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Dreimänner-Präsidium: ein Kommunist,
ein Sozialdemokrat, ein Katholik (allen-
falls auch ein bürgerlicher Demokrat).“
Was die kommunistische Beteiligung an
der Regierung betrifft, so gingen die Vor-
stellungen Fischers zu diesem Zeitpunkt
noch über jene Forderungen hinaus, die
später im Rahmen der Parteienverhand-
lungen in Wien erhoben wurden: „Die
Kommunisten beanspruchen auf jeden
Fall das Innenministerium (besonders die
politische Polizei muss von Kommunisten
organisiert und geleitet sein), das Volkser-
ziehungsministerium und das Wirt-
schaftsministerium.“ Zu diesem Zeitpunkt
war es für die KPÖ-Exilführung in Mo-
skau völlig unklar, welche Persönlichkei-
ten aus dem sozialdemokratischen und
bürgerlichen Lager für eine Regierungs-
bildung zur Verfügung stehen würden. Je-
denfalls kämen für Regierungsfunktionen
nur „politische und sonst bekannte Per-
sönlichkeiten“ in Frage, „die nicht kom-
promittiert sind und sich entschieden zu
einem freien, unabhängigen, demokrati-
schen Oesterreich bekennen“. Neben Karl
Seitz, Leopold Kunschak und Theodor
Körner wurden in weiterer Folge auch die
EmigrantInnen Josef Dobretsberger, die
ehemalige sozialdemokratische Abgeord-
nete Marie Köstler, die in der englischen
Emigration eng mit den österreichischen
KommunistInnen zusammenarbeitete, die
Sozialdemokraten Hugo Breitner und Ju-
lius Deutsch, sowie der Schriftsteller Fer-
dinand Bruckner als jene Persönlichkeiten
genannt, die für die Bildung einer provi-
sorischen Regierung in Frage kommen
könnten.6 In einem Interview mit Peter
Smolka hatte Ernst Fischer im Juni 1944
davon gesprochen, dass in der ersten Re-
gierung Karl Seitz, Karl Renner, Julius

ten, sowie die Christlichsoziale Partei,
die sich selbst auflöste. Insofern müsse
die Provisorische Nationalversammlung
„auf vollkommen neuer Grundlage gebil-
det werden“. Konkret wurde dabei an die
„nach einem vereinbarten Schlüssel“ zu
erfolgende Entsendung von Deputierten
der Gemeindeverwaltungen gedacht,
„wobei nicht auszuschliessen ist, dass
auch die demokratischen Parteien und
Massenorganisationen, sowie Kampfor-
ganisationen der patriotischen Wider-
standsbewegung durch besondere Abge-
ordnete vertreten [sein] werden“. Um auf
diesem Weg zu einer Provisorischen Na-
tionalversammlung zu gelangen, wurde
die „Wiederherstellung der demokrati-
schen Parteien und Massenorganisatio-
nen“, sowie die „Wiederherstellung der
demokratischen Selbstverwaltung der
Gemeinden“ als „erste Voraussetzung“
angesehen. Konkret wurden in diesem
Zusammenhang die Kommunistische
Partei, die Sozialdemokratische Partei,
die „Christlichsoziale oder eine andere
katholische Partei“, sowie die Gewerk-
schaften und der „Bauernbund“, auf des-
sen Charakter nicht näher eingegangen
wurde, genannt. Die Provisorische Natio-
nalversammlung wiederum solle eine
Provisorische Regierung wählen, in der
neben allen demokratischen Parteien
auch die Massenorganisationen vertreten
sein müssen. Angeführt werden in dieser
Hinsicht „Kommunisten, Sozialdemokra-
ten, Katholiken, bürgerliche Demokraten,
Gewerkschaften, Bauernbund“.4

Was den Regierungschef betrifft, so
wäre es „am zweckmässigsten, als Vorsit-
zenden der Regierung einen angesehenen
Parteilosen zu wählen, dem ein Präsidium
zur Seite steht, in dem jede Partei durch
einen Minister ohne Portefeuille vertreten
ist“.5 In einem Entwurf Ernst Fischers
findet sich diese Forderung in ähnlicher
Textierung leicht konkretisiert: Vorsitzen-
der der Regierung solle „womöglich ein
bekannter Parteiloser sein (Hochschulpro-
fessor oder ähnliches). Neben ihm ein

J
e klarer sich die baldige militärische
Niederlage des Hitlerregimes abzu-
zeichnen begann, desto stärker

wandte sich die KPÖ-Exilführung in Mo-
skau konkreteren politischen Planungen
für die Nachkriegszeit zu. Ihre Vorstel-
lungen über die Gestaltung der gesell-
schaftlichen Verhältnisse in Österreich
nach Überwindung des Hitlerfaschismus
formulierte sie dabei klar aus der Per-
spektive eines künftig bedeutenden poli-
tischen Faktors, einer am demokratischen
Wiederaufbau mitgestaltenden Kraft.1

Die Exilvorstellungen der KPÖ

Am deutlichsten finden sich jene Vor-
stellungen, auf deren Grundlage die
österreichischen Kommunisten in den
Verhandlungen über die Bildung einer
provisorischen Staatsregierung auftraten,
in einem im April 1945 noch in Moskau
vorgelegten fünfseitigen Aktionspro-
gramm. Der erste Teil dieser (nicht als
solche bezeichneten) „Politischen Platt-
form“ umfasst die Forderungen der KPÖ
nach der Konstituierung einer Provisori-
schen Nationalversammlung und einer
Provisorischen Regierung. Wurde im
Manifest „Die Wiedergeburt Österreichs“
aus dem Jahr 1944 noch ganz allgemein
von einer aus dem Freiheitskampf her-
vorgehenden Regierung „der freien unab-
hängigen demokratischen Volksrepublik
[…] auf breitester Grundlage“2 ausgegan-
gen, erfolgte nunmehr eine dahingehende
Konkretisierung, dass diese von einer
Nationalversammlung gewählt werden
solle, wobei die Nationalversammlung
aufgrund der Okkupation seit 1938 nicht
aus einer vorhandenen Körperschaft her-
vorgehen und ebenso wenig an Körper-
schaften der Jahre vor 1938 anknüpfen
könne, da das Parlament bereits 1933 und
die politischen Parteien 19343 aufgelöst
worden seien. Genauso wenig könne das
alte Parlament wiederhergestellt werden,
da diesem pronazistische und faschisti-
sche Parteien wie die Großdeutschen, die
Heimwehren und Landbündler angehör-
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Deutsch und katholische Politiker vom
Schlage Leopold Kunschaks wieder eine
wichtige Rolle in der ersten Regierung
spielen sollten. Fischer beklagte das Feh-
len prominenter unabhängiger Politiker in
der Emigration und nannte in diesem Zu-
sammenhang Josef Dobretsberger und
Hans Kelsen als mögliche Regierungsmit-
glieder.7 Eine am 5. April 1945 von Di-
mitrov an Stalin übermittelte Nieder-
schrift von Koplenig und Fischer gibt ei-
nen Hinweis darauf, dass auch der
kriegsgefangene General Fritz Franek,
Kommandeur der Wiener „Reichsgrena-
dierdivision Hoch- und Deutschmeister“,
in den Überlegungen der KPÖ eine Rolle
gespielt haben könnte.8

Die Designierung Karl Renners

Zwar kamen die KPÖ-Spitzen aus Mo-
skau mit einer ausformulierten – ihrer an-
tifaschistisch-demokratischen Orientie-
rung folgenden – Wiederaufbaukonzepti-
on nach Österreich zurück, jedoch „ohne
spezielle Direktiven für die praktische Ar-
beit“9 und auch ohne Informationen über
die Designierung Karl Renners zum künf-
tigen Regierungschef. Die Entscheidung
der sowjetischen Stellen für Renner war
bereits vor der Ankunft von Johann Ko-
plenig und Ernst Fischer aus Moskau ge-
fallen. Erst während ihrer Rückkehr nach
Österreich erfuhren sie von Stalins Wei-
sung, Renner mit der Bildung der Provi-
sorischen Regierung zu betrauen. Aus ei-
nem Notizbucheintrag Ernst Fischers in
Szombathely (Steinamanger) geht hervor,
dass die führenden Kommunisten am 9.
April 1945 immerhin darüber Bescheid
wussten, dass Renner bereits mit sowjeti-
schen Offizieren gesprochen hatte. Weite-
re Informationen erhielten die beiden am
11. April von Leo Stern,10 der im Verband
der Roten Armee Anfang April nach
Österreich zurückgekehrt war und bei den
Gesprächen Renners in Hochwolkersdorf
von Anfang an als politischer Mitarbeiter
des Stabes der 3. Ukrainischen Front da-
bei gewesen sein soll.11 Stern informierte
sie darüber, dass Renner bereit sei, „an die
Spitze des Staates zu treten“ und Stalin
auf Anfrage geantwortet habe, „man soll
Renner ‚vertrauen‘“.12 Koplenig und Fi-
scher selbst nahmen in dieser Phase an
keiner Unterredung der sowjetischen Stel-
len mit Karl Renner teil, ja sie wussten zu
diesem Zeitpunkt nicht einmal, wo sich
Renner genau aufhielt. Auf der Fahrt nach
Wien, wo sie am 12. April nachts eintra-
fen, machten sie unterwegs auch bei Karl
Renner halt, wo der sie begleitende Offi-
zier etwa eine Stunde mit dem designier-
ten Staatskanzler sprach. Koplenig und

Einheit Österreichs“, wobei auch in die-
sem Zusammenhang das Kalkül der So-
wjets, mit der Wahl Renners „den Intri-
gen der Engländer gegen ein selbständi-
ges Österreich besser entgegenwirken zu
können“19 zu berücksichtigen ist, wie
Fürnberg Jahre später rückblickend fest-
stellte. Renners Erhabenheit über jeden
Verdacht des Linksradikalismus sollte
ihn auch für die westlichen Verbündeten
akzeptabel erscheinen lassen. Wesentlich
ist jedoch, dass es für die KPÖ kaum
Möglichkeiten gab, die außenpolitische
Orientierung der Sowjetunion maßgeb-
lich zu beeinflussen, schon gar nicht,
nachdem sich Stalin selbst auf Renner
festgelegt hatte. Insofern dürfte auch die
von Viktor Matejkas geschilderte Anek-
dote, wonach Ernst Fischer ihm Mitte
April 1945 bei einer Besprechung in der
Lannerstraße im Döblinger Cottage auf
seinen Protest gegen die Bestellung Ren-
ners hin geantwortet habe: „Das ist genau
schon alles in Moskau festgelegt worden.
Damit mußt du dich abfinden“20, der
Wahrheit entsprechen. Für diese Rück-
sichtnahme gegenüber den sowjetischen
Stellen spricht auch die Tatsache, dass
die KPÖ bereits im Jahr der Befreiung
Kenntnis von Renners Schrift „Die Grün-
dung der Republik Deutschösterreich, der
Anschluß und die Sudetendeutschen. Do-
kumente eines Kampfes ums Recht“ aus
dem Jahr 1938 hatte, damit jedoch nicht
an die Öffentlichkeit ging. Eduard Ra-
bofsky fand bei der Untersuchung des
Hauses Wasagasse 10 – dem damaligen
Sitz des Zentralkomitees der KPÖ – meh-
rere Exemplare dieser Schrift21 und gab
ein Exemplar auch an Franz Honner wei-
ter. Wie aus einem von Rabofsky wieder-
gegebenen Gespräch, das er 1945 mit Leo
Stern führte, hervorgeht, soll der Renner-
Text von 1938 auch der sowjetischen Ad-
ministration bekannt gewesen sein.22 Ein
erster öffentlicher Hinweis auf diese Ar-
beit Renners findet sich erst Ende 1950 in
den Medien der KPÖ.23

Renner über die 
Einbindung der KPÖ

Karl Renner wiederum modifizierte sei-
ne Haltung gegenüber den KommunistIn-
nen und seinen Willen zu deren Einbin-
dung in die Regierungsgeschäfte – analog
zu seinem Kenntnisstand über die politi-
schen Verhältnisse in Wien – im Laufe des
Aprils. Manfried Rauchensteiner spricht
gar von einer „Kehrtwendung“ Renners
als Ergebnis seines Zusammentreffens
„mit den Vertretern der neuen Parteien“,
nachdem er zuerst von der Zweiten Repu-
blik als einem „Staat der Linken“ ausge-

Fischer selbst haben an dieser Ausspra-
che nicht teilgenommen.13

Die KPÖ-offizielle Einschätzung, dass
die Unterstützung Renners durch die so-
wjetischen Behörden für sie überra-
schend kam14 und auf Ablehnung stieß,
wird durch die vorhandenen Quellen be-
stätigt. Während Ernst Fischer im er-
wähnten Interview mit Peter Smolka im
Juni 1944 davon ausging, dass auch Poli-
tiker wie Renner in der ersten Regierung
des wiedererstandenen Österreich eine
wichtige Rolle spielen würden, wurde
zur selben Zeit im Manifest „Die Wie-
dergeburt Österreichs“ explizit die An-
schlussbefürwortung Renners ins Tref-
fen geführt.15 In den oben angeführten
Manuskripten Fischers wiederum taucht
der Name Renner überhaupt nicht mehr
auf. Erinnerungsberichten zufolge seien
die Bedenken der KPÖ, die vor allem mit
der Vergangenheit Renners und seiner
Empfehlung, bei der Volksabstimmung
1938 mit „Ja“ zu stimmen zu tun hatten,
auch den verantwortlichen sowjetischen
Stellen mitgeteilt worden.16 Auch KPÖ-
Generalsekretär Friedl Fürnberg, der
erst nach Beginn der Parteienverhand-
lungen mit weiteren Kämpfern der Öster-
reichischen Freiheitsbataillone im Ver-
band der jugoslawischen Partisanenar-
mee nach Wien zurückkehren konnte, be-
kundete seine eigene Überraschung über
die rasche Regierungsbildung und „noch
mehr aber darüber, daß Renner an der
Spitze dieser Regierung stehen sollte“.17

Fürnberg hat die Gründe, die letztlich
für die Zustimmung zur Nominierung
Renners ausschlaggebend waren, am 13.
Parteitag der KPÖ im April 1946 dahin-
gehend zusammengefasst, dass die KPÖ
ihr Eintreten für eine breite nationale de-
mokratische Front, für ein unabhängiges
Österreich und eine Vereinheitlichung
Österreichs dokumentieren wollte:

„1. wollten wir damit dokumentieren,
daß wir für eine breite nationale demo-
kratische Front in Oesterreich sind; / 2.
weil wir vor dem Inland und vor dem Aus-
land zeigen wollten, daß wir in der Tat für
ein unabhängiges Oesterreich sind, und
weil wir auf Grund der Erklärung anneh-
men konnten, daß die provisorische Re-
gierung eine solche Politik führt, daß Oe-
sterreich nicht wieder Spielball in der
Hand der Imperialisten wird; / 3. weil ei-
ne provisorische Regierung unter dem
Vorsitz Renners unter den damals gege-
benen Umständen eine Vereinheitlichung
Oesterreichs unter einer zentralen Regie-
rung erleichtern konnte […].“18

Ausschlaggebend gewesen sei „die
Sorge um die Wiedererrichtung und die
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Sozialismus.“ Die „Faschisten (Heim-
wehrer, Klerikale, nationale Faschisten),
die nicht bloss Nachläufer waren“ sollten
„für eine zehnjährige Bewährungsfrist
von allen demokratischen Rechten ausge-
schlossen (sein), somit weder wahlbe-
rechtigt noch wählbar noch ämterfähig“.32

Am deutlichsten geht Renners Wille zur
Einbeziehung der KommunistInnen aus
seinem Brief an J. W. Stalin33 hervor, des-
sen Inhalt Leo Stern und damit wohl auch
den KPÖ-Parteispitzen bekannt war:34

„Die Sozialdemokraten werden sich mit
der K.P. brüderlich auseinandersetzen und
bei der Neugründung der Republik auf
gleichem Fuß zusammenarbeiten. [...]
Daß die Zukunft des Landes dem Sozia-
lismus gehört, ist unfraglich und bedarf
keiner Betonung“, schrieb er an den „sehr
geehrte(n) Genosse(n)“ und „ruhmbe-
deckten“ Oberbefehlshaber der Roten Ar-
mee.35 Ungeachtet dessen, dass es selbst
dem Generalstab der Roten Armee
schwerfiel, Renners „Aufrichtigkeit von
eigennütziger Schmeichelei“ zu trennen,36

und in Einschätzung des Renner-Briefes
in der Literatur zurecht seine taktischen
Fähigkeit hervorgehoben werden,37 lassen
die angeführten Quellen doch den Schluss
zu, dass Renner in diesen Tagen auf eine
provisorische Staatsregierung mit Domi-
nanz von SPÖ und KPÖ orientierte.

Wie erst seit wenigen Jahren aus einem
Dokument aus dem Russischen Außen-
ministerium bekannt ist, fand am 19.
April 1945, also vor Beginn der Parteien-
verhandlungen, eine Aussprache zwi-
schen Marschall Tolbuchin, dem Oberbe-
fehlshaber der 3. Ukrainischen Front, Ko-
plenig und Renner statt, wobei sich Tol-
buchin im Vorfeld dieser Besprechung
über die Vorstellungen Koplenigs infor-

mierte.38 Konkret schlug Koplenig ein
aus 15 Personen bestehendes Kabinett
vor, wobei er für die Kommunisten das
Innenministerium und das Unterrichtsmi-
nisterium forderte. Damit steht auch fest,
dass die Exilführung der KPÖ bereits im
Vorfeld der Parteienverhandlungen von
ihrer – noch in einem Planungspapier von
Ernst Fischer formulierten – Forderung
nach einem kommunistischen Wirt-
schaftsminister abgegangen ist und zu-
mindest in quantitativer Hinsicht – geht
man bei den erwähnten 15 Personen von
elf Ressortministern aus (neben dem
Staatskanzler und dem geforderten Par-
teienpräsidium) – auf keine überpropor-
tionale Regierungsbeteiligung abzielte.
Koplenig unterstrich die Kooperationsbe-
reitschaft Renners: Seiner Aussage nach
könne „man beurteilen, daß Renner gerne
mit den Kommunisten ein Abkommen
eingeht und nur ungern die Katholiken in
die Regierung aufnimmt, obwohl das
Auftreten der Katholiken bedeutend bes-
ser ist als das Verhalten der Sozialdemo-
kraten“, fasst das Protokoll Koplenigs In-
formation zusammen.39 Nachdem bis zu
diesem Zeitpunkt wohl noch keine direk-
te Aussprache zwischen Renner und Ko-
plenig oder Fischer stattgefunden haben
konnte, ist es als wahrscheinlich anzuse-
hen, dass sich Koplenig hier auf den In-
halt von Renners Brief an Stalin bezieht,
dessen Inhalt Leo Stern und damit – wie
bereits angeführt – wohl auch den KPÖ-
Parteispitzen bekannt war.

Tolbuchins Statement bestätigt, dass
den sowjetischen Stellen weder an einer
Ausgrenzung jener Kreise, die sich in der
ÖVP zu organisieren begonnen hatten,
noch an einer Einmischung in die bevor-
stehenden Regierungsverhandlungen un-

gangen sei.24 Zunächst schlug Renner sei-
nen sowjetischen Verhandlungspartnern
vor, als letzter Parlamentspräsident die
noch lebenden und erreichbaren Abgeord-
neten einzuberufen, um sich von diesem
Rumpfparlament ein „Mandat zum Han-
deln“, also zur Bildung einer provisori-
schen Regierung, geben zu lassen. An
Stelle der faschistischen Parlamentsabge-
ordneten sah Renner vor, kommunistische
Vertrauensmänner zu berufen.25 In der 6.
Kabinettsratssitzung am 13. Mai 1945
stellte Renner die Sache gar so dar, als ha-
be er erst nach Ablehnung der Einberu-
fung des alten Parlaments daran gedacht,
„an Stelle der nationalen Abgeordneten
Kommunisten (zu) berufen“, was jedoch
auch nicht gestattet worden sei.26

Es war nicht zuletzt die Haltung der
KPÖ dafür verantwortlich, dass es nicht
zu einem Anknüpfen an den parlamentari-
schen Verhältnissen des Jahres 1933 und
zur Realisierung des Planes von Renner,
die Kommunisten als Nachfolger der
Großdeutschen ins Parlament hereinzu-
nehmen, kam. „Wir haben sofort gegen
eine solche Darstellung Einspruch erho-
ben und erklärt, daß wir nicht als Ersatz
für die Großdeutschen, sondern auf Grund
unserer Tätigkeit und unseres Beitrages
zum Kampf für die Befreiung Österreichs
unseren Anspruch und unser Recht auf
Teilnahme an der Bildung der Provisori-
schen Regierung haben“, schrieb Johann
Koplenig in seinen Erinnerungsnotizen.27

Bereits in der oben angeführten, im Mo-
skauer Exil ausgearbeiteten „Politischen
Plattform“ wurde festgehalten, dass die
von der KPÖ geforderte provisorische
Nationalversammlung „auf vollkommen
neuer Grundlage einberufen werden“
müsse.28 Ernst Fischer charakterisierte
demgemäß den Gedanken Renners, das
Parlament von 1933 einzuberufen, als
„absurd und undurchführbar“.29

Alle vorhandenen Quellen deuten dar-
auf hin, dass Renner zunächst an eine
„Reduktion des Parteienschemas auf So-
zialdemokraten, Kommunisten und unab-
hängige ‚Bauern‘, einschließlich dem
[sic!] ehemaligen deutschnationalen
Landbund“ dachte.30 Die Manuskripte,
die Renner vermutlich in der Zeit seines
Aufenthalts auf Schloss Eichbüchl ab
dem 9. April 194531 verfasste, geben Auf-
schluss über seine damaligen Vorstellun-
gen über den Neuaufbau des Staates: „Mit
aller Entschiedenheit“ sei der Gedanke
abzulehnen, „es handle sich einfach um
Restauration, das ist um Wiederherstel-
lung des Zustandes vor 1933 und 1938
[...]; es gilt die Zukunft, den Aufbau einer
neuen Ordnung, die Verwirklichung des

Die Staatssekretäre Franz Honner, Ernst Fischer, Johann Koplenig auf der Fahrt ins

Parlament am 29. April 1945.
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den KPÖ-Funktionäre versuchten sofort,
nachdem sie Nachricht von der Befreiung
Wiens erhielten, ihre Rückkehr in die We-
ge zu leiten. Am 14. April 1945 brachen
Franz Honner, Friedl Fürnberg, Franz
David und weitere österreichische Frei-
heitskämpfer, darunter auch der Revolu-
tionäre Sozialist Erwin Scharf, aus Crno-
melj per Lastauto auf und trafen am Mor-
gen des 15. April in Zadar ein, von wo sie
mit einer Militärmaschine nach Belgrad
gebracht wurden.55 Nach dreitägigem
Aufenthalt startete die 20-köpfige Gruppe
am 19. April mit einem Flugzeug, das im
Auftrag des Oberkommandos der Armee
von Marschall Tolbuchin geschickt wurde,
nach Pápa (Ungarn). Von dort erfolgte die
Weiterreise mit einem Militärlastkraftwa-
gen über Szombathely nach Wien.56

Während Erwin Scharf fälschlicherweise
den 13./14. April bzw. die Zeit zwischen
14. und 16. April57 als Tag der Ankunft in
Wien angibt, erinnerte sich Franz Honner
an den 20. April.58 Friedl Fürnberg nennt
in seiner Erinnerungsserie aus dem Jahr
1970 den Abend des 19. April, an anderer
Stelle jedoch den 21. April.59 Dieses Da-
tum wurde in der KPÖ-Literatur übernom-
men. Ebenso unterschiedliche Angaben
finden sich in der Forschungsliteratur.
Setzt man die Ankunft von Honner und
Fürnberg in Bezug zum Verlauf der Re-
gierungsverhandlungen, so erscheint der
Abend des 22. April 1945 als Zeitpunkt
der Rückkehr der österreichischen Frei-
heitskämpfer am wahrscheinlichsten.
Die erste Nacht in Wien verbrachten
Fürnberg, Honner und David in der be-
reits erwähnten leeren Wohnung von
Maria Eis in der Kantgasse.60

Renner selbst gab als Tag seiner Über-
siedlung von Schloss Eichbüchl in ein
von den sowjetischen Stellen zur Verfü-
gung gestelltes Haus in Wien-Hietzing
(Wenzgasse 2) den 21. April 1945 an,61

das von Adolf Schärf auf den 20. April
1945 korrigierte Datum wurde schließ-
lich von der Forschung übernommen und
dürfte auch den Tatsachen entsprechen.
An diesem Tag fand in der Kantgasse 3,
also in einer Dienststelle der sowjeti-
schen Behörden, die erste Aussprache
über die Bildung einer provisorischen
Regierung statt. Für die KPÖ nahmen
Johann Koplenig und Ernst Fischer teil,
die SPÖ und ÖVP waren durch Renner,
Schärf, Körner, Mentasti bzw. Kollmann
und Kunschak vertreten.62 Tags zuvor
hatte Renner bei der erwähnten Ausspra-
che mit Tolbuchin versprochen, bis zum
23. April eine Liste über die künftige Zu-
sammensetzung der Regierung vorzule-
gen.63 Diese erste Gesprächsrunde blieb

ter der Führung Renners gelegen war:
„Angesichts der derzeitigen Lage in
Österreich […] ist es nötig, so schnell
wie möglich eine provisorische Regie-
rung aufzustellen, an der die Vertreter
aller demokratischen Parteien teilneh-
men werden. Sie, als ehemaliges Haupt
der österreichischen Regierung, geden-
ken wir mit der Bildung einer provisori-
schen Regierung Österreichs zu betrau-
en. Sie müssen sich mit den Führern der
demokratischen Parteien über die Zu-
sammensetzung und Platzverteilung be-
sprechen und einigen.“40

Beim anschließenden Mittagessen, an
dem auch Leopold Kunschak teilnahm,
schlug Renner folgenden Schlüssel für
die Verteilung der Regierungsämter vor:
drei Plätze für die Sozialdemokraten, für
die Kommunisten, „als junge Partei“,
zwei Plätze, für die Christlichsoziale
Partei ebenso zwei Plätze, einen Platz für
die Bauernpartei, einen Platz für die Re-
volutionären Sozialisten, sowie zwei
Parteilose, was ebenso auf elf Ressorts
mit vier Sozialdemokraten/Sozialisten,
drei Konservativen, zwei Kommunisten
und zwei Parteilosen hinausläuft.41

Renner begann nach seiner Ankunft in
Wien seine bisherigen Überlegungen
über die Einbindung der Kommunisten in
die Regierungsgeschäfte zu korrigieren
und sie aus seinen Planungen auszuklam-
mern. Rauchensteiner mutmaßt in diesem
Zusammenhang, dass dies auch auf Ren-
ners Erfahrung zurückzuführen sei, dass
„offenbar seitens der sowjetischen Ver-
treter [...] kein Druck hinsichtlich einer
überproportionalen Vertretung der KPÖ
ausgeübt wurde“, wofür bereits die Eta-
blierung des Wiener Stadtsenats ein Bei-
spiel gegeben hatte.42 Am 20. April 1945
traf sich Renner mit Adolf Schärf in der
Kantgasse, dem Sitz der VII. Abteilung
der politischen Hauptverwaltung der Ro-
ten Armee (GlavPURKKA), und legte
ihm „seine Pläne über die Bildung und
Zusammensetzung des Kabinetts“ vor.43

Tags darauf richtete er einen Brief an
Schärf, in dem er für die KPÖ (ebenso
wie für die sozialdemokratische und
christlichsoziale Partei, sowie für den an-
tifaschistischen Landbund) einen „Ver-
bindungsmann“ und darüber hinaus nur
ein Regierungsmitglied vorsah. Damit
glaubte er „dieser Richtung genug getan
zu haben“.44 Konkret hatte er in seiner
Kabinettsliste für die KPÖ das Staatsse-
kretariat für „Öffentliche Bauten, Über-
gangswirtschaft und Wiederaufbau“ vor-
gesehen.45 Damit war Renner selbst hin-
ter jene Vorstellungen zurückgegangen,
die er den sowjetischen Stellen im Rah-

men der Aussprache mit Tolbuchin am
19. April präsentiert hatte. Dies war auch
Renners Position, mit der er in den Par-
teienverhandlungen mit den Vertretern
von SPÖ, ÖVP und KPÖ auftrat.

Die Parteienverhandlungen
über die Regierungsbildung

Über Ort, Datum und Personenkreis der
Parteiengespräche zwischen Vertretern
von SPÖ, ÖVP und KPÖ existieren in der
Erinnerungs- und Forschungsliteratur di-
vergierende Angaben.46 Über die SPÖ-
und ÖVP-interne Entscheidungsfindung
und Strategiebildung in diesen Tagen ist so
gut wie nichts bekannt. Für die KPÖ nah-
men an den Verhandlungen Johann Kople-
nig und Ernst Fischer, sowie zu einem spä-
teren Zeitpunkt auch Franz Honner teil,
wobei die Einordnung der Ankunft Hon-
ners in den Prozess der Regierungsver-
handlungen Schwierigkeiten aufgibt.

Auch das Datum der Rückkehr von Jo-
hann Koplenig und Ernst Fischer aus
Moskau wird in Forschungsliteratur und
Erinnerungsberichten immer wieder
falsch angegeben.47 Aus dem Tagebuch
Georgij Dimitrovs geht hervor, dass bei-
de am 8. April 1945 aus Moskau abflo-
gen.48 Aus dem zeitgenössischen Notiz-
buch Ernst Fischers wiederum erschließt
sich, dass sich die kommunistischen
Parteiführer am 9. April 1945 in Buda-
pest aufhielten.49 Von Budapest erfolgte
der Weiterflug nach Szombathely, tags
darauf nach Györ, von dort wurden Ko-
plenig und Fischer am 12. April mit dem
Auto nach Wien gebracht.50 Beide wur-
den im Haus Kantgasse 3 – dem Sitz der
VII. Abteilung der politischen Hauptver-
waltung der Roten Armee (GlavPURK-
KA) – untergebracht,51 in einer von der
Burgschauspielerin Maria Eis verschaff-
ten Wohnung, die jenes leerstehende Lo-
gis eines geflüchteten Nazifunktionärs
der KPÖ vermittelte.52 Am 19. April
übersiedelten die kommunistischen
Parteiführer von dort in die Seidengasse.53

Bereits in ihrer ersten Nacht in Wien und
auch tags darauf konnten sich Koplenig
und Fischer davon überzeugen, dass eine
Zusammenarbeit mit dem im Palais Auer-
sperg – bereits als präsumtive Regierung
– agierenden „Siebenerausschuss“ und
der Leitung der O5, einer „marktschreieri-
sche(n) Organisation [...] von Monarchi-
sten und politischen Glücksrittern“,54

nicht lohne. Eine Auffassung, die sie mit
den Vertretern der in Gründung befindli-
chen SPÖ und ÖVP teilten.

Widersprüchliche Angaben existieren
über die Rückkehr von Franz Honner und
Friedl Fürnberg aus Slowenien. Die bei-



bigen Haltung gegen Renner zurechtge-
wiesen und als Sektierer bezeichnet wor-
den sein. Piterskij betonte mit Nach-
druck die Wichtigkeit einer raschen Re-
gierungsbildung unter Renner, um den
Westalliierten in dieser für die sowjeti-
schen Behörden wichtigen Frage zuvor-
zukommen. Dennoch soll Piterskij zuge-
sichert haben, dass er „alles in Ordnung
bringen“ wolle,77 was wohl als jene von
Schärf erwähnte Intervention von „Auto-
ritäten der Roten Armee“ anzusehen ist,
die den Kanzler zur Überzeugung gelan-
gen ließ, „daß es ohne die Erfüllung die-
ser [...] Wünsche der Kommunisten nicht
abgehen werde“.78 Jedenfalls soll sich
Renner im anschließenden Gespräch mit
Fischer bereit erklärt haben, den Kom-
munisten das Staatsamt für Inneres und
nach einigem Zögern auch jenes für Un-
terricht zu überlassen, nachdem er zuvor
einen dem Staatssekretär für Inneres zu-
geteilten Unterstaatssekretär für Unter-
richt vorgeschlagen hatte.79

Entspricht diese Einzelbesprechung Fi-
schers mit Renner den Tatsachen, so wa-
ren die wesentlichen Entscheidungen be-
reits vor der letzten Verhandlungsrunde
am 23. April in Renners Villa in der
Wenzgasse, bei der es zur Einigung zwi-
schen den Parteienvertretern kam, gefal-
len. Obwohl Schärf in seiner Erinnerung
Franz Honner bereits bei der Besprechung
am 22. April teilnehmen lässt, und auch
Honner selbst in seinen Erinnerungen den
22. April als jenen Tag nennt, an dem er
erstmals bei den Regierungsbesprechun-
gen anwesend gewesen sein soll,80 ist da-
von auszugehen, dass in Wahrheit die
Montagsverhandlungsrunde am Vormittag
des 23. Aprils Franz Honners erstes Auf-
treten markiert. Neben Honner nahmen
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nächsten Tag in der Wenzgasse einzufin-
den.70 Von da an handelte es sich, wie
Renner betonte, „nicht mehr um eine in-
dividuelle Aktion allein, sondern um die
einhellige Gesamtaktion der Parteien“.71

Der Teilnehmerkreis dieser zweiten Aus-
sprache wird widersprüchlich angege-
ben: Während Renner in einem Inter-
view mit dem Office of Strategic Servi-
ces (OSS) neben ihm selbst von Schärf,
Körner, Kunschak, Heinl, Koplenig und
Fischer spricht,72 nennt Schärf die Na-
men Renner, Schärf, Körner, Mentasti,
Speiser, Fischer, Honner, Koplenig,
Kunschak und Kollmann.73 Die Kommu-
nisten sollen sich in dieser Verhand-
lungsrunde „durchaus nicht mit der be-
scheidenen Rolle zufrieden“ gegeben ha-
ben, „die ihnen Dr. Renner zugedacht
hatte, sie begehrten einen Stellvertreter
des Regierungschefs, den Leiter des
Staatsamtes für Inneres und den des Am-
tes für Unterricht und Volksaufklärung“,
so Adolf Schärf in seinen Erinnerun-
gen.74 Deshalb scheiterten die Verhand-
lungen auch „an jenem Tage; ihre Fort-
setzung wurde für den nächsten Tag um
11 Uhr in Aussicht genommen“.75

Die bereits angesprochene Unterre-
dung Ernst Fischers und Johann Kople-
nigs mit Oberst Piterskij, dem Politi-
schen Referenten beim sowjetischen
Oberkommando und dem Verbindungs-
offizier zu Renner und später zur Provi-
sorischen Regierung, lag aller Voraus-
sicht nach zwischen den beiden Parteien-
besprechungen in der Wenzgasse. Jeden-
falls findet sich in Fischers Notizbuch
der Eintrag „Piterski sprechen“, der mit
hoher Wahrscheinlichkeit auf den 23.
April zu datieren ist.76 Fischer soll hier
von Piterskij aufgrund seiner unnachgie-

ohne Ergebnisse. Die ersten Verhandlun-
gen am 20. April seien vor allem deswe-
gen erfolglos verlaufen, weil die Vorschlä-
ge Renners hinsichtlich der Zusammenset-
zung der zu bildenden Provisorischen Re-
gierung darauf hinaus gelaufen sein sollen,
„die Kommunisten [...] von der Einfluß-
nahme auf die Neugestaltung des Staats-
aufbaus und die Politik der Staatsführung
weitestgehend auszuschalten, sie auf völ-
lig nebensächliche Funktionen in der Pro-
visorischen Regierung zu verweisen“.64

Aufgrund der widersprüchlichen Anga-
ben über den Zeitpunkt der drei Verhand-
lungsrunden im Rahmen der Parteienbe-
sprechungen lässt sich auch die in seinen
Erinnerungen geschilderte Unterredung
von Ernst Fischer und Johann Koplenig
mit Oberst Georgij I. Piterskij über den
Fortgang der Parteienverhandlungen65

nicht mit letzter Sicherheit datieren.
Wahrscheinlich ist jedoch, dass diese
nach der zweiten Verhandlungsrunde, die
am Sonntag, dem 22. April 1945 um
16.00 in Renners Villa in der Wenzgasse
2 ablief,66 stattfand. Dieser Parteienbe-
sprechung wiederum waren Einzelge-
spräche Renners mit Schärf, Fischer und
Kunschak vorausgegangen.67 In diesem
Rahmen kam es zur von Ernst Fischer
ebenfalls in seinen Memoiren angeführten
heftigen Kontroverse mit Renner. Renner
soll Fischer hier – seiner neuen Linie der
Zurückdrängung des kommunistischen
Einflusses folgend – nur ein Staatsamt für
die KPÖ vorgeschlagen haben, „zum Bei-
spiel für Wiederaufbau“. Fischer hinge-
gen forderte die Staatsämter für Inneres
und Unterricht, sowie einen Vizekanzler
und ein Präsidium, bestehend aus dem
Staatskanzler und den Parteivorsitzenden
als Vizekanzler. „Das Fatale war, daß ich
improvisierte“, erinnert sich Ernst Fi-
scher, Renner dagegen wusste, „daß hin-
ter ihm Stalin stand, die Rote Armee, daß
er [Renner, Anm.] im Augenblick der
Stärkere war“. Renner sei als „Sprecher
einer Großmacht“ aufgetreten und habe
die Forderungen Fischers rundweg abge-
lehnt. Renner soll Fischer geantwortet ha-
ben: „Sie sind einer von diesen Fanati-
kern, mit denen man nicht reden kann!
[...] Was Sie fordern, kommt nicht in Fra-
ge.“ Fischer wiederum drohte, bei Nich-
terfüllung der Forderungen werde sich die
KPÖ nicht an der Regierung beteiligen.68

Rauchensteiners Charakterisierung der
ersten Besprechung am 20. April als „in-
offizielles“ Sondierungsgespräch69 wird
auch dadurch unterstützt, dass den Teil-
nehmern der zweiten Verhandlungsrun-
de nunmehr am 21. April eine Einladung
durch Oberst Piterskij zuging, sich am

Johann Koplenig und Karl Altmann, 1945.
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mitted that he had subsequently taken
these advantages many times.“87

Eine ähnliche Einschätzung vertraute
der Diplomat Josef Schöner am 24.
April, also am Tag nach Abschluss der
Parteienverhandlungen, seinem Tage-
buch an: Er teile die Aufregung über die
Besetzung des Innenministers „durch ei-
nen recht radikalen Kommunisten“ vor
allem deswegen nicht, da sich die Kom-
munisten „auf diesem undankbaren und
schwierigen Posten [...] nur abstrapazie-
ren (sollen), unpopuläre Maßnahmen
wird er genug zu treffen haben“.88 Für
die Bestellung Ernst Fischers sei – laut
einem OSS-Bericht – auch das gegensei-
tige Misstrauen zwischen SPÖ und ÖVP
im ideologisch nicht unbedeutenden Be-
reich „education und religious affairs“
von entscheidender Bedeutung gewesen.
Die ÖVP soll den Kommunisten Fischer
den „Socialists as the anticlerical par ex-
cellence“ vorgezogen haben, wobei die
Zusage der KPÖ ausschlaggebend gewe-
sen sei, keine antireligiöse Politik zu ver-
folgen und die Religionsfreiheit zu ak-
zeptieren. Die SPÖ wiederum versprach
sich von der Ernennung Fischers umge-
kehrt eine Schwächung der ÖVP.89

Die kommunistischen 
Regierungsmitglieder

Die Bezeichnungen der Regierungsmit-
glieder sollten den provisorischen Cha-
rakter der Regierung unterstreichen, wes-
halb die Zentralstellen nicht Ministerien,
sondern Staatsämter genannt wurden. Zur
Erledigung der Verwaltungsaufgaben wa-
ren den Ressortchefs zwei bis drei Unter-
staatssekretärInnen der jeweils anderen
Parteien beigestellt. Die zeitgenössischen
Quellen bestätigen, dass das System der
Unterstaatssekretäre in den jeweiligen
Zentralstellen nicht nur zur Sicherung der
Zusammenarbeit in den Staatsämtern und
Unterstützung des Staatssekretärs, son-
dern vielmehr zur Kontrolle der kommu-
nistischen Staatssekretäre etabliert wurde.
So sprach Adolf Schärf im OSS-Interview
im August 1945 davon, dass der genannte
Modus eingeführt hätte werden müssen,
als die Kommunisten das Innenressort
und die Sozialdemokraten darauf einen
Unterstaatssekretär in diesem Amt forder-
ten,90 Renner wiederum bestätigte in ei-
nem Gespräch mit dem OSS-Nachrichte-
noffizier Johnson, dass er vorgeschlagen
habe, jedem Staatssekretär zwei Unter-
staatssekretäre beizugeben, nachdem die
Kommunisten u.a. das Innenressort gefor-
dert hatten.91 Die Regierung umfasste da-
mit zunächst 30 Mitglieder (11 SPÖ, 10
Christlichsoziale, 7 KPÖ, 2 Parteilose);92

mit zuletzt 39 Personen (neben dem
Staatskanzler 12 Staatssekretäre, davon 4
ÖVP, 3 SPÖ, 3 KPÖ, 2 Parteilose, sowie
26 UnterstaatssekretärInnen, davon 9
ÖVP, 8 SPÖ, 7 KPÖ, 2 Parteilose) ent-
stand die bis dahin umfangreichste öster-
reichische Regierung.

Während die Entscheidung für eine Re-
gierungsbeteiligung von Koplenig, Hon-
ner und Fischer bereits im Moskauer Exil
gefallen war, ist über die näheren Hinter-
gründe der Nominierung der einzelnen
KPÖ-UnterstaatssekretärInnen recht we-
nig bekannt. Nachdem das System der
drittelparitätischen Besetzung ja nicht auf
einen kommunistischen Vorschlag
zurückging, sondern zur Zurückdrängung
des kommunistischen Einflusses und zur
Kontrolle der kommunistischen Staatsse-
kretäre etabliert wurde, ist kaum davon
auszugehen, dass die KPÖ-Exilführung in
Moskau Überlegungen über die Einbezie-
hung von KommunistInnen aus dem Wi-
derstand in die Regierungsgeschäfte an-
stellte. An eine sofortige Rückkehr der
WestemigrantInnen wiederum war in der
zweiten Aprilhälfte ebensowenig wie an
ein rasches Eintreffen der GenossInnen
aus Konzentrationslagern und Gefängnis-
sen zu denken. So war die aus dem Mo-
skauer Exil nach Wien geflogene KPÖ-
Parteiführung – mit Ausnahme der Nomi-
nierung von Franz David – auf Empfeh-
lungen von KommunistInnen angewie-
sen, die die Zeit der faschistischen Besat-
zung im Land verbracht hatten.

Gemäß Koplenigs Erinnerungen dauerte
die namentliche Besetzung der einzelnen
Posten sehr lange, „weil noch keine Partei
über die Leute verfügte, die sie hätte vor-
schlagen können“.93 So waren in der
Kundmachung der Provisorischen Regie-
rung vom 27. April 1945 noch nicht alle
Namen der KPÖ-Regierungsmitglieder
vorhanden, es fehlten noch die Unter-
staatssekretäre für Industrie, Gewerbe,
Handel und Verkehr, sowie für Öffentli-
che Bauten, Übergangswirtschaft und
Wiederaufbau,94 nicht zuletzt ein Aus-
druck dafür, dass die KPÖ in den ersten
Tagen nach der Befreiung Wiens an einem
Mangel an Persönlichkeiten litt, die öffent-
liche Ämter übernehmen hätten können.
Die Nominierung von Hermann Lichteneg-
ger und Otto Mödlagl erfolgte erst in der 3.
Kabinettsratssitzung am 4. Mai 1945.95

Mödlagl war zur Zeit der Befreiung in
Wien und war vor seiner Nominierung
zum Unterstaatssekretär bereits am 1. Mai
zum Landeshauptmannstellvertreter von
Niederösterreich bestellt worden. Möd-
lagl war zuerst 1921 und – nach einem
Zwischenspiel bei der SdAP von 1928 bis

für die KPÖ erneut Koplenig und Fischer,
sowie für SPÖ und ÖVP Renner, Speiser,
Schärf und Kunschak teil.81 Die Kommu-
nisten bestanden auf den bereits bisher er-
hobenen Forderungen nach zwei Staatsse-
kretären und einem Vizekanzler: „Nach
langem Hin und Her wurde dieses Begeh-
ren von den Vertretern der anderen Partei-
en akzeptiert, nachdem sie sich vergeblich
bemüht hatten, wenigstens das Staatsamt
für Inneres einem Nichtkommunisten zu
übertragen“, erinnert sich Franz Honner.82

Entscheidend sei in dieser Frage auch das
persönliche Auftreten Honners, der noch
in der Uniform der jugoslawischen Parti-
sanenarmee erschien, gewesen: Honner
und Fürnberg hatten nach ihrer Ankunft
aus Slowenien früh morgens Koplenig, Fi-
scher und Lauscher getroffen, die sie über
die bisherigen Besprechungen über die
Bildung einer Provisorischen Regierung
informierten: „Sie hatten mit Ungeduld
auf unsere Ankunft gewartet, da sie Ge-
nossen Honner als Staatssekretär für Inne-
res vorgeschlagen hatten und gerade über
diesen Punkt die Verhandlungen nicht
vorwärtskamen.“ Am selben Tag ging
Honner mit zu den Verhandlungen, wobei
sein Erscheinen dort „eine solche Wir-
kung (hatte), daß alle zustimmten, daß er
den Posten des Innenministers überneh-
men solle“.83 Laut Friedl Fürnberg sei
Honner nun „ohne weitere Debatte zum
Innenminister der Provisorischen Regie-
rung bestimmt“ worden.84

Diese Angaben werden auch durch In-
terviews des US-Auslandgeheimdienstes
OSS mit Renner über die zweite und dritte
Verhandlungsrunde am 22. und 23. April
1945 bestätigt: „Renner says he fought the
Communist demand for the Interior at this
second meeting. At the third meeting, ho-
wever, Honner was present and Renner
had a chance to talk and became some-
what acquainted with him.“ Nachdem der
designierte Staatskanzler Honner kennen-
gelernt hatte, „his opposition to a Commu-
nist Secretary of the Interior was lesse-
ned“.85 Renner soll gar zum neben ihm sit-
zenden Ernst Fischer gesagt haben: „Was
habt ihr da für einen Prachtkerl! Das ist die
Verkörperung der Arbeiterklasse. Ich be-
neide euch um solche Leute.“86 Renner ge-
stand gegenüber den OSS-Offizieren Mo-
nate später auch ein taktisches Kalkül ein,
das Staatsamt für Inneres mit einem Kom-
munisten zu besetzen: „Renner came to
acknowledge also that there might be cer-
tain advantages in having a Communist
as Secretary of Interior. Communist
groups who came to the Chancellor with
petitions on this or that matter might be
referred to Honner. The Chancellor ad-
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terin des Niederösterreichischen Landes-
sekretariats tätig, seit Oktober 1933
gehörte sie dem Reichsparteivorstand an.
Nach dem Einmarsch 1938 trat sie der
KPÖ bei.102 Postranecky war als Unter-
staatssekretärin für Volksernährung die
erste Frau in einer österreichischen Re-
gierung, nach ihr gab es bis 1966 keine
Frau mehr in einer Bundesregierung.

Den Angaben Ernst Fischers zufolge
dürfte die KPÖ-Parteiführung im Mo-
skauer Exil nicht über Karl Altmanns
Übertritt zur KPÖ informiert gewesen
sein. Jedenfalls schildert Fischer in seinen
Erinnerungen sein Erstaunen darüber, als
ihm Altmann am 15. April 1945 im Rat-
haus als Kommunist gegenübertrat, was
vor allem auch damit zu tun hatte, dass
dieser bis zum Februar 1934 am rechten
Flügel der Sozialdemokratie gestanden
war.103 Altmann trat im Jänner 1935 der
KPÖ bei, in deren Rahmen er – eigenen
Angaben zufolge – seit 1937 als Funk-
tionär tätig war.104 In den Tagen der Be-
freiung gehörte Altmann zum Kreis jener,
die im Rathaus begannen aktiv zu wer-
den.105 In diesem Zusammenhang nahm
er auch an den ersten Parteienverhandlun-
gen über die Zusammensetzung des Wie-
ner Stadtsenats teil.106 Karl Altmann galt
als erfahrener Verwaltungsjurist, was ihn
für ein Regierungsamt im Staatssamt für
Justiz geradezu prädestinierte.

Franz David, KPÖ-Mitglied seit 1922
und seither in mehreren zentralen Funk-
tionen im KPÖ-Parteiapparat tätig,107 ist
neben den drei Staatssekretären Koplenig,
Honner und Fischer der einzige Politemi-
grant, der von der KPÖ in die Provisori-
sche Regierung nominiert wurde. David
gehörte zu jener zwanzig Mann starken
Gruppe, die gemeinsam mit Honner und
Fürnberg aus Slowenien nach Wien auf-
gebrochen war.108 David, der bis 1944 in
der Sowjetunion als Arzt arbeitete, gehör-
te der Renner-Regierung als Unterstaats-
sekretär für soziale Verwaltung mit dem
Aufgabenbereich Gesundheitswesen an.

Bilanz der Parteienverhandlungen

Mit der Besprechung am 23. April 1945
kann der Prozess der Regierungsbildung
als vorläufig abgeschlossen betrachtet
werden. Der KPÖ war es gelungen, bei der
Aufteilung der Ressorts ihre Vorstellun-
gen durchzusetzen: Man einigte sich auf
Franz Honner und Ernst Fischer als
Staatssekretäre für Inneres bzw. für Volks-
aufklärung, Unterricht und Erziehung und
Kultusangelegenheiten. Die Forderung
von Fischer nach einem Parteienpräsidi-
um kam in der Form des Politischen Kabi-
nettsrats zum Tragen, wobei laut Adolf

Schärf die Bildung des Politischen Kabi-
netts auf eine Idee Renners zurückging,
um durch diesen „Ausweg“ den Kommu-
nisten entgegen kommen zu können.109

In der Erinnerungs- und Forschungsli-
teratur wird übereinstimmend hervorge-
hoben, dass die starke Präsenz der Kom-
munistInnen in der Provisorischen Regie-
rung ohne Druckausübung durch die so-
wjetischen Stellen zustande gekommen
ist. Eine Einschätzung, der auch der US-
Geheimdienst OSS im Jahr 1945 Glaub-
würdigkeit bescheinigte.110 Renner unter-
strich, dass die Regierung „nicht von
außen aufgenötigt und eingesetzt, son-
dern durch den einmütigen Willen aller
demokratischen Parteien frei berufen und
erst hinterher vom Kommando der Roten
Armee bestätigt worden ist“,111 eine Aus-
sage, die vor allem durch die Ausführun-
gen Tolbuchins in seiner Unterredung mit
Renner und Koplenig am 19. April 1945
und durch die Tatsache, dass die sowjeti-
schen Militärbehörden keinen Einspruch
gegen die Regierungsliste erhoben, be-
stätigt wird. Darüber hinaus wies Renner
im OSS-Interview – wohl in Anspielung
auf die Rolle des sowjetischen Verbin-
dungsoffiziers Piterskij – auf die Koordi-
nierung der sowjetischen Besatzungs-
macht mit den KPÖ-Vertretern im Vor-
feld der Regierungsverhandlungen hin,
wenngleich er nicht wisse, in welchem
Ausmaß diese erfolgt sei.112 In diesem
Zusammenhang ist auch die von Hugo
Huppert geschilderte Nachtsitzung von
Fischer und Koplenig mit den sowjeti-
schen Offizieren Piterskij, Major Miron
Levitas und Oberstleutnant Braginskij in
der Kantgasse 3, an der Huppert als Pres-
seadjutant Piterskijs teilnahm, zu erwäh-
nen. Hier ging es um die „endgültige Per-
sonenliste der dieser Tage einzusetzen-
den Provisorischen Regierung“.113

1934 – nach den Februarkämpfen erneut
der KPÖ beigetreten.96 Wie die KPÖ-
Führung 1945 auf ihn aufmerksam ge-
worden ist, ließ sich nicht ermitteln. Lich-
tenegger war der zurückkehrenden KPÖ-
Parteiführung kein Unbekannter, nahm er
doch bereits an der illegalen Reichspartei-
konferenz Ende August 1937 in einem
Dorfgasthaus bei Prag, der letzten KPÖ-
Tagung vor dem nationalsozialistischen
Einmarsch in Österreich, teil. Lichteneg-
ger übernahm nach den Kampfhandlun-
gen die Leitung des Heizhauses Wien-Ost
und leitete dort die Wiederherstellungsar-
beiten bis zu seiner Berufung in die Provi-
sorische Regierung, die nach einer Begeg-
nung mit den Parteispitzen im KPÖ-Haus
in der Schottenfeldgasse, als Lichtenegger
eine Zusammenkunft der Eisenbahner or-
ganisierte, erfolgte.97

Laurenz Genner soll von seiner Bestel-
lung zum Unterstaatssekretär für Land-
und Forstwirtschaft überhaupt nichts ge-
wusst haben, da er sich zu diesem Zeit-
punkt noch in Gresten in Niederöster-
reich unter falschem Namen bei Bauern
aufgehalten habe und erst im Mai nach
Wien zurückkehren konnte.98 Genner
war einer der prominentesten Sozialde-
mokraten, die im Zuge ihrer antifaschisti-
schen Widerstandstätigkeit zur KPÖ ge-
stoßen waren. 1925 war er Mitarbeiter
am von Otto Bauer veröffentlichten „So-
zialdemokratischen Agrarprogramm“,
von 1932 bis 1934 gehörte er dem Natio-
nalrat als Abgeordneter der SdAP an und
fungierte als SP-Agrarsprecher. Genner
trat im Juni 1938 der KPÖ bei.99 Laut
Mitteilung seines Sohnes Michael Gen-
ner soll es Hella Postranecky gewesen
sein, die den Vorschlag machte, Genner
in die Provisorische Regierung zu entsen-
den,100 was vor allem vor dem Hinter-
grund wahrscheinlich scheint, dass Gen-
ner in der Zeit des Hitlerfaschismus in ei-
ner kommunistischen Widerstandsgruppe
aktiv war, der auch Hella Postranecky
und Karl Altmann angehörten.

Gemäß der Darstellung Postraneckys
habe Koplenig selbst Karl Altmann im
April 1945 „persönlich besucht, um sein
Einverständnis für seine Nominierung
für das Staatsamt für Justiz einzuholen“.
Bei dieser Gelegenheit soll er auch Alt-
mann beauftragt haben, mit Hella Po-
stranecky über ihre Mitarbeit in der Pro-
visorischen Regierung zu sprechen.
Ernst Fischer soll Koplenig den Vor-
schlag zu ihrer Nominierung gemacht
haben.101 Mit Postranecky konnte die
KPÖ ebenso eine prominente ehemalige
Sozialdemokratin für die Regierungsar-
beit gewinnen. Bis 1934 war sie als Lei-

Unterstaatssekretärin Hella Postranecky
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Im OSS-Interview erwähnte Adolf
Schärf eine sowjetische Intervention in
der Frage der Etablierung eines Parla-
ments: So sollen sich alle drei Parteien auf
einen Rat („small council“) als zusätzli-
ches politisches Gremium geeinigt haben,
das als österreichisches Parlament agieren
hätte können. Dieser Plan sei jedoch an
der sowjetischen Ablehnung geschei-
tert.114 Demgegenüber betont die Partei-
geschichte der KPÖ, dass die Vorschläge
der KommunistInnen, „eine provisorische
parlamentarische Vertretung aus Vertre-
tern der Gemeinden und gesellschaftli-
chen Organisationen zu bilden, [...] von
den beiden anderen Parteien abgelehnt
(wurden)“.115 Diese Darstellung bleibt
zwar die Quelle dafür schuldig, wo und in
welchem Rahmen diese Forderung erho-
ben bzw. abgelehnt worden ist, dürfte je-
doch auf das Anfang 1946 getroffene Re-
sümee Ernst Fischers über die Politik der
Provisorischen Regierung zurückgehen,
in der Fischer diese Forderung der KPÖ
jedoch nicht explizit auf die Parteienver-
handlungen bezog: „Es wäre naheliegend
gewesen, im Verlaufe der Zeit entweder
einen beratenden Ausschuß der Parteien
oder der sich bildenden demokratischen
Körperschaften einzuberufen, aber darauf
hinzielende kommunistische Vorschläge
wurden nicht zur Kenntnis genom-
men.“116 Zwar findet sich die Orientie-
rung der KPÖ auf die Konstituierung ei-
ner Provisorischen Nationalversammlung
bereits in den oben angeführten Planungs-
unterlagen aus dem Moskauer Exil sowie
in den diesbezüglichen Manuskripten
Ernst Fischers aus dem Frühjahr 1945,
die Kabinettsratsprotokolle der Provisori-
schen Regierung geben jedoch darüber
Aufschluss, dass diese Forderung von den
KommunistInnen im Rahmen der Kabi-
nettsratssitzungen nicht artikuliert wurde.

Abgesehen davon, dass die kommuni-
stischen Spitzen im Vorfeld der Parteien-
verhandlungen nicht auf eine unmittelba-
re Einsetzung einer provisorischen Re-
gierung abzielten, die Einsetzung eines
parteilosen Regierungschefs favorisiert
hätten und ihre Forderung nach einer
provisorischen Nationalversammlung
nicht realisiert wurde, konnte sich die
KPÖ im Rahmen der Parteiengespräche
mit allen ihren Forderungen durchsetzen.
Damit war die von Renner „anfänglich
nicht sehr hoch eingeschätzte Kommuni-
stische Partei [...] zur starken Teilhaberin
in der Regierung geworden“.117 Umge-
kehrt bedeutete die rasche Konstitu-
ierung der Renner-Regierung auch, dass
das – an die Orientierung auf die Öster-
reichische Freiheitsfront als Ausgangs-

punkt für die Etablierung der Verwal-
tungsstrukturen anschließende – Kon-
zept der KPÖ, vor oder zumindest zeit-
gleich mit der Bildung einer Provisori-
schen Regierung einen Block der demo-
kratischen Parteien zu etablieren und die
Einheit des Volkes von unten zu stärken,
gewiss keinen Aufwind erhielt.
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