, konnte sich seiner loyalität sicher sein. 
die „von Wutte heruntergewirtschaftete“ graz-köflacher sei für die heimwehr 
besonders wertvoll, weil ihr umfeld in der West-steiermark die kerntruppe der 
heimwehr stelle.51 Weitzer hingegen habe als einfacher steuerbeamter begon-
nen, bevor er in den dienst des stahlwerkverbandes trat; inzwischen benehme 
er sich, „als gäbe er das geld der obersteirischen industrie aus eigener tasche“. 
angeblich habe er Pfrimer auch außertourlich geld zukommen lassen. „für die 
objektive Verteilung der gelder“, so resümierte diakow, „bürgen uns steiner 
und strafella, der übrigens auch auf Wunsch von rintelen ins komitee 
kam“.52

das finanzkomitee hielten Pabst und diakow schon einmal deshalb für 
nützlich, weil beide der überzeugung waren, dass Pfrimer „nur durch die 
 finanzielle seite zu halten“ sei.53 Pfrimer hingegen hielt eine rechnungskon-
trolle durch Weitzer und strafella für vollkommen ausreichend und schrieb an 
den hauptverband, dass es nicht angehe, „uns in die Verwendung der gelder 
hineinzureden“.54 doch die erste runde ging an den bund. erst nach einem 

 48 in späteren Jahren hat auch rintelen mehrfach für steiner bei der alpine interveniert; vgl. adr, 
österreichische alpine-montan ag 167, tagebuch Zahlbruckner, 7. u. 22.5., 20.6.1929, 4.9., 
27.10.1930; apold-tb. 18.4.1928.

 49 steiner formulierte später einmal in einem rundumschlag: „in der steiermark wird die ganze 
wirtschaftliche richtung von der bca, steweag, alpine, landesfinanzreferent und sozialdemo-
kratie diktiert; und jedermann kann sich vorstellen, wie die kinder von so verschiedenen Vätern 
ausschauen müssen.“ (nl. diakow 42, 23.7.1929)

 50 steiner hatte am 1.8.1927 ein Patent für ein „kohleveredelungsverfahren“ angemeldet; bei dessen 
einführung bei den – im besitz des landes oberösterreich befindlichen – Wolfsegg-trauntaler 
bergwerken stieß er abermals auf die konkurrenz der alpine (nl. diakow 42, steiner an neu-
städter-stürmer, 3.7.1929); vgl. auch tb. Zahlbruckner, 19.4.1929.

 51 im nachrichtenblatt 7 der heimwehr wurde verlautbart, die alpine in rosental und mayr-
melnhof in Piberstein stellten nur mehr heimwehrmitglieder ein. 

 52 nl. diakow 40, diakow an Pabst, 19.12.1927.
 53 nl. diakow 41, diakow 3.1.1928. der nachrichtenoffizier der bundesleitung formulierte es in 

seinen erinnerungen so: „geld war das stärkste druckmittel der bundesführung, denn wer ihr 
folgte, bekam geld, wer ihr aber schwierigkeiten machte, bekam keines.“ (ka, b/653/1, nl. 
rodler: Von conrad zu keitel, fol. 92).

 54 nl. diakow 41, Pabst an diakow, 5.1.1928. steidle antwortete Pfrimer am 12.1.1928: „da nun 
die liebe umwelt besonders wenn es sich um geldangelegenheiten handelt, sehr mißtrauisch und 
sehr bösartig ist, habe ich selbst eine gewisse kontrolle verlangt, um mich ja nicht der gefahr 
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besuch Pfrimers und rauters in innsbruck am 23. Jänner 1928 begannen offen-
bar die überweisungen zu fließen.55 Pabst formulierte als devise für den um-
gang mit Pfrimer: man müsse „die Zügel locker lassen, aber nur bis zu einem 
gewissen Punkt. er muss stets wissen, dass es doch eine bundesführung gibt.“56 
Wenn Pfrimer sich finanziell an die kandare genommen sah, so galt dasselbe 
allerdings auch für steidle, der klagte: „Wir dachten, daß die vom bundes-
kanzler aufgebrachten bankenmittel uns zur freien Verfügung“ stünden; zu 
seinem leidwesen wurden aber auch sie über die industrie verrechnet.57

der prekäre charakter der steirischen einigung wurde durch die tatsache 
unterstrichen, dass die gelder für die heimatschutz- und heimwehrgebiete 
weiterhin getrennt ausgeschüttet, die Zuschüsse für 1928 allerdings von 3.500 
s auf 7.500 s pro monat erhöht wurden. Von den ursprünglichen 3.500 waren 
je 1.600 an Pfrimer und diakow gegangen; die restlichen 300 s waren für den 
frontkämpferverband reserviert. die frontkämpfer unter oberst hermann v. 
hiltl sollten als erster Wehrverband, der schon seit 1920 auf Wiener boden 
aufgetreten war, in die bundesweite einigung einbezogen werden.58 hiltl erbat 
sich bei Polizeipräsident schober eine intervention bei seipel und erhielt in der 
folge auch einiges an geldern.59 allerdings unkte Pabst: „steidle und hiltl sind 
beide in ihrer art prächtige kerle, aber leider ohne jedes Verständnis für einan-
der. hier der realist, dort der romantiker, hier der nur offizier, dort der 
advokat und Politiker.“60 

die frontkämpfervereinigung war zum unterschied von den heimwehren 
eine bundesweite bewegung, die sich in der Praxis mehr an eine städtische 
klientel wandte. nach alter Vereinbarung war ihnen in der steiermark deshalb 
auch die stadt graz zugewiesen worden. diese grazer gruppe, die von diakow 
als organisationsleiter mit aufgebaut worden war,61 geriet um die Jahreswende 
in einen konflikt mit Pfrimers Vorposten in der landeshauptstadt: „in dem 

auszusetzen, daß späterhin einmal mit einem schein von berechtigung behauptet werden könne, 
es sei geld an meinen fingern kleben geblieben.“ der Vorwurf, steidle habe beträge auf eigene 
konten abgezweigt, blieb dennoch nicht aus; vgl. documenti diplomatici italiani, serie Vii, 
bd. 9, rom 1975, 314 (26.8.1930), 344 (14.9.1930).

 55 nl. diakow 41, Pabst an diakow, 25.1.1928.
 56 nl. diakow 41, Pabst an diakow, 12.1.1928.
 57 nl. diakow 41, steidle an Pfrimer, 12.1.1928.
 58 Vgl. ingeborg messerer, die frontkämpfervereinigung deutsch-österreichs, phil. diss. Wien 

1963, allerdings auf einer sehr schmalen Quellenbasis beruhend.
 59 schober-archiv 21, tagesnotizen 7.2. u. 25.2.1928 (hiltl sollte 3.000 s monatlich erhalten und 

einmalig 15.000 s für ausrüstung). 
 60 nl. diakow 40, Pabst an diakow, 30.12.1927.
 61 nl. diakow 41, frontkämpferverband steiermark an diakow, 19.5.1928.
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ewig brodelnden hexenkessel in der steiermark ist eine neue affäre im Wer-
den.“ denn hofrat ragossnigg, der ehemalige gendarmerie-kommandant, der 
als grazer heimatschutzführer fungierte, ordnete an, dass die frontkämpfer 
den Versammlungsschutz für eine seiner Veranstaltungen in der industriehalle 
zu übernehmen hätten. als sich die frontkämpfer weigerten bzw. zumindest 
nicht in uniform auftreten wollten, drohte Pfrimer kurzerhand, ihnen den 
monatszuschuss zu sperren. 

diakow war empört: es sei „an und für sich eine unmöglichkeit, daß eine 
wehrhafte formation sich durch die andere decken lassen sollte. taktlos aber 
besonders deshalb, da man nicht ergrauten offizieren zumuten könne, die 
bequem auf stühlen sich räkelnden studenten zu beschützen.“62 als resultat 
schieden die frontkämpfer im februar 1928 wiederum aus der front der Wehr-
verbände aus; sie wollten sich nur im ernstfall der militärischen führung der 
heimwehr unterstellen.63 eben diese militärische führung wurde auch wei-
terhin getrennt ausgeübt: gottwald kommandierte im heimwehr-, Pranckh im 
heimatschutzgebiet. die sympathien Pabsts klingen durch, wenn er diakow 
schon zum Jahreswechsel schrieb: „die herren vom heimatschutz sind ge-
mütsmenschen ...“, dabei aber auch in aussicht stellte: „im übrigen werden in 
hinkunft wir soldaten untereinander im sinne des bewußten ausschusses al-
lein verhandeln, d. h. hiltl, klimann, sie für rintelen und ich für steidle, dann 
wird es schon gehen ...“64 

als militärische Zielvorgabe hatte Pfrimer von anfang an den „marsch auf 
Wien“ im mund geführt, auch wenn er bemüht war, jeden Verdacht von sich 
zu lenken, er plane eine eigenmächtige aktion ohne Wissen der regierung oder 
gar gegen die staatsgewalt. eine gewisse ambivalenz blieb bestehen: man wol-
le, hieß es in der Vereinigungssitzung am 3. november, „bei einem neuerlichen 
aggressiven Verhalten von sozialdemokratischer seite die offensive bis zur 
endgültigen niederwerfung der roten“ führen; bei dieser gelegenheit könne 
ein marsch nach Wien notwendig werden.65 im gespräch mit Pfrimer skizzier-
te diakow seine Vorstellungen: Zwar müsse man „bei der nächsten Julisache“ 
auch gegen das Parlament vorgehen; Voraussetzung sei jedoch, dass „auch sei-
pel soweit gewonnen werde, dass er nicht dagegen stellung nimmt“.66 dennoch 
bestärkte die aussprache diakows bedenken: „nach meiner überzeugung 

 62 nl. diakow 40, diakow an Pabst, 27.12.1927.
 63 nl. diakow 41, diakow an steidle, 6.2.1928; frontkämpfer 10.2., antwort Pfrimers 1.3.1928.
 64 nl. diakow 40, Pabst an diakow, 30.12.1927. freilich finden sich in den unterlagen keine be-

lege für weitere sitzungen des bewussten ausschusses. 
 65 nl. diakow 40, grazer Protokoll, 3.11.1927, 14 h.
 66 nl. diakow 40, gedächtnisprotokoll 20.10.1927.
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strebt dr. Pfrimer an, den umsturz bei uns, wenn irgend möglich, selbständig 
zu bewirken.“67

steidles haltung fiel da schon viel differenzierter aus. Zwar teilte er Pfrimers 
Prämissen: „der Parlamentarismus und das regierungssystem erweisen sich für 
österreich als unerträglich.“ oder, in der terminologie des Weltkriegs: es sei 
zu einem parlamentarischen stellungskrieg gekommen;68 „wir wollen wieder in 
den bewegungskrieg hinein.“ doch seine schlussfolgerung lautete: deshalb 
müssten die heimwehren zu einer staatspolitischen bewegung werden. dafür 
bedürfe es zweier mittel: geld und geistiger Ziele. „Wir müssen – angesichts 
des latenten mißtrauens in wirtschaftlichen und politischen kreisen – daher 
ungemein geschickt operieren, um die geldunterstützung solange notwendig 
zu erhalten.“ (er fügte hinzu, er sei in dieser beziehung vorurteilsfrei, denn „die 
tiroler industrie gehört dem hauptverband nicht an und finanziert die heim-
wehr tirol selbständig“.69) schwieriger noch sei die geistige Zielsetzung: „es 
muß ein hochziel gefunden werden, das die breite masse erfaßt“ – ein revolu-
tionäres Programm, das allerdings „so abgestimmt sein muß, daß sich nicht alle 
Parteien gegen uns richten“. insbesondere verfassungsrechtliche und wirt-
schaftliche details seien deshalb noch zurückzustellen, um fruchtlose diskus-
sionen hintanzuhalten.70 

 67 nl. diakow 41, diakow an Pabst, 3.1.1928.
 68 in einem späteren Zeitpunkt wies steidle auch auf die obstruktion der sozialdemokratie im 

Parlament als kampfansage der roten hin, die für ihn freilich kaum ausgangspunkt der system-
kritik war. 

 69 dabei ergaben sich interessante personelle kombinationen: sekretär des tiroler industriellen-
verbandes war seit 1924 der großdeutsche abg. sepp straffner (ein pensionierter bahnbeamter), 
obmann von 1917 bis 1935 friedrich reitlinger, inhaber der Jenbacher Werke und jüdischer 
konvertit; vgl. die Polemik zwischen linzer tagblatt, 7.2.1924, und oberösterreichischer rund-
schau, 16.2.1924, 4; Wolfgang meixner, ing. friedrich reitlinger (1877–1938). industrieller 
und Wirtschaftsfunktionär in tirol zwischen heimwehr und nationalsozialismus. in: Zeitge-
schichte 29 (2002), 191–201; reitlinger und seine tochter begingen 1938 selbstmord, sein 
sohn heiratete nach 1945 eine tochter des heimwehrführers egon berger-Waldenegg (vgl. bio-
graphie im spiegel, wie anm. 24, 118, 134). 1928 wurde auf reitlinger in Jenbach offenbar ein 
bombenattentat verübt, am 1. dezember beehrte seipel die Jahreshauptversammlung des tiro-
ler industriellenverbandes mit seiner anwesenheit (vgl. schober-archiv 21, tagesnotizen 8.4., 
28.11. u. 1.12.1928).

 70 nl. diakow 41, führerbesprechung 3.4.1928. Was die ausgestaltung des „geistigen Ziele“ be-
trifft, spielte diakow 1929 eine gewisse rolle, weil er über den landtagsabgeordneten sernetz 
und seine „berufsständische arbeitsgemeinschaft“ die Verbindung zu den alpenländischen ha-
ge-bünden herstellte, die an stärke zunähmen, während die großdeutsche Partei jeden einfluss 
verloren habe (nl. diakow 42, diakow an steidle, 13.5.1929), dann auch mit dem ständebund 
von hofrat ramsauer, der sich bei steidle beschwerte, dass er seit anderthalb Jahren auf eine 
fortsetzung der gespräche mit Pfrimer warte (ebd., brief vom 27.5.1929); das berufständische 
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freilich: die aufforderung zu „ungemein geschicktem operieren“ richtete 
sich an ein Zielpublikum, das bei der führerbesprechung vom 3. april durch 
abwesenheit glänzte: Pfrimer war als „unpäßlich“ gemeldet, rauter „krank“, 
Pranckh und arbesser „verhindert“. Pabst wiederholte seine sorge wegen eines 
„mißerfolg durch Vorprellen eines teiles“, wie er sie diakow schon einmal mit 
beispielen aus der jüngsten Vergangenheit illustriert hatte, nämlich hitlers 
„marsch zur feldherrnhalle“. „es setzt jetzt der Wettlauf um den diktator-
Posten ein. die lage ist verzweifelt ähnlich derjenigen 1923 in bayern, wo 
kahr, reichswehr usw. am 15./Xi. handeln wollten, hitler und ludendorff 
aber früher losschlagen, weil sie kahr zuvorkommen wollten, denn /.../ sie 
fürchteten, kahr usw. seien nicht national genug.“71 

III. Expansion und Aufrüstung

den marsch auf Wien wollte Pfrimer auch in einer ganz anderen hinsicht 
antreten, nämlich die zerstrittenen Wiener heimwehrgruppen seinem kom-
mando unterstellen und über die steiermark hinaus eine östliche untergruppe 
der selbstschutzverbände bilden. er berief sich dabei auf eine Äußerung rin-
telens, der ihn angeblich aufgefordert habe, in die unklaren Wiener Verhält-
nisse ordnung zu bringen. daraufhin habe Pfrimer sofort noch nächtens dia-
kow oder Pabst nach Wien entsenden wollen. diakow wiegelte ab: „auf der 
schwerhörigkeit Pfrimers mag manches mißverständnis beruhen.“ er sei „vom 
edlen, wenn auch brennenden ehrgeiz beseelt, führer zu sein; /.../ die leiseste 
anregung genügt, um sie als auftrag aufzufassen.“72 Pabst antwortete: „lieber 
freund, einen sack flöhe hüten ist leichter als in der steiermark die h.W. 
bewegung zu führen.“ auch rintelen wollte er nicht von jeder schuld frei-
sprechen: „ich habe den eindruck, daß rintelen nicht immer eine ganz glück-
liche hand in heimwehr angelegenheiten hat und anscheinend sich um din-
ge kümmert, die ihn nichts angehen.“73

element kam demnach nicht bloß über die Verbindung Pfrimers zum kreis um spann und 
Walter heinrich, der um diese Zeit zustande kam. im heimatschutzverlag erschien als erste 
broschüre im mai 1929 spanns „irrungen des marxismus“ (hs-Ztg. 18.5.1929); vgl. martin 
schneller, Zwischen romantik und faschismus. der beitrag othmar spanns zum konser-
vativismus in der Weimarer republik, stuttgart 1970, 31–34, der auch die rolle des grazer 
dozenten hans riehl hervorhebt, des leiters des sozialreferats der alpine-montan und späteren 
schwiegersohnes von anton apold (vgl. auch apold-tb. 2.8.1928, 2.4., 18.4. u. 9.10.1929). 

 71 nl. diakow 41, Pabst an diakow, 5.1.1928.
 72 nl. diakow 40, diakow an Pabst, 21.11.1927.
 73 nl. diakow 40, Pabst an diakow, 29.11.1927; vgl. auch apold-tb. 21.10.1927 über ein ge-
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die Wiener Querelen waren noch nicht ausgestanden; doch inzwischen 
richteten sich die expansionsbestrebungen Pfrimers, historisch stimmig, auf 
die Wiederherstellung der „Pittner mark“. auf der führerbesprechung in salz-
burg am 10. dezember 1927 waren die drei südöstlichen bezirke niederöster-
reichs (gloggnitz, aspang und neunkirchen) offiziell an ihn abgetreten wor-
den. dabei blieb es nicht: Jedenfalls warnte der niederösterreichische heim-
wehrführer baron arthur karg-bebenburg auf der führerbesprechung vom 
3. april, der bauernbund sei „verschnupft und in kampfstellung“ wegen Pfri-
mers ausgreifen. der christlichsoziale landtagsabgeordnete mauritius klieber, 
seit oktober 1927 im Vorstand der niederösterreicher,74 schlug in dieselbe 
kerbe: die heimwehr sei erledigt, wenn sich der bauernbund gegen sie stelle. 
auch steidles einwand, es sei in niederösterreich eben bisher wenig gearbeitet 
worden, ließ er nicht gelten; die Pfrimer-leute seien „nicht so verläßlich als 
man glaubt. es genügt nicht, zweimal in eine fabrik zukommen und schon 
glauben zu können, daß man die hälfte der arbeiter auf seiner seite hat.“75 

karg ergänzte, es sei gleichgültig, wo die grenze verlaufe; aber sie müsse 
eingehalten werden. der bund, so steidle, habe allerdings das größte interesse, 
dass zwischen semmering und Wien „eine besonders sorgfältig durchgeführte 
organisation besteht“. er setzte am 11. Juni in einer besprechung in Wien eine 
grenze durch, die über die nördliche grenze der neustädter bezirkshaupt-
mannschaft, dann über die kammlinie des triesting- und Piestingtales verlief.76 
Pfrimer wehrte sich prompt gegen die aufgabe von Pottendorf;77 der neue 
niederösterreichische landesführer raab wiederum gab im november die Pa-
role aus: niederösterreich den niederösterreichern – und forderte eine erhöh-
te dotation, weil sein land angeblich über 30.000 mann an marschformatio-
nen verfüge. auch innerhalb der steiermark verlief – im einklang mit der pa-
ritätischen teilung der einnahmen – eine territoriale demarkationslinie, blieb 
trotz der proklamierten politischen einigung die militärische führung wei-

spräch mit rintelen: „die f.k. in Wien sollen seiner meinung nach tatkräftigst unterstützt 
werden, überhaupt müsste der h.s. in Wien so ausgebildet werden, dass er gegebenenfalls ohne 
Zuhilfenahme der landesorganisationen auslange.“

 74 klieber saß 1926/27 kurzfristig auch im nationalrat, er war gemeinderat in mauer (das damals 
noch nicht zu Wien gehörte) und geschäftsführender Vizepräsident des christlichsozialen Volks-
verbandes für nö. 

 75 nl. diakow 41, führerbesprechung 3.4.1928, vgl. auch franz schweiger, geschichte der 
niederösterreichischen heimwehr von 1928 bis 1930 mit besonderer berücksichtigung des so-
genannten korneuburger eides, phil. diss. Wien 1964, 11–14.

 76 nl. diakow 41, bundesleitung an landesleitung steiermark, 14.6.1928. die niederösterreicher 
sollten sich auf den bezirk baden und die Westbahnstrecke konzentrieren.

 77 nl. diakow 41, Pfrimer 2.7.1928.
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terhin getrennt. die grenze zwischen Pfrimers heimatschutz und bachofens 
heimwehr verlief – mit ausnahme des gerichtsbezirks frohnleiten – entlang 
der fischbacher alpen und der gleinalpe.78

einvernehmlicher verlief die „erschließung“ des burgenlandes, das zum 
unterschied von niederösterreich schon rein geographisch in den einzugsbe-
reich von diakows heimwehr fiel. hier handelte es sich um eine missionierung 
in partibus infidelium; es gab keine Platzhirsche. Zum militärischen führer des 
burgenlandes avancierte oberst gustav berger, wohnhaft in Wien-hietzing;79 
politischer leiter war der christlichsoziale nationalrat franz binder,80 mit dem 
diakow schon im november 1927 kontakt aufnahm. als „Verbindungsstellen“ 
nannte binder im frühjahr 1928 den bürgermeister von Pinkafeld, Julius leh-
ner, in güssing den ehemaligen abg. hajsan, in Jennersdorf den christlichso-
zialen bundesrat rudolf büchler, in oberwart den Postmeister gottlieb nick.81 
die frontkämpfer verfügten nur im bezirk eisenstadt und oberpullendorf 
über einzelne gruppen.82 binder, selbst Polizist und als solcher in engem kon-
takt mit schober, resümierte auf der besprechung der stabsleiter: die gendar-
merie im burgenland sei „durchwegs rot“; der landbund habe wegen der 
 koalitionsregierung gebundene hände und könne nur „im geheimen und stil-
len“ etwas tun.83 am 29. Juli sollte in lockenhaus, unweit der landesgrenze, 
ein erster aufmarsch stattfinden. ein regionales spezialproblem, die „magya-
ronenschnüffelei“, kam zur sprache, wenn binder über den leiter seines ge-
burtsortes rechnitz, eugen v. bogdany, urteilte, er sei „gegen rot verläßlich, 
nicht gegen ungarn ...“ 84 

 78 nl. diakow 41, 21.3.1928.
 79 nl. diakow 41, bundesleitung an steiermark, 23.1.1928.
 80 Zur Person binders, der zur Zeit der ungarischen räterepublik angeblich aus der kirche ausgetre-

ten war und unter schober in der Polizei karriere machte, vgl. günter unger, die christlich-
soziale Partei im burgenland, eisenstadt 1965, 38–43. 

 81 nl. diakow 40, binder an diakow, 4.12.1927.
 82 nl. diakow 40, diakow an Pabst, 15.1.1929. für die sozialdemokraten hatte leser im november 

1927 noch ausgeführt: „der Plan der christlichsozialen, im norden des burgenlandes die front-
kämpfer aufzulösen und durch die christlichsozialen heimwehren zu ersetzen, schlug dank der 
Wachsamkeit des obersten hiltl fehl.“ (Zitiert bei unger, christlichsoziale, wie anm. 80, 128.)

 83 allerdings stellte der landbund mit den lt-abg. michael Vas und Johann Paul bereits ein Jahr 
später die bezirksführer von güssing und oberwart. Vas – ein amerikaheimkehrer, der schon 
1926 in schwere auseinandersetzungen mit der bundespartei verwickelt war – kandidierte 1930 
dann bereits für den heimatblock; vgl. unger, christlichsoziale, 130; charlotte heidrich, 
burgenländische Politik in der ersten republik. deutschnationale Parteien und Verbände im 
burgenland vom Zerfall der habsburgermonarchie bis zum beginn des autoritären regimes 
(1918–1933), Wien 1982, 135f., 163–167.

 84 nl. diakow 41, bericht vom 6.4.1928 über sitzung der stabsleiter in salzburg am 3.4.
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diakows eigentliche leistung war die Verdichtung im heimwehrbereich: 
Pfrimer hatte sein amt mit der forderung angetreten, „es müßten sich endlich 
auch die heimwehrgebiete bequemen, militärische formationen aufzustel-
len“.85 diakow antwortete im februar, er beginne jetzt mit den formationen 
in der Weststeiermark, je einem bataillon in deutschlandsberg, stainz und 
groß florian. im osten seien – nicht zuletzt wegen des mangels an industrie 
– allerdings nur ansätze einer militärischen organisation vorhanden.86 der 
kreis87 Weststeiermark war seit 1925 franz huber unterstellt, der einmal als 
„exekutivorgan rintelens für inoffizielle aktionen“ beschrieben wurde, einem 
jungen Weltkriegsoffizier ( Jg. 1896), sohn eines gutsbesitzers (mönichhof bei 
stallhofen) und christlichsozialen reichsratsabgeordneten. huber gehörte 
außerdem zu den gründern der raVag (und zählte in dieser funktion später 
sogar zu den initiatoren der berühmten neujahrskonzerte).88 Zwar wetterte 
Pfrimer mit blick auf huber gegen leute, die von graz nach auswärts ein-
pendeln. diakow räumte ein, es handle sich hier um „die domänen einzelner 
herren“. doch: „das ist nun einmal so.“ sie könnten ohne gefahr für die sache 
auch nicht ausgeschaltet werden.89 krönender abschluss des ersten halbjahres 
1928 war ein großer aufmarsch am 20. Juni in köflach, wo eine bürgerliche 
einheitsliste wenige Wochen zuvor mit knapp 51 % der stimmen erstmals seit 
dem umsturz den bürgermeistersessel erobert hatte.90 das „grazer Volksblatt“ 
zählte 5.863 mann, die aufmarschierten – und zwölf musikkapellen.91 der 
organisationsbetrieb im heimwehrgebiet nehme einen derartigen umfang an, 
dass mit den bestehenden mitteln das auslangen nicht gefunden werden kön-
ne, meldete diakow. 92

 85 nl. diakow 41, diakow an Pacher, 12.1.1928, über landesleitung vom 5.1.1928.
 86 nl. diakow 41, diakow an Pfrimer, 6.2.1928.
 87 im heimwehrgebiet wurde die größere einheit als kreis bezeichnet, die kleinere als gau; beim 

heimatschutz war es umgekehrt.
 88 ka Wien, nachlass b/1043:20 (raft-marwil), fol. 838; Walter brunner (hg.), geschichte 

der stadt graz, bd. 4, graz 2004, 212; bernhard reismann, allgemeine geschichte des bezir-
kes 1848–2005. in: Walter brunner (hg.), geschichte und topographie des bezirkes Voits-
berg, bd. 1, graz 2011, 164; Peter görke, anton rintelen (1876–1946). eine polarisierende 
steirische Persönlichkeit, diss. graz 2002, 70f.; Viktor ergert, 50 Jahre rundfunk in öster-
reich, bd. 1, Wien 1974, 30f., 40, 146. 

 89 nl. diakow 41, diakow an Pabst, 12.1.1928.
 90 die „Wirtschaftspartei“ erhielt 829 stimmen, die sozialdemokraten 789; die stadt wurde im 

herbst allerdings einem kommissarischen Verwalter unterstellt; vgl. geschichte und topogra-
phie des bezirks Voitsberg (wie anm. 88), bd. 2, graz 2011, 137.

 91 grazer Volksblatt, 21.5.1928, s. 3.
 92 nl. diakow 41, diakow an Pabst, 15.6.1928. schwierigkeiten bereitete die abgrenzung des kreises 

West im süden: der christlichsoziale Parteisekretär hans roth wolle den bezirk leibnitz an den 
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im zweiten halbjahr versprach diakow, „die ganze energie auf den ausbau 
der oststeiermark“ zu richten. in der oststeiermark nahm baron andreas 
morsey keine so dominante stellung ein wie huber im Westen, weil er wenig 
Zeit habe und mit der gegenarbeit des großdeutschen feldbacher bürgermeis-
ters schaar rechnen müsste.93 auch der organisationsleiter franz ircher als 
redakteur des „grazer Volksblattes“ galt als beruflich überlastet. Zwischen 
dem gauführer von hartberg,94 friedrich v. sacher-masoch, und seinem  Weizer 
kollegen Johann Peter-leiningen, einem engen mitarbeiter diakows, bestan-
den spannungen, die beinahe bis zu duellforderungen eskalierten.95 als Pen-
dant zum köflacher aufmarsch war – „auch wegen des gleichgewichts im 
heimwehrbereich“ – am 23. september 1928 eine kundgebung in Weiz ge-
plant: „der Weizer aufmarsch muss gelingen, wollen wir endlich die ost-
steiermark erobern.“96 

dabei geriet der Weizer aufmarsch in den strudel der Vorbereitungen für 
den großen aufmarsch in Wiener neustadt im oktober. ende Juli hieß es, 
rintelen („anatol“) habe dafür plädiert, alles abzusagen.97 Pfrimer wiederum 
betrachtete die Weizer aktion als Vorbereitung für Wiener neustadt.98 „der 
Weizer aufmarsch kostet mich viel kampf “, werde aber unter allen umständen 
stattfinden, legte sich diakow anfang september fest. er ersuchte deshalb 
auch, die bundesleitung möge „seipel unbedingt bitten, Pawlikowski entspre-
chend anzuweisen“, damit der bischof seine teilnahme zusage.99 allerdings 

Westen angliedern, die lokalen heimwehrgrößen waren mit ausnahme von baron otto Wucherer, 
dem bürgermeister von gleinstätten, dagegen (ebd., diakow an Pfrimer?, 28.8.1928). 

 93 schaars liste errang bei der gemeinderatswahl im april 1928 10 mandate, christlichsoziale und 
sozialdemokraten je drei (grazer tagblatt, abendausgabe: neueste nachrichten, 30.4.1928, 3). 
der konflikt zwischen morsey und schaar zog sich bis zur Verhaftung des bürgermeisters im 
Jänner 1934 hin; vgl. rudolf grasmug, 8 Jahrhunderte feldbach, 100 Jahre stadt, feldbach 
1984, 307f., 313–318. 

 94 1929 scheint als gauführer von hartberg bereits der Pöllauer tierarzt franz Pfudl auf; als leiter 
ab november 1928 graf kunata kottulinsky; ortsleiter war graf Josef Paar. in hartberg er-
oberte 1931 der großdeutsche hallamayr an der spitze einer heimatblockliste den 1926 an die 
christlichsozialen verlorenen bürgermeistersessel zurück – und behielt ihn bis zum mai 1938; 
vgl. stephan stibor, hartberg 1918–1938, oberwart 2010, 54–63, 421–424.

 95 nl. diakow 41, brief Peter-leiningens, 7.1.1928; sacher habe den Zusammenschluss mit dem 
heimatschutz Pfrimers immer bekämpft. major Johann Peter war 1923 von gräfin hermine 
leiningen-Westerburg adoptiert worden; vgl. Peter Wiesflecker, „das ist jetzt unsere ord-
nung!“ der innerösterreichische adel zwischen 1918 und 1945. in: ZhVst 101 (2010), 195–
248, hier 203. 

 96 nl. diakow 41, diakow an bundesleitung, 3.7.1928.
 97 nl. diakow 41, diakow an Pabst, 21.7.1928.
 98 nl. diakow 41, feldbacher besprechung, 9.9.1928.
 99 nl. diakow 41, diakow an Pabst, 10.9.1928.
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gaben die Weizer kameraden – neben Peter-leiningen kam hier vor allem 
franz Pichler100 als politischer leiter in betracht – zu bedenken, wenn man 
nicht mit mindestens 2.000 mann auftreten könne, solle man vielleicht doch 
lieber absagen. das „Pro und contra habe dort schon solche formen angenom-
men, daß der bürgermeister seine stelle niederlegen wollte“.101 

auch wenn das echo des Weizer aufmarsches in der öffentlichkeit enttäu-
schend ausfiel,102 so verzeichnete diakow als ergebnis seiner bemühungen im 
heimwehrgebiet zwischen ende 1927 und herbst 1928 jedenfalls eine Ver-
stärkung der stände von 4.200 auf 7.500 mann.103 „unter dem druck der Zeit 
kamen wir in der straffen militärischen organisation in wenigen tagen mehr 
vorwärts als sonst in monaten“, schwärmte diakow zwei Wochen später nach 
dem neustädter aufmarsch.104 an schusswaffen waren 5.500 gewehre und 
135 mgs vorhanden. Personell war hubers kreis West mit 3.000 mann wei-
terhin führend, bei der Zahl der mgs hingegen lag immer der süden voran – 
ein Vorsprung, der vermutlich ein erbe der grenzkämpfe nach ende des ersten 
Weltkrieges darstellte.105

 100 Pichler war der erbe des elektropioniers franz Pichler, des begründers der elin-Werke, die seit 
1908 mehrheitlich im besitz Wiener banken waren; Pichler betrieb daneben noch ein eigenes 
e-Werk. er zählte eindeutig zum nationalen flügel der heimwehr, wurde nach dem Juliputsch 
mit einer sühneabgabe belastet und war 1939–41 bürgermeister von Weiz; vgl. Weiz. Weistum 
und chronik, Weiz 1981, 123f., 136, 143; leopold farnleitner, franz hauser und hans 
ritz. in: Weiz. geschichte und geschichten, Weiz 1997, 283–285, 316–318; mathis, big 
business (wie anm. 40), 91f.

 101 nl. diakow 41, diakow an Pfrimer, 17.9.1928. tatsächlich trat bürgermeister moritz mosdorfer 
eine Woche nach dem aufmarsch am 30. september zurück. Pichler errang bei den gemeinde-
ratswahlen 1930 mit einer „unpolitischen ständeliste“ 17% der stimmen, die Zersplitterung der 
bürgerlichen verhalf den sozialdemokraten jedoch zum gewinn eines zehnten mandats und des 
bürgermeisters; vgl. Weiz. Weistum und chronik 108, 112. 

 102 Vielleicht war es ein theaterbrand in madrid, der Weiz aus den schlagzeilen verdrängte? Jeden-
falls nahmen weder das „grazer tagblatt“ noch das „Volksblatt“ davon notiz. rintelen und 
seipel besuchten an diesem Wochenende in kapfenberg, nicht allzu weit entfernt, gemeinsam 
eine großveranstaltung der katholischen arbeiterjugend; vgl. grazer Volksblatt 24.9.1928, 3. 
das Wochenende darauf war von den 800-Jahr-feiern der stadt graz geprägt – und von dem 
streik der straßenbahner, der strafellas ruf als „starker mann“ begründete. 

 103 nl. diakow 39, stände und dislokation der heimwehr. 
 104 nl. diakow 41, diakow an Pfrimer, 8.10.1928.
 105 nl. diakow 39, mappe: stände und dislokation der heimwehr. im süden gab es mehr mgs als 

bedienungspersonal. so verzeichnet eine etwas abweichende liste der „marschformationen“ 
vom november 1927 (nl. diakow 40) z.b. für fürstenfeld 1500 mann und 23 mgs, für rad-
kersburg nur 300 mann, aber 41 mgs. die Weststeiermark kam damals auf 1700 mann und 35 
mgs. Pfrimer schlug deshalb einmal vor, Jacken gegen mgs zu tauschen! (besprechung vom 
17.8.1928), diakow an Pfrimer, 8.10.1928.
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in Pfrimers machtbereich war das zentrale datum des Jahres 1928 die 
gründung der „unabhängigen gewerkschaften“ im mai, die vor allem im ein-
zugsbereich der alpine-montan rasch Zulauf erhielten – wobei über die frei-
willigkeit der meldungen die meinungen naturgemäß auseinandergehen.106 im 
Wiener hauptverband der industrie war bisher, bei einer sitzung des exekutiv-
komitees am 23. februar, zwar über die gewinnung der elemente, „die einen 
anschluß an die bestehenden bürgerlichen Parteien perhorrescieren“, durch 
gründung einer neuen Partei gesprochen worden; doch im gespräch mit Pfri-
mer ventilierte apold, der tags zuvor auch von seipel Zusicherungen über das 
„interesse der regierung an der h.W.-bewegung“ erhalten hatte, dann bereits 
die idee einer „bindung der in der h.W. organisierten arbeiter durch eine ge-
werkschaft“. 107

diakow war in dieser beziehung von vornherein skeptisch: er war gegen ein 
eingreifen in die arbeitskämpfe bei der alpine-montan, nicht zuletzt weil er 
befürchtete: „überdies würden wir als söldlinge der unternehmer dastehen.“108 
die opposition der sozialdemokraten war vorhersehbar;109 doch selbst von 
heimwehrseite wurden gegen das „tottrampeln der nicht-marxistischen ge-
werkschaften“ zuweilen bedenken geäußert; 110 auch steidle, der im märz bei 
böhler an einem mittagessen der obersteirischen industriegrößen teilgenom-
men hatte,111 sprach in diesem Zusammenhang von einem „abweichen vom 

 106 Vgl. Walter Wiltschegg, die heimwehr. eine unwiderstehliche Volksbewegung? Wien 1985, 
279–283; barbara schleicher, heißes eisen. Zur unternehmenspolitik der österreichischen 
alpine-montangesellschaft in den Jahren 1918–1933, frankfurt/m. 1999, 233ff., 350–365. 
interessanterweise bezeichnete der chronist der steirischen arbeiterbewegung, michael scha-
cherl (30 Jahre, wie anm. 28, 166f.), donawitz immer schon als „schmerzenskind“: „lohn-
reduktionen, die immer wieder erfolgten, brachten die arbeiter in scharen in die organisation 
– nach dem erfolge liefen sie wieder scharenweise davon. /.../ die geschichte der erfolge und 
der niederlagen der arbeiter des Werkes donawitz läßt vieles verstehen, was sich später dort 
entwickeln sollte.“ 

 107 tb. apold 22./23.2.1928; weitere einträge z. b. über die bereitstellung eines autos zu „agita-
tionsfahrten“ (12./17.4.1928), „ing. oberegger ersucht mich um ausarbeitung eines Wirt-
schaftsprogrammes für die neue gewerkschaft.“ (21.6.1928.)

 108 nl. diakow 41, diakow an Pabst, 18.5.1928. auch innerhalb des stahlwerksverbandes gab es 
differenzen über die taktik der alpine, die sich bei seipel um rückendeckung bemühte. ins-
besondere generaldirektor knaur von felten & guilleaume vertrat eine nachgiebigere linie 
(apold-tb. 10.4., 18./19.5.1928). 

 109 die sozialdemokratischen gewerkschaften begingen vermutlich einen taktischen fehler, als sie 
im herbst von sich aus die bisherigen kollektivverträge in der obersteirischen hütten- und 
montanindustrie aufkündigten (arbeiterwille, 30.9.1928).

 110 nl. diakow 41, führerbesprechung 3.4.1928.
 111 dazu notierte apold: „steidle wird sich bemühen, einen Weg zu suchen, um die unpolitischen 

h.W.-mitglieder in die einheitsfront einzubauen, u.zw. in der Weise, dass bei der aufstellung 
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Programm“;112 in der steirischen arbeiterkammer stimmten auch christlich-
soziale und völkische kammerräte für eine resolution, die sich gegen das 
 Vorgehen der heimwehren richtete.113 

eine ausnahme machte die deutsche Verkehrsgewerkschaft, die anfang 
1928 verlautbarte, sie binde ihre mitarbeit an eine vorherige Vereinbarung, die 
am 8. märz auch zustande kam. die deutsche Verkehrsgewerkschaft trat in 
ihrer gesamtheit der technischen nothilfe (teno) bei, die im streikfall für die 
aufrechterhaltung der öffentlichen dienste sorgen sollte.114 eine besondere 
rolle spielte darüber hinaus eines ihrer führenden mitglieder, nämlich der 
großdeutsche nationalrat iring grailer, der nicht bloß oft bei apold vorsprach, 
sondern über den kopf sowohl der heimwehren als auch seines klubs hinweg 
in sachen bundesbahn auch immer wieder direkt mit seipel unterhandelte.115 
Pabst beschwerte sich deshalb: „grailer ist nicht etwa von seipel bestimmt 
worden, die eno (eisenbahnnothilfe) auszubauen, sondern er hat im rahmen 
der sogenannten reichs-teno das referat für eisenbahnnothilfe übernommen 
und sich daher nach den Weisungen der bundesleitung zu richten.“ 116 

von kandidaten auf die anzahl der unpolitischen h.W.-stimmen rücksicht genommen werden 
soll. die Verhandlungen mit den politischen Parteien müssen sehr vorsichtig geführt werden, um 
das Weiterfließen der unterstützungen für h.W.-Zwecke seitens des hauptverbandes als frucht 
gewisser bemühungen der regierung nicht zu gefährden.“ (apold-tb. 23.3.1928.)

 112 noch in köflach wiederholte steidle: „es ist auch nicht unsere sache, gewerkschaften zu bilden.“ 
das sollten die arbeiter selbst tun. er wollte darin aber keinen konflikt mit Pfrimer erblicken 
(grazer Volksblatt, 21.5.1928, 3).

 113 Vgl. den leitartikel im grazer tagblatt vom 8.4.1928: „die steirische heimwehr isoliert?“; vgl. 
auch grazer Volksblatt, leitartikel vom 20.5.1928, der sich gegen den politischen streik der 
sozialdemokraten wie gegen die „Werksgarden“ des heimatschutzes richtete. 

 114 nl. diakow 41, Pabst an diakow, 9.3.1928. die ironie lag nicht zuletzt darin, dass es gerade die 
forderungen der deutschen Verkehrsgewerkschaft waren, die 1924 als anlass für den rücktritt 
seipels als bundeskanzler herhalten mussten; vgl. Jürgen steinmair, der Priesterpolitiker ignaz 
seipel und der heilige stuhl. ein konflikt der loyalitäten?, phil. diss. Wien 2012, 181f.

 115 adr, gdVP 7, klubprotokoll 18.9.1927. grailer gab an, seipel hätte ihm Änderungen bei der 
bundesbahn zugesagt, während handelsminister schürff feststellte, grailer hätte nicht mit ihm, 
sondern nur mit dem kanzler verhandelt, der das system der Personalvertretung bei der bahn 
ändern wolle; schürff befürchtete bei einem solchen Versuch eine sozialdemokratische retour-
kutsche in form der lahmlegung des Zollausschusses durch obstruktion. grailer avancierte 
während des ständestaates 1936/37 zum sektionschef im handelsministerium und mitglied des 
bundeswirtschaftsrates; vgl. gertrude enderle-burcel und michaela follner, diener vieler 
herren. biographisches handbuch der sektionschefs der ersten republik und des Jahres 1945, 
Wien 1997, 126–129.

 116 nl. diakow 40, Pabst an diakow, 19.12.1927. grailer kandidierte 1930 für den heimatblock; 
1931 bescheinigte ihm der alpine-montan-generalsekretär busson, er sei innerhalb des heimat-
blocks der „einzige mann, der das Vertrauen grosser gruppen der bevölkerung und insbesonde-
re der industrie“ genieße. (aVa, bka 4871, mappe kapfenberg, memorandum bussons „um-
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Was die bewaffnung betraf, unternahm die heimwehr unter hinweis auf 
die erfahrungen des 15. Juli, aber auch mit dem hinweis: „so schlägt man in 
rußland bauernaufstände nieder“, Versuche mit „gasgranaten“, sprich: trä-
nengas. diakow berichtete, die handhabung sei überaus einfach; gottwald 
und er hätten den typus an sich selbst ausprobiert – und seien zwei stunden 
vollkommen arbeitsunfähig gewesen. er schätzte den bedarf auf 1.500 stück à 
10 s.117 anlässlich des köflacher aufmarsches wollte er den bundesgewaltigen 
einen experten vorstellen, der auf dem gebiet des „gaswerfens“ fachmann 
sei.118 bei seinem fortgang aus der steiermark stellte diakow dann freilich fest: 
„merkwürdigerweise kümmert sich aber niemand um das material, das in mei-
nem besitz ist“ – immerhin 300 gashandgranaten und 120 rauchköpfe.119

ein immer wieder erwähntes spezifikum der steirischen heimwehr war 
auch der besitz einer eigenen „luftwaffe“. so hatte am 15. Juli 1927 haupt-
mann august raft-marwil einen erkundungsflug über Wien unternommen, 
um authentische nachrichten über die Vorgänge in der hauptstadt zu gewin-
nen.120 diakow musste im herbst dann zwar eingestehen, momentan sei kein 
flugzeug zur hand, weil der eine Pilot an magengeschwüren laboriere, der 
andere auf urlaub weile; er versicherte Pabst jedoch, der flughafen thalerhof 
sei „fest in unserer hand“.121 auch des mediums film bediente sich die heim-
wehr: aufnahmen für einen Propagandafilm, der 1928 in die kinos kam, wur-
den unter anderem in stallhofen auf dem gut von raVag-direktor und 
kreisleiter West franz huber durchgeführt.122 es war freilich nicht untypisch, 
dass der film in seiner ersten fassung sowohl bei steidle als auch bei rauter 
anstoß erregte, weil er rintelens rolle als „schöpfer“ der heimwehren zu sehr 
herausstrich.123 

wandlung des heimatblocks“, sommer 1931). das tagebuch apolds verzeichnet schon 1928 
regelmäßige aussprachen mit grailer (14.3., 4.4., 20.9., 2.10.1928); am 9. februar sprach er mit 
einer abordnung der „teno“ bei seipel vor (schober-archiv 21, tagesnotizen 10.2.1928).

 117 nl. diakow 41, diakow an Pabst, 18.2.1928.
 118 bachofen soll eine studie über den einsatz von gas sogar persönlich schober übergeben haben. 

nl. diakow 41, diakow an Pabst, 17.3. u. 15.5.1928.
 119 nl. diakow 42, diakow an Pabst, 5.6.1929.
 120 ka Wien, b/1043:22, fol. 922; raft-marwil schrieb, er sei in den sog der heimwehr geraten, 

habe ihr aber niemals angehört. die grazer flugstaffel sei ursprünglich von schober als Polizei-
fliegerabteilung gegründet worden, im februar 1921 aber in einer „nacht- und nebelaktion“ an 
die heimwehr übergeben worden, sobald die botschafterkonferenz der entente bzw. die italiener 
ihre Zustimmung zur errichtung der staffel zurückgezogen hätten (b/1043:20, fol. 796, 807, 
835). 

 121 nl. diakow 40, diakow an Pabst, 26.10.1927.
 122 nl. diakow 40, landesleitung 5.1.1928; diakow an Pfrimer, 14.11.1927.
 123 nl. diakow 41, diakow an Pabst, 13. u. 15.2.1928. rauter veröffentlichte in der kärntner „hei-
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IV. Heimwehr und Parteien

die heimwehren sahen sich als bürgerliche integrationsbewegung, zumin-
dest für den rechten flügel beider lager. tatsächlich hat es den anschein, als 
ob lagerinterne rivalitäten in den Jahren 1927–29 über die fundamentalen 
„cleavages“ die oberhand behalten hätten. auch das „o mani padme hum“ der 
1. republik, das anschlussthema, spielte in den überlegungen der heimwehr 
eine erstaunlich geringe rolle: selbst Pfrimer als alldeutscher gab bereitwillig 
zu, es liege ihm fern, den anschluss in einer Weise zu propagieren, „die uns 
italien oder ungarn auf den hals jagen würde“.124 ganz im gegenteil: kurz 
darauf, so berichtete Pabst, wurde Pfrimer beim ehemaligen kaiserlichen 
 ministerpräsidenten grafen heinrich clam-martinic, dem führer der monar-
chisten, um geld vorstellig, wenn auch ergebnislos.125 steidle galt als exponent 
des anschlussfreudigen flügels der christlichsozialen. doch auch er erteilte – 
ebenso wie nach ihm starhemberg mit seiner christlich-nationalen synthese – 
den 150%-igen, die alles heil vom anschluss erwarteten, eine verklausulierte 
absage: „ob man an die existenz von österreich glaubt oder nicht, ist eine 
Privatsache. Vorläufig aber müssen wir auf grund der Verträge und der interna-
tionalen lage an die existenz österreichs glauben. daher das streben, diesen 
staat, aus dem wir nicht herauskönnen, so wohnlich als möglich einzurich-
ten.“126 

nicht der unterschied von christlich oder national sorgte im frühjahr 1928 
für unfrieden und misstrauen im grazer umfeld. Widerstand gegen den stabs-
leiter regte sich aus einem ganz anderen grund: diakow war seit 1926 stell-
vertretender Vorsitzender und eigentlicher leiter des „Wirtschaftsvereins für 
österreich“, der die anhänger des eigenwilligen theologen Prof. dddr. Jo-
hannes ude, des „savonarola von graz“, um sich sammelte. 127 der „Wirt-
schaftsverein“ kann übrigens auch als Vorkämpfer des berufsständischen ge-
dankens gelten. das galt insbesondere für seinen repräsentanten in oberöster-
reich, der 1930 dann für den heimatblock in den nationalrat einziehen sollte, 

matschutz-Zeitung“ eine ungünstige rezension; bei steidle könne von „Verstimmung“ keine 
rede sein, er habe nur gelächelt, behauptete allerdings Pabst am 17.2.1928. 

 124 nl. diakow 40, gedächtnisprotokoll 20.10.1927.
 125 nl. diakow 40, Pabst an diakow, 19.12.1927.
 126 nl. diakow 41, führerbesprechung 3.4.1928.
 127 der Vergleich mit savonarola stammt von eberle in der „schöneren Zukunft“ (zitiert in öster-

reichischer bund, 22.4.1927, s. 4); vgl. ebd. 4.12.1926 über die zweite delegiertenversammlung 
des Wirtschaftsvereins in graz am 28. november. die obmannstelle blieb für ude reserviert, 
die leitung des Vereins oblag de facto diakow und dem 2. stellvertreter, baron Pawel-rammin-
gen. 
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odo neustädter-stürmer, der im „österreichischen bund“, der Zeitung des 
„Wirtschaftsvereins“ (untertitel: gegen korruption, für gerechtigkeit und 
sparsamkeit) seine programmatischen aufsätze veröffentlichte.128 freilich: bei 
den Wahlen vom april 1927 hatte sich der „Wirtschaftsverein“ – im gefolge 
der anschuldigungen gegen führende landespolitiker im Zuge der banken-
skandale – als antikorruptionspartei in die niederungen der Politik begeben. 
das antreten des ude-Verbandes kostete die einheitsliste zigtausende stim-
men.129 in der steiermark zogen zwei abgeordnete, der eggenberger kaufmann 
alois sernetz und franz oberegger von der angestelltenpartei, für den ude-
Verband in den landtag ein.130

die christlichsozialen waren über die konkurrenz aus den eigenen reihen 
erbost. bekannt war das Vorgehen bischof Pawlikowskis, der ude ein rede-
verbot erteilte (das erst kurz vor den Wahlen aufgehoben wurde) und ihm die 
kandidatur untersagte; selbst kanzler seipel hielt in der Woche vor der Wahl 
in graz eine rede über „die einheitsliste und die ude-bewegung“.131 eine 
persönliche fehde focht der ude-Verband auch mit dem großdeutschen abg. 
ernst hampel aus, den er der „beamtenfeindlichkeit“ bezichtigte, ein für einen 
großdeutschen höchst unüblicher, aber dafür umso gefährlicherer Vorwurf.132 

 128 Vgl. insbesondere den artikel „Wirtschaftspolitik“ in österreichischer bund vom 18.12.1926. 
in der nummer vom 1.–15.3.1930 ( Jg. 5, nr. 5) widmete neustädter-stürmer diakow unter 
dem titel „ein österreichisches schicksal“ einen leitartikel. Zu den anhängern udes zählten, 
wie aus der korrespondenz hervorgeht, auch ein nachfahre des kriegsministers kuhn v. kuhnen-
feld in Peuerbach und schönerers enkel, oberst Julian v. Zborowski, der früher auch als stell-
vertreter Winklers im leitungsgremium der steirischen heimwehr saß (nl. diakow 32; bei 
rape, heimwehren (wie anm. 3), 364, irrtümlich als sprecher der christlichsozialen bezeich-
net). ab Juli 1927 verfasste auch der ehemalige obmann der großdeutschen Volkspartei, her-
mann kandl, laufend beiträge für den „österreichischen bund“. 

 129 der ude-Verband erhielt bundesweit 35.471 stimmen, davon fast zwei drittel (23.203) in der 
steiermark; im übrigen bundesgebiet erreichte er nur in tirol mehr als 1%; vgl. statistische 
nachrichten, sonderheft dezember 1927: Wahlstatistik. nationalratswahlen vom 24. april 
1927. einzeldarstellung nach gemeinden und geschlecht, 8f. 

 130 an 3. stelle kandidierte für den ude-Verband auch marie Peter-leiningen, eine geborene rei-
ninghaus, die frau von diakows büroleiter (und Weizer gauführer) in der heimwehr. im Wahl-
kreis graz erzielte der ude-Verband 1927 über 10% der stimmen, in der ost- und Weststeier-
mark fast 5%, in der obersteiermark nur wenig mehr als 1%, vgl. auch Josef lipp, der steiermär-
kische landtag. die landtagswahlordnung und die landtagswahlergebnisse der steiermark in 
der 1. republik, graz 1991, 95–98.

 131 grazer Volksblatt, 20.4.1927; österreichischer bund 2. u. 22.4.1927. ude setzte sich neben 
seinen politischen Programmpunkten auch für lebensreform ein, den kampf gegen alkohol und 
Prostitution, was nicht immer auf Zustimmung stieß. diakow begeisterte sich auch später be-
sonders für die „produktive arbeitslosenfürsorge“, den arbeitsdienst.

 132 Vgl. die flugblätter („Wahltag ist Zahltag“) in nl. diakow 43. die einheitsliste konterte mit den 
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gewisse fäden verbanden den ude-Verband dafür mit dem landbund, dem 
unbestrittenen sieger der Wahlen,133 der schon einmal als „standesgruppe“ eine 
gewisse Wertschätzung genoss.134 diakow „mußte mit dem landbund in der 
steiermark ein bündnis abschließen, daß ihre Wahlzeugen auch für uns ar-
beiten“. im gegenzug habe der ude-Verband seine stimmen in niederöster-
reich und dem burgenland für den landbund freigegeben.135 

mit einiger Verspätung wurde diakow im frühjahr 1928 die rechnung für 
seine aktivitäten im rahmen des ude-Verbandes präsentiert. der generalse-
kretär der steirischen christlichsozialen (und spätere landeshauptmann) karl 
maria stepan136 beschwerte sich in einem schreiben vom 11. april darüber, 
dass diakow „die leitung der ude-Partei übernommen“ habe; zum ausgleich 
müssten die christlichsozialen auf der entsendung eines Vertrauensmannes in 
die leitung der heimwehren bestehen. auf der sitzung der landesleitung am 
18. april brachte – in abwesenheit bachofens unter dem Vorsitz des land-
bündlers Wehinger – der weststeirische kreisleiter huber die Vorwürfe zur 
sprache: „Wenn das Prinzip der unparteilichkeit durchbrochen werde, ist die 
heimwehr erledigt.“137 die offenkundige retourkutsche, dass es sich bei der 
landesleitung selbst um ein gremium handle, von deren vierzehn mitgliedern 
neun der christlichsozialen Partei angehörten (und drei weitere als Vertrauens-
männer rintelens galten), wurde abgeschmettert.138 es gehöre doch keiner der 

Versen: „dumm ist, wer zu ude zählt/ dümmer ist, wer landbund wählt/ noch dümmer, der 
den sozi nutzt/ am dümmsten, der zu hause sitzt.“ 

 133 der landbund stieg von 11,4% auf 16,2%, am stärksten fielen seine gewinne in der oststeier-
mark aus; vgl. alexander haas, die vergessene bauernpartei. der steirische landbund und sein 
einfluß auf die österreichische Politik 1918–1934, graz 2000, 185–187.

 134 Vgl. österreichischer bund, 29.1.1927. auf dem delegiertentag des Wirtschaftsvereins hatte es 
geheißen, es gehe darum, „die schwarz-grüne scheidewand draußen am lande niederzureißen“. 
(ebd. 4.12.1926.)

 135 nl. diakow 45, diakow an liszt, 18.4.1927. diakow sprach damals von 62 ortsgruppen in der 
steiermark (ebd., 5.3.1927). gerade mit dem Wiener Vorsitzenden eduard v. liszt war diakow 
später in eine reihe von Prozessen verwickelt.

 136 laut dieter a. binder, karl maria stepan. Versuch einer biographie. in: ZhVst 73 (1982), 
161–181, hier 167, sei stepan allerdings schon am 15. februar 1928 als direktionssekretär in 
den katholischen Preßverein gewechselt; auf alle fälle scheint sein Verhältnis zu rintelen damals 
bereits getrübt gewesen zu sein. 

 137 nl. diakow 41, landesleitung 18.4.1928.
 138 nl. diakow 41, diakow an Pabst, 30.4.1928. das Protokoll der sitzung verzeichnet zwölf Per-

sonen: Wehinger (graz-West), dann arbeiter, gierlinger (radkersburg), handl, hrusak, huber 
(kreis West), ircher (gf. ost), mejak ( Jungmannschaft), morsey (kreis ost), Peter-leiningen 
(Weiz), sacher-masoch (hartberg), Walcher (köflach). 
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betreffenden der leitung der Partei an. ircher z. b. machte geltend, er sei ja nur 
beim „Volksblatt“, aber bekleide keine funktion in der Partei. 

diakow entgegnete, sein engagement beim ude-Verband habe am 15. Juli 
1927 doch auch niemand gestört. auch habe man bereits in der Woche nach 
der Wahl beschlossen, keine Wahlgemeinschaft mehr zu bilden, sondern den 
„Wirtschaftsverband für österreich“ unpolitisch weiterzuführen.139 schließlich 
wurde diakow eine frist bis zum 1. mai eingeräumt, sich für eine seiner beiden 
funktionen zu entscheiden. Pabst riet ihm, als leiter der ude-Partei zurück-
zutreten und in der heimwehr weiter zu machen. „gerade augenblicklich sind 
sie nötiger denn je.“ auf der landesleitung am 3. mai verwahrte sich bachofen 
dagegen, dass „eine Partei ihm Vorschriften machen will über die politische 
einstellung seiner mitarbeiter“. mehrere teilnehmer betonten inzwischen 
auch, dass rintelen großen Wert darauf legte, diakow zu behalten, der über 
diese widersprüchlichen informationen einigermaßen perplex war: schließlich 
seien die angriffe auf ihn „erfolgt von rintelen-männern aus“. erst nach einer 
„rückhaltlosen aussprache“ bachofens mit rintelen ließ sich diakow schließ-
lich überzeugen, dass rintelen mit der kampagne gegen ihn nichts zu tun 
habe.140 noch im sommer (26./30. Juli) legte er seine stellen im Wirtschafts-
verband zurück.141 

man mag den Vorstoß stepans und hubers als einen Versuch der christ-
lichsozialen betrachten, die kontrolle über die heimwehren zurückzugewin-
nen, die ihnen seit dem abgang ahrers entglitten war. interessant war die 
rolle, die Pfrimer und rintelen bei diesem sturm im Wasserglas spielten. Wäh-
rend rintelen in der unterredung mit bachofen offenbar überzeugend jegli-
chen Verdacht auszuräumen verstand, er habe bei der aktion die hand im spiel 
gehabt, fällt auf, dass Pfrimer im Zusammenhang mit der debatte um die 
gründung der „unabhängigen gewerkschaften“ nahezu zeitgleich mit stepans 
schreiben am 8. april im „grazer tagblatt“ einen artikel lanciert hatte, den 
diakow als „kampfansage an den bund“ (und an seine Position in dieser frage) 
interpretierte.142 Pabst hatte wenige monate zuvor an die solidarität der sol-
daten appelliert. kam es jetzt im gegenzug zu einer gemeinsamen fronde der 
Politiker gegen die selbstherrlichen offiziere? 

 139 nl. diakow 46, führerbesprechung 1.5.1927.
 140 nl. diakow 41, landesleitung 3.5.1928. kritik einstecken musste insbesondere der hartberger 

gauführer friedrich v. sacher-masoch, dem morsey – obwohl mit ihm befreundet – sagen ließ, er 
solle sich informieren, bevor er behauptungen in den raum stelle. sacher hatte 28 Jahre in ungarn 
gelebt und galt als nachrichtenoffizier der führung (nl. diakow 40, gottwald 30.11.1927).

 141 nl. diakow 41, diakow an Pabst, 30.7.1928.
 142 nl. diakow 41, diakow an Pabst, 9.4.1928.
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Zur gleichen Zeit geriet Pfrimer allerdings auch in eine kontroverse mit 
rintelen. „könig anton“ verharrte nach dem ende seiner kurzen minister-
schaft im herbst 1926 zunächst in einer Warteposition, weil die sozialdemo-
kraten im falle seiner kandidatur im landtag mit auszug – und beschluss-
unfähigkeit – gedroht hatten, ähnlich wie in kärnten, wo sie 1927 die Wieder-
wahl schumys verhinderten. in kärnten wurde die krise mit der Wahl der 
legende arthur lemisch zum landeshauptmann überwunden. in graz hin-
gegen befahl die sozialdemokratie nach zwei interims-landeshauptleuten 
(gürtler und Paul) im april 1928 plötzlich kehrtmarsch und legte der Wahl 
rintelens trotz verbaler Proteste keine weiteren hindernisse in den Weg.143 

dieser unerwartete kurswechsel nährte gerüchte über eine geheime über-
einkunft zwischen rintelen und den sozialdemokraten. Pfrimer lancierte des-
halb kaum verhüllte angriffe im „grazer tagblatt“, das als sein sprachrohr 
galt.144 man hegte die besorgnis, „die Wahl rintelens werde zu einer Änderung 
unseres politischen systems führen“,145 nämlich zu einer „schwarz-roten ko-
alition“. rintelen werde „von den sozialdemokraten als sturmbock gegen sei-
pel“ benutzt, der wegen seiner (und kienböcks) harten finanzpolitik mit den 
christlichsozialen ländervertretern in konflikt geraten sei.146 es drohe eine 
neuauflage der „länderregierung“ vor 1926, diesmal allerdings unter sozialde-
mokratischer beteiligung; den ländern solle im gegenzug eine verstärkte 

 143 Zur bestätigung des gerüchts, die industrie habe die ablösung Pauls gefordert (vgl. hannes P. 
naschenweg, die landeshauptleute der steiermark 1236–2002, graz 2002, 212), finden sich 
als indizien die beschwerden apolds, „daß der steierm. landeshauptmann sich sozusagen an die 
spitze einer planmäßigen hetze gegen die alpine stelle (siehe Wieser Volksversammlung) und 
dass er sich bemühe, die alpine aus der betriebsführung der gkb zu drängen, die diese auf 
dringenden Wunsch des finanz-ministers übernommen habe“ (apold-tb. 23.11.1927). das 
grazer tagblatt (18.4.1928) hingegen hielt derlei meldungen des „arbeiterwille“ für „gänzlich 
aus der luft gegriffen“; als „hinrichtungskommando“ habe vielmehr eine dreigliederige abord-
nung der christlichsozialen fungiert; drahtzieher sei der grazer bezirksschulinspektor schmid 
gewesen, ein Vertrauter rintelens.

 144 „die tagespost folgt dem geheiss antons, das tagblatt jenem Pfrimers.“ (nl. diakow 42, dia-
kow an Pabst, 5.6.1929.)

 145 grazer tagblatt, 24.4.1928.
 146 Vgl. dazu steiermärkisches landesarchiv, nl. hartleb 17, mappe korrespondenz 1922–32, brief 

kienböcks 10.3.1928: die „kontrolle der bundesregierung über die gebarung der länder“ 
solle „eine Vorstufe zur geltendmachung einer gerechteren abgabenteilung gegenüber Wien 
bilden“. der konflikt wurde in der Vorlage zur novelle des finanzausgleichs im herbst mit ei-
nem partei-internen kompromiss zu lasten des „roten Wien“ aus dem Wege geräumt: 26 mio. 
s sollten von Wien zu den ländern wandern, der bund noch 5 mio. dazuzahlen; dafür fielen ab 
jetzt auch die länder unter die finanzkontrolle; vgl. arbeiterwille, 26.9.1928: „für 5 millionen 
die länderautonomie verkauft“; grazer Volksblatt, 27.9.1928.
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autonomie eingeräumt werden.147 rintelen antwortete in einem offenen brief 
im „grazer Volksblatt“ vom 22. april, der schreiber solle „positive belege“ oder 
zumindest seinen namen nennen, sonst wisse „jeder anständige mensch, was 
er von ihnen und ihren hintermännern zu halten hat“.148 

auch Pabst fragte sich: „hat rintelen tatsächlich den roten Wahlverspre-
chungen gemacht?“ ein tag später setzte er nach: „entweder betrügt ‚Jener‘ 
uns oder die roten; in jedem fall spielt er ein schweres spiel.“149 diakow ging 
auf die bundespolitischen kombinationen nicht weiter ein. er gab zu, die 
gerüchte, rintelen habe den sozialdemokraten die schaffung eines groß-graz 
versprochen,150 beruhten auf lauter „vagen Vermutungen“, die offenbar aus 
landbundkreisen herrührten. doch eine gewisse Verstimmung schwingt nach, 
wenn er resümierte: „es unterliegt keinem Zweifel, daß rintelen seine Wahl 
nur der geometrie verdankt und nicht dem allgemeinen Vertrauen.“151 die 
bundesleitung legte nach der öffentlichen Polemik besonderen Wert darauf, 
daß „Pfrimer und rintelen vor Zeugen zu einer klaren und eindeutigen aus-
sprache kommen“. eine gelegenheit dazu ergab sich im Vorfeld des köflacher 
aufmarsches am 20. mai, auch wenn rintelen die tiroler lieber alleine – ohne 
Pfrimer – empfangen hätte.152 Pabst hatte kurz vorher noch angefragt, ob rin-
telen in köflach als „landeshauptmann oder als Parteiobmann“ sprechen wer-
de. die salomonische lösung lautete: rintelen nahm nicht teil, sondern be-
gnügte sich mit einem telegramm. „über den grund des fernbleibens münd-
lich; andeuten kann ich nur, daß der grund ‚oben‘ zu suchen ist“, kommentier-
te diakow kryptisch.153 steidle aber konnte sich in köflach den seitenhieb 

 147 grazer tagblatt, 20.4.1928, unter berufung auf die „innsbrucker nachrichten“, ebenfalls ein 
nationales blatt, aber steidle nahestehend. auffallend war, daß Pfrimer mit seiner kampagne 
gegen rintelen indirekt für gürtler als landeshauptmann eintrat, der in der öffentlichkeit weit 
mehr als Verfechter einer schwarz-roten koalition galt. Vgl. auch görke, rintelen (wie 
anm. 88), 103–106, bzw. das urteil berger-Waldeneggs über rintelen (biographie im 
spiegel, wie anm. 24, 383): „aber die tatsache blieb, daß er in jedem kanzler den mann er-
blickte, der ihm den Weg versperrte.“

 148 grazer Volksblatt, 22.4.1928, 7; am 25.4. schrieb das „Volksblatt“ dann, das „tagblatt“ scheine 
„seine schwere entgleisung einzugestehen“.

 149 nl. diakow 41, Pabst an diakow, 27. u. 28.4.1928.
 150 Vgl. auch meinhard brunner, die allgemeine politische und soziale entwicklung von graz 

1850 bis 2003. in: geschichte der stadt graz, bd. 1, graz 2003, 215–310, hier 254f. im land-
tag wurde im herbst immerhin ein sonderausschuss eingerichtet, der über die schaffung von 
groß-graz beraten sollte (arbeiterwille, 30.9.1928).

 151 nl. diakow 41, diakow an Pabst, 2. u. 4.5.1928. in diesem Zusammenhang charakterisierte 
diakow übrigens auch „oberst hiltl als bedingungslosen anhänger rintelens“.

 152 nl. diakow 41, Pabst an diakow, 14.5.1928.
 153 nl. diakow 41, Pabst an diakow, 4.5.1928; diakow an Pabst, 15.5.1928. rintelen sprach am 
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nicht verkneifen: „es gab in letzter Zeit viele leute, die ihr deutschtum da-
durch beweisen wollten, daß sie unter uns unfrieden zu stiften versuchten. und 
ich stehe deshalb hier, um dem kameraden Pfrimer die hand zu reichen ...“154

nicht bloß die lokalpolitik, auch die internationalen konstellationen wur-
den 1928 erstmals intensiver in den kreis der überlegungen einbezogen. lajos 
kerekes hat schon in den sechziger Jahren über die initiative des ungarischen 
ministerpräsidenten bethlen berichtet, der im april 1928 bei mussolini eine 
unterstützung der heimwehren anregte,155 während die italienische botschaft 
in Wien sich noch längere Zeit äußerster Zurückhaltung befleißigte. doch die 
verschärften spannungen zwischen italien und dem shs-königreich (ab 1929: 
Jugoslawien) riefen schon früher die aufmerksamkeit der heimwehren auf den 
Plan. als ergebnis einer „Vorsprache“ in innsbruck am 3. februar 1928 melde-
te diakow, der nachrichtendienst werde auf das ausland ausgedehnt. er werde 
trachten, „ein entsprechendes konfidentennetz im shs-staat auszubauen“, 
machte aber zugleich darauf aufmerksam: „Wenn ein nachrichtendienst einen 
Zweck haben soll, dann muß er laufend unterhalten werden und darf sich nicht 
auf eine fallweise tätigkeit beschränken.“156

am 8. februar 1928 wurde das Problem mit den kärntnern in einem Plan-
spiel besprochen: die steirer waren der ansicht, dass italien die neutralität 
österreichs im fall eines krieges mit Jugoslawien nicht verletzen werde, weil 
dafür keine militärische notwendigkeit bestehe: „ein analogon mit belgien liegt 
nicht vor.“157 die kärntner hingegen glaubten an einen Vorstoß schneller ein-
heiten aus dem Pustertal und weiter entlang der drau. als beschluss wurde noch 
festgehalten, dass die heimwehren jedenfalls einem gegnerischen einmarsch mit 
Waffengewalt entgegen treten würden. die gewünschte „restlose klärung unseres 
Verhaltens in einem italienisch-jugoslawischen konflikt“ war das nicht, wie dia-
kow resignierend feststellte, nur „der beginn der besprechungen“.158 am 1. Juni 

20. mai dann ausgerechnet in der heimatschutz-hochburg donawitz vor dem katholischen 
arbeiterverein, bevor er zum stiftungsfest der „traungau“ nach graz weiterfuhr (grazer Volks-
blatt, 22.5.1928, s. 3). 

 154 grazer Volksblatt, 21.5.1928, s. 3.
 155 lajos kerekes, abenddämmerung einer demokratie. mussolini, gömbös und die heimwehr, 

Wien 1966, 9ff. 
 156 nl. diakow 41, diakow an Pfrimer, 7.2.1928. schon am 6.12.1927 hatte diakow gemeldet, er 

habe durch einen „verläßlichen alten freund“ Verbindung mit dem mazedonien-komitee auf-
genommen.

 157 nl. diakow 41, besprechung mit hülgerth, 8.2.1928.
 158 nl. diakow 41, diakow an Pfrimer, 9.2.1928.
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hielt steidle in Wien rücksprache mit seipel wegen „der lage Jugoslawien – 
italien“.159 

die italienisch-ungarische orientierung war für die heimwehren nahelie-
gend; sie wurde ab mitte 1928 dann auch durch finanzielle bande fester ge-
knüpft. aber ein kluger Politiker hält sich alle türen möglichst lange offen. so 
urteilte auch Pabst: die Variante einer grenzverletzung durch Jugoslawien sei 
unwahrscheinlich; eher schon werde eine solche durch italien erfolgen. am 
besten wäre es, so seine schlussfolgerung, sich erst dann auf eine seite zu 
schlagen, wenn der erfolg klar sei, „wie rumänien im 2. balkankrieg“.160 Von 
slowenischer seite habe man sich angeblich sogar an steidle gewandt, er möge 
zwischen ihnen, den Volksdeutschen und den kärntnern vermitteln. bei Ver-
handlungen in Velden soll ein Vertreter des jugoslawischen generalstabs den 
heimwehren ebenfalls unterstützung in aussicht gestellt haben. die Verbin-
dung wurde über den innsbrucker nachrichtenoffizier der heimwehr, erich 
rodler, aufrecht erhalten, der freilich bald darauf von seinen gesprächspart-
nern mit der nachricht konfrontiert wurde, ihren informationen zufolge ver-
handle steidle bereits mit mussolini.161

steidle wollte sich die politischen kontakte – und das liebe geld – gerne 
selbst vorbehalten;162 er hat das heikle Problem eventueller Waffentransporte 
aber offenbar gerne an die steirer delegiert. diakow – als stabsleiter steiermark 
damals bereits in statu abeundi – hielt sich deshalb zwischen 22. und 26. sep-
tember 1928 in rom auf, doch seine mission entwickelte sich zu einer komödie 
der irrungen, denn „die Verhältnisse lagen weitaus anders als man sie mir ge-
schildert hatte“.163 er meldete sich programmgemäß auf der ungarischen ge-
sandtschaft, die ein gespräch mit einem italienischen oberst vermittelte; dia-
kow zeigte sich jedoch irritiert, als sein gesprächspartner an der fiktion festhielt, 
die Waffen (5.000 gewehre und einige dutzend mgs, in den Planungen ver-
schämt als orangen und Zitronen umschrieben) seien für ungarn bestimmt. 

 159 nl. diakow 41, Pabst an diakow, 1.6.1928.
 160 nl. diakow 40, Pabst an landesleitung steiermark, 19.12.1927.
 161 ka, b/653/1, nl. rodler: Von conrad zu keitel. erinnerungen eines österreichischen nach-

richtenoffiziers, fol. 92–95. auch Pfrimer wurde später einmal nachgesagt, der jugoslawische 
botschafter zähle zu seinen Jagdfreunden (Pa/aa, Pol. 2/3, 10.12.1929).

 162 ende august traf der erste italienische scheck über 600.000 s für die heimwehren auf dem Weg 
über ungarn ein; vgl. documenti diplomatici italiani, serie Vii, bd. 6, rom 1967, 337 (4.6.), 
428 (17.7.), 510 (24.8.1928); d. nemes, die „österreichische aktion“ der bethlen-regierung. 
in: acta historica 11 (1965) 187–258, hier 207; r. John rath, mussolini, bethlen, and the 
heimwehr in 1928–1930. in: solomon Wank et al. (hg.), the mirror of history. essays in 
honour of fritz fellner, santa barbara 1988, 431–450, hier 434. 

 163 nl. diakow 41, bericht diakows, klagenfurt, 27.9.1928.
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diakow holte sich vom ungarischen gesandten deshalb eigens die erlaubnis, 
„frei zu sprechen“. man fand sich aber nur in der erkenntnis der schwierig-
keiten: „die lage sei so, daß man ein neuerliches gotthard nicht vertrage.“164 
anstelle des bahntransports wurden daher lastwagenfahrten über osttirol in 
aussicht genommen. dazu benötige man „gründliche Vorbereitungen“; für 
allfällige kämpfe, die sich aus dem neustädter aufmarsch ergeben könnten, 
kämen die lieferungen auf jeden fall zu spät. schließlich wurde diakow an das 
außenministerium rückverwiesen und reiste unverrichteter dinge ab.165 auch 
dem nächsten steirischen emissär, Pfrimers murtaler kreisleiter baron arbes-
ser-rast auf spielberg, erging es wenige monate später nicht besser. 

V. Höhepunkt und Verschmelzung

das bestimmende ereignis des Jahres 1928 war für die heimwehren zwei-
fellos der aufmarsch in Wiener neustadt am 7. oktober.166 angemeldet wurde 
der aufmarsch schon am 5. Juni. als die Vorbereitungen schon im gang waren, 
ließen die geldgeber in der industrie jedoch plötzlich erkennen, dass sie daran 
kein interesse mehr hätten. erst in einer sitzung am 24. august unter dem 
Vorsitz des bundeskanzlers sei es gelungen, die industrie wieder umzustim-
men.167 es war bei dieser gelegenheit, dass seipel zitiert wurde: „Wenn die 
straße ein argument ist, darf man sie nicht den sozialdemokraten als Privileg 
überlassen.“168 fünf tage später, am 29. august, erfolgte die behördliche ge-
nehmigung des aufmarsches, am 4. september wurden die details in einer 

 164 beim grenzübergang st. gotthard waren im Jänner 1928 schon einmal fünf Waggons Waffen-
lieferungen aufgedeckt worden; vgl. ddi Vii/6, 4, 8, 14, 17, 29; gyula Juhasz, hungarian 
foreign Policy 1919–1945, budapest 1979, 87.

 165 nl. diakow 41, bericht aktion ‚tu’, mai 1929; rückblick in nl. diakow 37, fol. 37ff.
 166 Vgl. Wiltschegg, heimwehr (wie anm. 106), 45–47; vgl. auch den artikel im „österrei-

chischen bund“ vom 15.10.1928: „der abgesagte bürgerkrieg“.
 167 nl. diakow 41, salzburger tagung 4.9.1928, vgl. auch nemes, österreichische aktion (wie 

anm. 162), 207f.; der grazer „arbeiterwille“ vom 20.9.1928 stellte in seinen spekulationen 
diesen Zusammenhang auf den kopf: „die herren vom schwarzenbergplatz diktieren den von 
ihnen bezahlten heimwehrhäuptlingen.“ auch die interpretationen bei klemens von klempe-
rer, ignaz seipel. christian statesman in a time of crisis, Princeton 1972, 278–281, sind in 
diesem sinne wohl zu revidieren. 

 168 nl. diakow 37, fol. 15. im Parlament argumentierte seipel, es dürfe innerhalb österreich keine 
„fremden gebiete“ geben. deshalb hätten die heimwehren „nicht ganz unrecht, wenn sie in 
einem friedlichen aufmarsch auch einmal in die industriegegend kommen wollen, um zu zeigen, 
daß sie da sind“. (stPnr iii 1628, 3.10.1928.)
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sitzung in salzburg besprochen.169 allenfalls eine Verschiebung des aufmar-
sches, um der sozialdemokratischen gegenkundgebung auszuweichen, wurde 
noch eine Zeitlang ventiliert.170 

schon einige tage vorher hatte die „münchener Zeitung“ stolz hinauspo-
saunt: „seipel für die heimwehr“. Pabst hielt diese reklame für einen takti-
schen fehler.171 denn seipel wollte die sitzung vertraulich behandelt wissen, 
und „wir haben uns geeinigt, ihm vorläufig keine bäume in den Weg zu werfen“. 
als resultat werde, so schloss Pabst hintergründig, „das, was wir (nicht seipel) 
letzten endes hoffen und wünschen, nicht eintreten“.172 otto bauer griff die 
Zeitungsnotiz in einer Parlamentsrede am 3. oktober auf: er habe sich ur-
sprünglich gedacht: „daran ist kein wahres Wort!“, sei sich inzwischen aber 
nicht mehr sicher, ob seipel den heimwehren nicht doch allzu weitgehende 
Versprechungen gemacht habe.173 

der Wiener neustädter aufmarsch unterstrich steidles bundespolitische 
ambitionen ebenso wie Pfrimers territoriales ausgreifen. diese konstellation 
machte einen erneuten schulterschluss notwendig. noch anfang Juli hatte 
eher der gegenteilige eindruck vorgeherrscht: Pfrimer bezeichnete „den bund“ 
abschätzig als einen „Zweckverband vollkommen selbständiger landesver-
bände“, während bachofen die auffassung vertrat, der bundesleitung komme 
keineswegs nur eine „vermittelnde stellung“ zu.174 diakow folgerte deshalb am 

 169 kompetenzstreitigkeiten waren allerdings weiterhin an der tagesordnung: so beschwerte sich 
Pabst bei rauter: „heute muß ich aber ein ernstes Wort mit ihnen sprechen. so geht das nicht. 
die technische durchführung von W.n. ist ihre sache, die propagandistische meine.“ (nl. dia-
kow 41, Pabst an rauter, 13.9.1928). 

 170 Vgl. schober-archiv 21, tagesnotizen 7.9. (steidle: „das sei gewiß nicht ausgeschlossen, würde 
aber auf die heimwehren einen schlechten eindruck machen“) u. 2.10.1928 (seipel habe scho-
ber gebeten, er solle Pfrimer und steidle wegen einer freiwilligen Verschiebung zureden); vgl. 
auch mcloughlin, schutzbund (wie anm. 2), 284f.

 171 diesmal war diakow ausnahmsweise nicht der meinung seines kameraden: er hielt die indis-
kretion für nützlich, weil in der steiermark „die geistlichkeit schon seit einiger Zeit ausläßt“. 
(nl. diakow 41, diakow an Pabst, 1.9.1928.)

 172 nl. diakow 41, Pabst an diakow, 31.8.1928. der ungarische gesandtschaftsrat bela Janky for-
mulierte wenig später, am 20. september, ähnlich bedauernd: „der 7. oktober wird stattfinden, 
es ist aber zu befürchten, daß die sozis der offenen niederlage ausweichen, so hat vorgestern auf 
einer geheimsitzung des republikanischen schutzbundes general körner erklärt, den vorberei-
teten faschisten dürfe kein sieg gewährt werden, also keinerlei Widerstand.“ (lajos kerekes, 
akten zu den geheimen Verbindungen zwischen der bethlen-regierung und der österreichschen 
heimwehrbewegung. in: acta historica 11 (1965), 299–339, hier 318). 

 173 stPnr iii 1638; auf dem Parteitag im september 1928 zwei Wochen zuvor verteidigte bauer 
den kanzler: seipel sei sicher kein faschist, es frage sich nur, ob er die kraft habe, die republik 
zu verteidigen (otto bauer, Werkausgabe, bd. 5, Wien 1978, 512).

 174 nl. diakow 41, Pfrimer 2.7.1928, bachofen an Pfrimer 4.7.1928. Pabst streute bachofen seitens 
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12. Juli schon düster: „es wird nur zu überlegen sein, ob (oder vielleicht das 
weniger), aber wie der schnitt zu führen sein wird.“175 doch binnen weniger 
Wochen herrschte wiederum eitel Wonne. Pabst war freudig überrascht: die 
besprechung mit Pfrimer am 18. Juli habe zu sehr erfreulichen ergebnissen 
geführt. er signalisierte diakow, Pfrimer sei einverstanden, „daß du mein stell-
vertreter“ wirst.176 im gegenzug wurde Pfrimer neben steidle als 2. bundes-
führer kooptiert. Pabst resümierte: „hoffentlich haben wir vorgestern den 
richtigen Weg gewählt und der ‚ausbrecher‘ geht zwischen den beiden füh-
rungspferden die einlaufgerade richtig bis zum Ziel.“177 

die wechselseitigen kooptierungen im bund sollten freilich auch folgen 
auf landesebene nach sich ziehen, wo ein zweiter anlauf zur Verschmelzung 
von heimatschutz und heimwehr unternommen wurde. Wieder war das mus-
ter einfach, die personellen details komplex: die stärkere einbindung Pfrimers 
in den bund war mit einer stärkeren einbindung des heimwehrgebiets in 
Pfrimers machtbereich junktimiert. bisher war die militärische führung de 
facto weiterhin getrennt geblieben (siehe: demarkationslinie), hatten zwei ge-
trennte landesleitungen fortbestanden. doch: Während „wir in salzburg be-
rieten, fielen in der steiermark, d. h. im heimwehrgebiet, die letzten Würfel“, 
berichtete diakow nunmehr larmoyant. Was ihn dabei besonders irritierte: der 
erste anstoß zum umsturz der bisherigen Verhältnisse kam nicht von Pfrimers 
leuten, sondern vom weststeirischen gauleiter huber, der unerwartet seine 
demission überreichte. diakow folgerte: „daß der überaus ehrgeizige huber 
seine stellung nicht wirklich im ernst niederlegt, ist allen klar.“ huber gelte seit 
der köflacher tagung als „hervorragender, im heimwehrbereich allein tätiger 
führer“. sein schritt könne nur als misstrauensvotum gedacht sein und solle 
offenbar den sturz der landesleitung nach sich ziehen. doch huber „kann 
nicht anders als im auftrag handeln. das ist die zweite unumstößliche tat-
sache, mit der wir rechnen müssen.“178 Pabst wies prompt auf den offenkundi-
gen Verdächtigen: „ob nicht ‚anatol‘ dahintersteckt, der die gelegenheit be-
nützt hat, seine kreatur huber aufzuhetzen?“179 

der zweite Vorstoß hubers binnen weniger monate hatte immerhin zur 
folge, dass diakow gute miene zum bösen spiel machte, was die übergabe 

der bundesleitung blumen: „bei allen fortgesetzten reibereien ist es wohltuend, wenn sich je-
mand als gentleman erweist.“ (Pabst an diakow, 12.7.1928).

 175 nl. diakow 41, diakow an Pabst, 12.7.1928. 
 176 nl. diakow 41, Pabst an diakow, 28.7.1928.
 177 nl. diakow 41, Pabst an diakow, 20.7.1928.
 178 nl. diakow 41, diakow an Pabst, 8.9.1928.
 179 nl. diakow 41, Pabst an diakow, 18.10.1928.
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seiner steirischen kompetenzen an Pfrimer betraf. am 11. oktober besprach 
er mit Pfrimer bereits die administrativen details der Verschmelzung wie die 
übernahme oder auflösung der grazer heimwehrkanzlei (Peter-leiningen 
bezog 300 s pro monat, eine hilfskraft 160 s). gottwald und er seien bereit, 
vom militärischen kommando zurückzutreten; doch Pranckh als militärischer 
führer werde im heimwehrbereich nicht ganz leicht durchzusetzen sein. auch 
rauter als stabsleiter werde nur langsam fuß fassen; er empfahl Pfrimer des-
halb, Peter-leiningen vorerst als geschäftsführer zu behalten.180 sein gutge-
meinter rat lautete: „der erfolg in einigungsfragen hängt wesentlich von der 
art der inscenierung ab. /.../ die gegner dürften nicht gleich anfangs ahnen, 
wie weitgehend die einigung geplant ist.“181

schließlich, so meldete er am 26. oktober, habe gestern die „denkwürdige 
sitzung“ stattgefunden, „wo der restlose Zusammenschluß einstimmig be-
schlossen“ wurde. „lauterstes streben für die sache und unlauteres persönliches 
streben sind hier ein stück Weges gemeinsam gegangen.“ allerdings zollte 
diakow diesmal Pfrimer das kompliment, er habe „äußerst geschickt operiert“. 
so beauftragte er gottwald und diakow noch bis Jahresende mit der fort-
führung der militärischen agenden, „obwohl huber sofort die gelegenheit 
benützte, Pranckh als landesführer vorzuschlagen“.182 auch das Protokoll ver-
weist neuerlich auf den erstaunlichen gleichklang (wenn schon nicht die 
 achse) von huber und rauter, die beide gegen den landbund vom leder 
zogen, der überall nur schwierigkeiten mache: „Winkler sei der größte feind, 
welcher offiziell dafür ist, hinter dem rücken aber dagegen arbeite.“183

freilich: dieser gleichklang von rintelens und Pfrimers „männern fürs 
grobe“ war nicht von langer dauer. schon ende 1928 bezeichnete diakow in 
einem memorandum den kampf zwischen den beiden gruppen für „unver-

 180 nl. diakow 41, diakow an Pfrimer, 11.10.1928. schwierig gestaltete sich hingegen die unter-
bringung sacher-masochs.

 181 nl. diakow 41, diakow an Pfrimer, 12.10.1928.
 182 nl. diakow 41, diakow an Pabst, 26.10.1928. als teilnehmer verzeichnet das Protokoll vom 

heimatschutz arbesser (murtal), flechner (ennstal), kurz (leoben), kammerhofer (unteres 
mürztal), Prikop (oberes mürztal), edelsbrunner (frohnleiten), ragossnigg (graz), kubacsek 
(gloggnitz), gredler (Wr. neustadt), lengauer und lichtenegger (arbeitervertreter), von der 
heimwehr gierlinger (süd), huber (West), morsey (ost), Pfudl (hartberg), Peter-leiningen 
(Weiz), sparowitz (graz-ost), Vogel (leibnitz), unger (?). 

 183 nl. diakow 41, gauführersitzung 25.10.1928. Vor allem seine rede, man brauche die heimweh-
ren nur, solange es den schutzbund gäbe; ähnlich hatte sich – zur enttäuschung klimanns – auch 
Vizekanzler hartleb auf dem Parteitag des oberösterreichischen landbundes am 31.3.1928 ge-
äußert: im Zuge der entpolitisierung der exekutive müsse auch die bewaffnung der bevölkerung 
beseitigt werden (grazer tagblatt, 3.4.1928).
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meidlich, bereits ausgebrochen und nicht mehr hintanzuhalten“. die rintelen-
gruppe sei im herzen niemals für den anschluss an Pfrimer gewesen; außer-
dem habe sie es unterlassen, rechtzeitig bindende abmachungen zu treffen. es 
sei ein grober irrtum, wenn man glaube, dass die bauern des heimwehrberei-
ches rauter und arbesser als erlöser erwarteten; ein noch gröberer irrtum, 
wenn man der ansicht sei, dass „arbeiterredner bei bauern auf sonderliche 
erfolge zu rechnen haben“.184 

rintelen, so hieß es, suche jetzt wiederum das bündnis mit steidle und der 
bundesführung. diakow arrangierte – trotz diverser eifersüchteleien185 – am 
24. Jänner 1929 ein treffen mit steidle. ein offizielles eingreifen der christlich-
sozialen Partei lehnte er jedoch weiterhin ab. denn ein solches eingreifen 
würde auch die anderen Parteien, insbesondere den landbund, auf den Plan 
rufen und die heimwehr zerstören. er wolle sich stattdessen für eine weitge-
hende autonomie des ehemaligen heimwehrbereichs einsetzen.186 die ereig-
nisse sollten diakow recht geben: denn gerade in dem bewussten gebiet, der 
südsteiermark, wurden – zum unterschied vom mur- und mürztal – kaum ein 
Jahr später aus landbundkreisen die ersten „bauernwehren“ gegründet, die 
gegen die heimwehr stellung bezogen.187 diakow selbst meldete am 1. feb-
ruar 1929 als „einfaches mitglied“ seinen beitritt zur tiroler heimwehr an und 
wäre gerne noch „bis zum finish“ 2. bundesstabsleiter geblieben;188 dazu kam 
es nicht: 1930/31 wechselte er schließlich ins kriegsarchiv als mitarbeiter an 
„österreich-ungarns letzter krieg“.189 

 184 nl. diakow 41, stand heimwehrformationen, 30.12.1928.
 185 steidle schrieb am 24., diakow solle „a. ausdrücklich sagen, daß ich es überhaupt für zwecklos 

halte, daß wir jemals noch miteinander irgendeine unterredung halten, wenn er jeder dummen 
ohrenbläserei und jedem geschichtenerzähler so großes gewicht beilegt“; rintelen war zu-
nächst für den 26. „schon vergeben“, lenkte dann aber doch ein (diakow an steidle, 
20.1.1929). 

 186 nl. diakow 42, „autonomie-Protokoll“, 23.1.1929. eine gruppe von gauführern forderte am 
27.1.1929 eine energischere Vertretung der interessen des ehemaligen heimwehrgebietes, am 
12. februar erhob Pfrimer daraufhin persönliche anschuldigungen an die adresse diakows, 
Promemoria obstlt. J. Weiß, 2.4.1929. 

 187 bei einer Vertrauensmännerversammlung in straden am 15. dezember 1929 wurde ein „aus-
schuß für die gründung selbständiger bauernwehren“ eingesetzt (Wiener neueste nachrichten, 
25.12.1929); vgl. auch haas, Vergessene bauernpartei (wie anm. 133), 227f., der die Versamm-
lung eine Woche später ansetzt; die ‚dötz‘ (25.12.) bezeichnete ihren einberufer kindler übri-
gens als den „führer der untersteirischen direktträger“.

 188 nl. diakow 42, diakow an Pabst, 30.4.1929.
 189 blasi, diakow (wie anm. 22), 84f. diakow beschwerte sich später, steidle und Pfrimer hätten 

ihm zwar versprochen, sich für ihn einzusetzen, aber „keiner der herren, die der kameradschaft 
nach verpflichtet gewesen wären, die aufmerksamkeit des herrn bundeskanzlers auf mich zu 
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unvorhergesehenerweise beschäftigte die steirer am 25. oktober 1928 
noch ein weiteres thema, nämlich die Wahl des militärischen bundesführers. 
die „exzellenz“, fml Pichler, war zehn tage nach dem neustädter aufmarsch 
verschieden. Pfrimer war ganz auf hülgerth als nachfolger eingestellt, sei aber 
wankend geworden, als rauter einwarf, dass hülgerth doch nur ein troupier 
sei, general carl v. bardolff, franz ferdinands ehemaliger büroleiter, hingegen 
ein äußerst tüchtiger generalstäbler und, was besonders wertvoll sei, auch 
politisch überaus hochstehend. dieser Vorschlag stieß bei den steirern jeglicher 
couleur, von gottwald abwärts, auf allgemeine Zustimmung: „Wenn bardolff 
annimmt, wäre er zweifellos der berufene.“ auch diakow ging die hervorste-
chenden führer „unserer alten armee“ durch: „sie sind an sich spärlich gesät, 
jetzt meist schon zu alt.“ er kam daher auch nicht über bardolff hinweg, ent-
schied sich aber nach langem für und Wider doch für hülgerth, der einen 
populären namen habe und „überaus gerade denkend“ sei.190 

freilich, bardolff nahm nicht an – er wäre mit einem Posten wohl auch 
nicht recht glücklich gewesen, den Pichler selbst eigentlich als „dekorations-
stück“ beschrieben hatte. also wählte eine führerbesprechung, sprich: die 
 militärs unter sich, nach dem innsbrucker aufmarsch am 12. november 
im 2. Wahlgang, gegen die stimmen der steirer rauter und gottwald, mit 6 
über 2 stimmen – doch nicht hülgerth, sondern den Wiener heimatschutz-
führer lustig-Prean, den general des Weltkrieges, nicht den oberstleutnant.191 
steidle wollte eine eventuelle missstimmung bei hülgerth ausräumen und 
monierte sogleich den formfehler: die Wahl sei nicht ausgeschrieben gewesen 
und werde deshalb am 7. dezember in Wien wiederholt.192 auch diakow 
räumte ein, die Wahl sei keine „rein militärische angelegenheit“. Pabst venti-
lierte eine lösung, hülgerth einfach zunächst die drei südlichen länder zu 
unterstellen.193 doch in Wien stimmten die landesleitungen ab, sprich: die 
politischen köpfe, und modifizierten das innsbrucker Votum. hülgerth wurde 
zum 1. militärischen bundesführer ernannt, lustig-Prean zu seinem stellver-
treter.194 

lenken, haben auch nur den geringsten Versuch dazu gemacht“. (nl. diakow 47, brief an nr 
franz binder, 22.11.1929), diakow setzte jetzt auch auf starhemberg, zu dem über neustädter-
stürmer Verbindungen bestanden (ebd., brief an neustädter-stürmer, 26.5.1930). am 16.7.1930 
sprach diakow bei schober vor, am 3. november wollte er ihn speziell über graz informieren 
(schober-archiv 23, tageszettel 1930). 

 190 nl. diakow 41, diakow an Pabst, 26.10.1928.
 191 nl. diakow 41, führerbesprechung 12./13.11.1928.
 192 nl. diakow 41, steidle an hülgerth, 1.12.1928.
 193 nl. diakow 41, diakow an Pfrimer, 19.12.1928.
 194 nl. diakow 41, besprechung in Wien, 7.12.1928.
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die bundesweite einigung vom herbst 1928 wurde durch eine regelung 
der Wiener Verhältnisse komplettiert. in Wien bestand eine heimatschutz-
gruppe unter dem alpenvereinsobmann und schönerer-biographen hofrat 
eduard Pichl, die sich aus akademischen Verbindungen rekrutierte (korps 
oberland, deutsche turner, studentenfreikorps heigl), ein Wiener Wehrver-
band aus christlichsozialen Parteigängern unter general kasamas – und als 
überparteiliche instanz die gruppe um major emil fey, seines Zeichens als 
geschäftsführender Vizepräsident des „Wirtschaftsverbandes der militärgagis-
ten“ langjähriger interessensvertreter der pensionierten k.(u.)k. offiziere.195 
steidle sah in fey den geeigneten ansatzpunkt, in Wien zur einigkeit zu ge-
langen. nach langen beratungen wurde Pichl als landesleiter bestätigt, als sein 
stellvertreter der christlichsoziale hemala kooptiert („der einzige akademiker, 
der sich seit 20 Jahren mit der arbeiterbewegung beschäftigt“), außerdem die 
militärs lustig-Prean, kasamas und fey. anreiz zur einigung bot die Versiche-
rung, dem Wiener finanzkomitee unter generaldirektor friedrich schuster 
hätten sich „aus der finanzwelt, aus beamten- und adelskreisen erstklassige 
namen zur Verfügung gestellt“.196 

Pfrimer hatte den Wiener kompromiss zwar mitgetragen, war damit aber 
nicht recht glücklich.197 einer seiner leute, gallian, kündigte zusammen mit 
einer splittergruppe (breitwieser-gruppe) für den 18. dezember Versamm-
lungen mit Pfrimer an. Pabst erklärte umgehend, er könne nur hoffen, „daß die 
ganze sache ein Privatunternehmen gallians sei“; denn sonst läge ein bruch 
der Vereinbarungen vor, und die fortdauer der finanzierung sei in frage ge-
stellt.198 Pabst warf gallian nichts weniger als ein „Verbrechen an unserer sache“ 
vor: „auf eigene faust haben sie nichts zu führen oder sie müssen als schädling 
bekämpft werden.“199 an Pfrimer schrieb er, „ich kann natürlich nur annehmen, 
daß es sich um einen groben missbrauch ihres namens handelt“. denn die 

 195 georg J. e. mautner markhof, major emil fey, graz 2004, 46f.; franz oswald, die 
stellung von major a.d. emil fey in der Politik der ersten republik und des ständestaates, phil. 
diss. Wien 1964, 25f., 32. 

 196 schuster war vor 1918 rothschild’scher generaldirektor in Witkowitz gewesen; er übernahm 
als Vizepräsident der grazer handelskammer im kabinett schober 1930 als nachfolger von 
hainisch das handelsministerium, unterstützte im Wahlkampf 1930 dann aber den schober- 
und nicht den heimatblock. bis 1928 hatte auch er dem Verwaltungsrat der graz-köflacher 
angehört (grazer tagblatt, 3.4.1928, s. 4). 

 197 nl. diakow 41, diakow an Pabst, 4.12.1928. 
 198 nl. diakow 41, Pabst an hülgerth, 14.12.1928; zur breitwieser-gruppe, die aus Wienern be-

stand, aber offenbar auch im triesting-tal aktiv war, vgl. Wiltschegg, heimwehr 117; 
schweiger, niederösterreichische heimwehr (wie anm. 75), 23.

 199 nl. diakow 41, Pabst an diakow, 27.12.1928, mit durchschlag des briefes an gallian.
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Wiener Vereinbarungen vom 7. dezember 1928 seien in gegenwart des bun-
deskanzlers abgeschlossen und bei apold wiederholt worden.200 bei solch 
schweren geschützen gab Pfrimer nach und versprach die abberufung galli-
ans. ende Jänner einigte man sich auf einer bundesführersitzung zumindest auf 
einen „burgfrieden“ in Wien.201

auf der anderen seite versuchte auch diakow noch, seine erste liebe – die 
frontkämpfer – ins spiel zu bringen. Zwar sei der „alte Vojak“ hiltl „an seiner 
splendid isolation selbst schuld“, 202 wie hülgerth es einmal formulierte, doch 
habe sich sein Verband als die „stärkste, älteste und kampfkräftigste Wiener 
antimarxistische organisation“ eine gewisse berücksichtigung verdient. in 
diesem Zusammenhang sah diakow auch eine rolle für sich selbst: „ich könn-
te als Verbindungsoffizier zu den frontkämpfern fungieren.“ damit wäre 
„steidle des direkten, öfteren kontakts“ enthoben.203 doch die Zeit der front-
kämpfer war abgelaufen; auch für diakow fand sich im rahmen der heim-
wehraktivitäten keine führende stellung mehr.204 er wandte sich politisch 
wieder mehr dem ude-Verband zu, der allerdings bei den grazer gemeinde-
ratswahlen des frühjahrs 1929 nicht mehr an seine erfolge von 1926/27 an-
zuknüpfen vermochte.205 

VI. Ausblick

im dezember 1928 legte seipel in graz noch einmal ein bekenntnis zur 
heimwehr ab.206 seine unterhändler ließen sich in Wien zur gleichen Zeit auf 
ein abkommen mit den sozialdemokraten ein, die ihre obstruktion einstellten 

 200 nl. diakow 41, Pabst an Pfrimer, 14.12.1928.
 201 nl. diakow 42, Protokoll bundesführersitzung, graz, 27.1.1929.
 202 nl. diakow 40, diakow an Pabst, 15.1.1929; nl. diakow 42, diakow an Pabst, 17.1.1929.
 203 nl. diakow 42, diakow und Pabst, 13.3.1929.
 204 außerdem wurde diakow nachträglich auch für den einbruch in der grazer heimwehrkanzlei 

am 3. april 1929 verantwortlich gemacht, der dazu führte, dass Passagen aus den entwendeten 
korrespondenzen in den nächsten Wochen genüsslich von der sozialdemokratischen Presse ver-
öffentlicht wurden, wobei die echten stücke aber angeblich mit fälschungen gemischt wurden.

 205 nl. diakow 47, brief an stadtbaumeister robier, 25.4.1929. der ude-Verband hatte statt 9.000 
nur mehr 2.600 stimmen – und ein mandat – in graz erhalten. im Vorfeld war offenbar mit den 
großdeutschen über eine listenkombination verhandelt worden: „die großdeutschen waren 
damals ganz klein, waren bereit, ihre belasteten mandatare zu opfern, den neuen namen ‚deut-
scher Wirtschaftsbund‘ und eine Wahlgemeinschaft unabhängig von der Parteileitung zu akzep-
tieren.“ doch dann habe eine erkrankung sernetz’ alles zunichte gemacht, mittlerweile sei „alles 
in die brüche“ gegangen; vgl. auch brunner, entwicklung von graz (wie anm. 159), 257f. 

 206 Wiltschegg, heimwehr 48.
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gegen das Versprechen, die reform des mieterschutzes nicht ohne vorherge-
gangene Wahl oder Volksabstimmung gesetz werden zu lassen. als das ab-
kommen im april platzte, trat seipel überraschend zurück und löste damit eine 
mehrwöchige regierungskrise aus.207 dieser taktische rückzug erwies sich im 
hinblick auf die Verfassungsnovelle vom herbst 1929 als raffinierter schach-
zug; im frühjahr freilich waren seipels anhänger konsterniert. Zwar alarmier-
te der kanzler noch am tag vor seiner demission steidle und konferierte in 
den kritischen Wochen mehrmals mit ihm.208 doch die regierungsverhand-
lungen übernahm für die christlichsozialen ein team, das aus Verständigungs-
freunden und seipelskeptikern bestand: fink, födermayr, gürtler, heinl und 
kunschak.209 

die bundesleitung der „selbstschutzverbände“ richtete ein rundschreiben 
an die länder: es ist „für unsere bewegung von ausschlaggebender bedeutung, 
wie sich die neue regierung zusammensetzen wird. ebensowenig kann zweifel-
haft sein, daß wir nur eine regierung brauchen können, die die Politik der 
regierung seipel uns gegenüber nicht nur fortführt, sondern die bestehenden 
beziehungen möglichst noch enger gestaltet.“210 diese hoffnung sollte vorerst 
jedoch nicht in erfüllung gehen. diakow war von anfang an pessimistisch: 
beim rücktritt der regierung seipel „drehe es sich nur um die abrüstung“; 
dabei handle es sich um einen kurswechsel, den „alle Parteien begrüßen, ob 
offen, ob geheim“; das Volk – so war er überzeugt – wünsche sich eine diktatur; 
aber „die chancen sind gering für uns“.211 

mitte april fragten die heimwehrführer erstmals an, ob schober nicht die 
kanzlerwürde übernehmen wolle, der vorerst jedoch ablehnte; rintelen wie-
derum bat schober am 25. april, vor der entscheidenden sitzung des christ-
lichsozialen klubs, zwei seiner steirischen abgeordneten (Pichler und lesko-

 207 dieser Zusammenhang herausgearbeitet bei lukan, mieterschutz (wie anm. 9), 302–307. im 
hintergrund spielte auch der konflikt mit dem landbund wegen der polnischen schweineein-
fuhr eine rolle. 

 208 schober-archiv 22, tagesnotizen 3.4.1929: „seipel hat an steidle geschrieben, er soll sich bereit 
halten.“ als steidle am 8. april bei seipel war, trafen auch Pfrimer und rauter in Wien ein. 
seitens der industrie waren ehrhart, apold und alfred hauser (Präsident des Wiener indus-
triellenverbandes) schon am 4. april um 11 h bei seipel (apold-tb.). die „stimmung im haupt-
verband“ fasste klimann zusammen: man erhebe keine wirtschaftlichen forderungen an die 
kommende regierung, aber Vaugoin müsse heeresminister bleiben (adr, gdVP 7, klubpro-
tokoll 17.4.1929). 

 209 adr, gdVP 7, klubprotokoll 9.4.1929, bericht clessins.
 210 nl. diakow 42, rundschreiben 7.4.1928.
 211 nl. diakow 42, diakow an steidle, 10.4.1929.
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vac) rechtzeitig nach Wien zu beordern, was schober auch tat.212 schobers 
Vertrauensmann binder berichtete inzwischen aus dem christlichsozialen klub, 
„daß es nicht rintelen wird, sondern landesrat Winkler wenigstens finanz-
minister wird“.213 doch selbst zu dieser minimalvariante kam es nicht. rintelen 
und seine steirer hatten sich im frühjahr 1929 zwischen seipel und der länder-
front offenbar zwischen alle stühle gesetzt. 

der neue landbund-Vizekanzler und innenminister Vinzenz schumy er-
ließ prompt ein Verbot des tragens von Waffen und stahlhelmen in der 
 öffentlichkeit, eine maßnahme, welche die bundesleitung als unfreundlichen 
akt auffasste, der – wie steidle schrieb – von „einigen mir sehr wohl bekannten 
beamten“ herrühre, welche schon lange Zeit feindselig eingestellt wären, „sich 
aber in der regierung seipel nicht herauswagten“.214 dennoch sollte sich die 
krise als chance erweisen. die heimwehren erlebten im sommer und herbst 
1929 einen aufschwung, der zum teil mit auswärtiger unterstützung zu tun 
hatte, zum teil mit dem kalkül schobers und seipels. sie wurden als drohku-
lisse für die Verabschiedung der Verfassungsreform von den etablierten politi-
schen Parteien noch einmal gebraucht. erst danach stieß die nützlichkeit des 
duos steidle – Pfrimer an ihr ablaufdatum.

für die steiermark ergab sich aus dem regierungskrise vom april 1929, 
wenn man diakow glauben darf, jedoch ein „einschneidender stimmungs-
wechsel“ in der entgegengesetzten richtung. denn auch rintelen war mehr-
fach als kanzlerkandidat genannt, aber schnell wieder fallen gelassen worden. 
in den berichten diakows an steidle las sich das so: „anton ist sich vollkom-
men bewußt, eine schwere niederlage erlitten zu haben. /.../ auch der wirkli-
chen ursache ist er inne geworden. sein Ziel, die kanzlerschaft, kann er nie 
gegen sie, sondern nur mit ihnen erreichen. die karten, auf die er beim letzten 
rennen setzte,215 erwiesen sich als schwächer.“216 rintelen hatte sich nach dem 

 212 schober-archiv 22, tagesnotizen 25.4.1929, notiz um 21h15. rintelen hatte am 24. april auch 
apold getroffen, der am 25. mit Pabst bei meißl & schadn zu mittag speiste. 

 213 ebd., notiz um 19h55.
 214 nl. diakow 42, bundesleitung an schumy, 15.5.1929.
 215 das „neue Wiener Journal“, dessen chefredakteur nagelstock sein opfer streeruwitz als Ver-

trauensmann rintelens einstufte, sah gegen ende der regierungskrise eine kombination rinte-
len – ramek als die „einzigen retter der antimarxistischen einheitsfront“ – also jene „länder-
front“, vor der das „grazer tagblatt“ vor Jahr und tag gewarnt hatte ...; vgl. auch Werner dal-
lamassl, seipels rücktritt und die regierung streeruwitz, phil. diss. Wien 1964, 52, 215. 

 216 nl. diakow 42, diakow an steidle, 13.5.1929. diese stimmung „bringt in engstem kreise auch 
seine rechte hand zum ausdruck“, nämlich oberst Wagner, „der als der schlauch gilt, den alles 
zu a. passieren muß“ (diakow an steidle, 24.1.1929), mit dem diakow schon im Jänner eine 
längere unterredung geführt hatte, bei der sich Wagner über die kulturkämpferischen aktivitä-
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Juli 1927 um den Zusammenschluss der heimwehren verdient gemacht. sein 
Verhältnis zu ihren untereinander rivalisierenden cliquen und anführern blieb 
jedoch diffus – und das lag wohl auch in seiner absicht. Jedenfalls verband ihn 
weder mit Pfrimer noch mit steidle ein besonderes Vertrauensverhältnis; die 
heimwehrführer ihrerseits richteten ihre blicke mehr und mehr auf Wien. der 
rücktritt seipels mochte hier neue Perspektiven eröffnen; doch wurde der 
„austro-richelieu“ als Wiener anlaufstelle bald von schober als ritter der 
ehrenlegion abgelöst. es drängt sich der Verdacht auf, dass im Vergleich dazu 
„könig anton“ für die heimwehren auch weiterhin nur zweite Wahl blieb.

Was die szenerie in der steiermark betrifft, so entsteht auf den ersten blick 
angesichts der rasch wechselnden konstellationen ein eindruck des kampfes 
nahezu aller gegen alle. dennoch muss festgehalten werden, dass Pfrimers 
1928 im zweiten anlauf durchgesetzte führungsrolle immerhin bis zu seinem 
desaster im september 1931 erhalten blieb. Zwar lassen sich viele indizien 
dafür finden, dass das konfliktpotential der alten lagerstrukturen, z. b. zwi-
schen katholischen bauern und städtischen akademikern, die ganze Zeit über 
latent erhalten blieb. innerhalb der führungsgremien waren aber im Zeitraum 
1927–29 ganz offensichtlich andere frontstellungen vorherrschend, gab es ins-
besondere ein milieu der alten offiziere und aristokraten, das in der regel aus 
geläuterten freisinnigen bestand, scharf antimarxistisch, aber im übrigen un-
gebunden, nicht klerikal, aber auch nicht kulturkämpferisch, national, aber 
nicht alldeutsch gesinnt, und den traditionellen lagerparteien mit deutlicher 
reserve gegenüberstand. 

Pfrimer, der schon 1928 als großdeutsche Partei redivivus betrachtet wur-
de, fiel in dieser beziehung angesichts der schwäche der steirischen groß-
deutschen, die in anderen ländern nicht so ausgeprägt war, eine gewisse Platz-
halterrolle im nationalen lager zu.217 die intrigen des frühjahrs 1928 – die 
kampagne gegen rintelen auf der einen seite, die mit neuerlichen spannungen 
innerhalb der nur nach außen hin vereinigten heimwehrbewegung zusammen-
fiel – lassen sich in ihren Wechselwirkungen und Zusammenhängen aus dem 
vorliegenden material nicht mit letzter sicherheit erhellen. die immer wieder-
kehrenden taktischen allianzen seines stabsleiters rauter mit rintelens Ver-

ten („feste altgermanischen kultes“) der Pfrimer-leute beschwerte. diakow versprach, sich in 
den dienst der sache zu stellen, gegen das Versprechen, dass ein eingreifen der christlichsozialen 
Partei hintangehalten werde, weil sonst auch der landbund auf den Plan gerufen würde und ein 
kampf aller gegen alle entstünde (gedächtnisprotokoll, 22.1.1929). 

 217 apold notierte dazu auch: „hampel will mich veranlassen, auf Pfrimer dahin einzuwirken, dass 
er sich politische instruktionen bei der großdeutschen Partei einhole, was ich auf das ent-
schiedenste ablehne.“ (apold-tb. 4.12.1928). 
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trauensmann huber bilden eine facette, die nicht überschätzt, aber als über-
gangsphänomen durchaus gewürdigt werden sollte. die starken männer im 
hintergrund distanzierten sich zuweilen von den aktivitäten ihrer übereifrigen 
mitarbeiter, ließen sie aber nie ganz fallen. der „bewegungskrieg“, den steidle 
herbeigesehnt hatte, führte notwendigerweise auch zu häufig, ja nahezu kalei-
doskopisch wechselnden allianzen. 


