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This thesis examines the different identities the Austrian Jewish author Friedrich Torberg 
constructed for himself He created his public image in different contexts and used it to support his 
striving for publicity and influence on cultural-political issues. The thesis is written in German. 

Research has tended to focus only on aspects of Torberg's literary work and his political 
activities in post-war Austria, rather than on a broader view of his activities. I explore Torberg's 
non-fictional texts, such as essays, newspaper articles and letters, both published and unpublished, 
and analyse the self-image he created in them. Furthermore, letters and articles by contemporaries 
about Torberg will also be considered. The categories of identity construction that are identified in 
the course of this study are his Jewish identity, his identity as a politically active journalist, and 
that as an author. The interplay of these identities is particularly useful in determining how 
identity conflicts or even how contradictions emerge, and how they relate to constants and 
moments of change in Friedrich Torberg's biography. 

My theoretical approach, which is outlined in the first chapter, is guided by contemporary 
cultural theory. I base my analysis on post-modem theories of identity construction by critics such 
as Laurence Silberstein, Stuart Hall and Jonathan Webber. They claim that the essentialist notion 
of cultural identity has been superseded by a non-essentialist one that involves movement and 
change. 

I also refer to Judith Butler's approach to performance, which is based on Bourdieu's 
concept of Habitus. 1 will consider the role of the author and the narrator, and how Torberg uses a 
narrative position in his non-fictional texts to establish values and norms related to particular 
discourses. Finally I will regard register theory to identify varieties in Torberg's use of language in 
particular situations. 

In the second chapter I analyse Torberg's Jewish identity. Torberg aimed at being 
publicly recognized as an Austrian Jewish writer, mainly in the tradition of the coffeehouse literati 
of the Habsburg monarchy, and as a cultural-political journalist and literary critic. Being one of 
the few Jews who returned to Austria from exile after the end of World War 11, Torberg turned 
himself into what he called "der Jud vom Dienst", the representative Jew. However, his attitude 
set him apart from other Jews and provided him with an individual Jewish identity. 

After his return to Austria Torberg established a "political identity" for himself, in order 
to participate in the discourses of Austrian cultural politics. He worked for the Congress for 
Cultural Freedom (CCF) as founder, editor and journalist of the cultural magazine FORVM. His 
political identity matched post-war anticommunist tendencies, and in this context he was able to 
contribute to the "Brecht Boykott." Chapter three discusses Torberg's political identity and his 
specific role in the cultural and political context of post-war Austria. 

In chapter four I examine the constituent elements of his identity construction as a writer. 
His career as a writer had started quite successfully in 1930 and had been interrupted by the 
"Anschluss". By examining letters, essays and his "Arbeitsjoumal zum SuBkind-Roman" 
(Working Diary on the SiiGkind Novel) I explain Torberg's strategies for establishing his identity 
as a writer in post-war Austria and his vision of an ideal writer's identity. 

In the final chapter I consider to what extent Torberg succeeded in creating an authentic, 
coherent identity, and how he used his self images to gain influence and exercise control in 
Austrian cultural politics. 
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intensiv betreut haben. 

Meinen Prufem Dr. David Horrocks und Dr. Tim Bergtelder danke ich fur die 

sorgfaltige Korrekturarbeit und konstruktiven Anderungsvorschlage. Prof Rodney 

Livingstone bin ich fiir interessante, auGerst unterhaltsame Gesprache sowie fur viele 

niitzliche Hinweise sehr dankbar, die mir halfen, das Thema dieser Arbeit in einem 

groBeren Kontext zu sehen. Ihm und seiner Frau Krystyna Livingstone mochte ich 

auch ganz herzlich fiir Ihre Gastfreundschaft und Unterstiitzung wahrend der 

Prufimgsperiode danken. 

Zur Abfassung dieser Arbeit war ich auf Dokumente aus verschiedenen 

Archiven angewiesen, denen mein Dank gilt. Ich danke der HandschriAensammlung 

der Wiener Stadt- und Landesbibliothek, dem Literaturhaus Wien, der Exilbibliothek 

der Deutschen Bibliothek Frankfurt, dem Leo Baeck Institute New York sowie der 

Monacensia Bibliothek in Miinchen. 

Fiir die Erlaubnis der Einsichtnahme in Friedrich Torbergs Nachlass danke ich 

Frau Marietta Torberg und Herm David Axmann. 

Finanziell war mein Promotionsprojekt durch eine feacAmg der 

unterstutzt, wofiir ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken mochte. 

Bei Ursula Ross und ihrer Nachfblgerin Kirsten Soentgens sowie der DAAD-

Lektorin Julia Siekmaim bedanke ich mich fiir eine angenehme und lehrreiche 

Zusammenarbeit im Rahmen meiner Untemchtstatigkeit. Meinen Kolleginnen Grit 

Brendecke, Dr. Claudia Felhner und Dr. Anja Peters danke ich fiir ihre Unterstiitzung 

in jeder Hinsicht und fur ihre FreundschaA. Dr. Anja Peters danke ich insbesondere 

fur ihr fachliches Interesse an meiner Arbeit, ihre groBe HilfsbereitschaA und die 

Durchsicht der Schlussfassung dieser Arbeit. Die Gesprache und Diskussionen mit 

ihr, in welchem Land und in welchem Kontext sie auch immer stattfanden, waren mir 

stets eine Quelle der Inspiration, gaben mir Orientierungshilfe und haben mir 

auBerdem sehr viel SpaB bereitet. 



Mein groBter Dank gilt UWch Ultes-Nitsche, der, um mit Torbergs Worten zu 

sprechen, der beste Ehemann von alien ist. Er brachte mir zu jeder Zeit Liebe, 

Respekt, Verstandnis und Geduld entgegen. Damit und mit seinem Interesse an 

osterreichischer Geschichte imd Kultur trug er entscheidend zum Gelingen dieser 

Arbeit bei. 

Meinen GroBeltem Juliane und Theodor Ultes bin ich zutiefst dankbar fiir 

alles, was sie fiir mich getan haben. Ich danke Dmen fur ihre Liebe und ihr Vertrauen 

in mich und fur die Werte, die sie mir vermittelt haben, alien voran Disziplin und 

Durchhaltevermogen. 



Mewfc/; g/cÂ -̂wAe/- ô /er j'pafgr 
erne Gê cA/cAfe, of/e er_̂ r êm AeAem Aa/f -

ockr erne gi7«ze /(ei/ze vom GejcA/cÂ gM. 
Max Frisch 

Mein Name sei Gantenbein 

Der Osterreicher Friedrich Torberg wurde bekannt als SchriAsteller, Ubersetzer, 

Theater- und Literaturkritiker und als Herausgeber der kulturpolitischen 

Monatszeitimg FORVM.' Aufgnmd der Vielseitigkeit seiner Tatigkeitsbereiche, 

seiner beruflichen Erfblge und seiner wechselvollen BiograGe stellt er eine 

auBergewohnliche Personlichkeit dar. Torberg bestimmte das kulturelle Leben 

Osterreichs der Nachkriegszeit mit und nahm an wichtigen politischen und kulturellen 

Diskursen seiner Zeit teil. Lange Jahre gait er in Wien aufgrund seiner Machtposition 

als „literarische Institution" und genoss hohe Publizitat. Bei genauerer Betrachtung 

seiner Aussagen iiber sich selbst zeigt sich, dass Torberg ein sehr konkretes Bild 

seiner Person schuf und damit festlegte, wie er von anderen wahrgenommen werden 

wollte. Seine Identitatskonstruktion, die seiner Offentlichkeitsarbeit diente, bildet den 

Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit. 

Das Ziel der Untersuchung besteht darin, aus Torbergs schriAlichen 

Selbstprasentationen Antworten auf fblgende Fragestellungen zu linden: 

Welches Bild von sich fordert Torberg in welchem Abschnitt seines Lebens 

und welche Attribute ziehen sich durch alle Lebensbereiche? Welche Teilidentitaten 

entwickelt Torberg und inwiefem unterstiitzen sie seine Teilnahme an wesentlichen 

Diskursen seiner Zeit? 

AuBerdem soil meine Arbeit verdeutlichen, nach welchen Aspekten sich 

Torbergs Leben strukturierte, welche Grundlinien gleich blieben oder sich anderten 

und warum und in welcher Weise sich diese auf sein literarisches Schafkn ausgewirkt 

haben. Eine weitere wesentliche Frage dieser Arbeit wird sein, ob es Torberg je 

' Friedrich Torberg war zeitlebens Osterreich-Patriot, aber nie ausschlieOlich Osterreichischer 
StaatsbOrger. Er nahm die Osterreichische lediglich als zweite StaatsbUrgerschaA an, weil er fUr den 
GroRen Osterreichischen Staatspreis ftlr Literatur vorgeschlagen worden war. Bis in die Exilzeit in 
Amerika hatte er einen tschechischen Pass, wurde sp&ter amerikanischer Staatsbilrger und blieb es bis 
zu seinem Tod 1979. 

Vgl. Edwin HartI, zw . ..E/Mg Ze/Y" Bn'g/e w W a w j (fe/? JoAT-gM afe/-
MUnchen: Langen-A 

ftir neuere Gsterreichische Literatur, Wien. 
MUnchen: Langen-MUller, 1989. In: Zeitungsarchiv der Dokumentationsstelle 



gelaag, die einzelnen Rollen seines Lebens als Jude, Kultuijoumalist und 

SchriAsteller zu einem stimmigen Gesamtkonstrukt zusammenzufiigen. 

Um diese Fragen zu beantworten, werden im Rahmen einer Textanalyse 

Zeiignisse ausgewertet, die entweder in Bezug auf seine eigene Presentation von 

Interesse sind (wie Briefe, nichtfiktionale Texte und Essays) oder hinsichtlich der 

Fremdwahmehmung aufschlussreich sein konnen (Zeitungsartikel, Reaktionen auf 

Torberg, Briefs an Torberg etc.) AuBerdem sollen Dokumente berucksichtigt werden, 

die Einblick in Torbergs Reflexionen iiber sein Selbstbild geben (z.B. Briefwechsel 

mit Vertrauten und Freunden)/ 

Die Textanalyse richtet sich auf die narrativen Strategien, durch die sich 

Friedrich Torberg seiner Identitat versicherte und auf die narrativen Strukturen, durch 

die der Eindruck bestimmter Identitaten sowie der Kontinuitat seiner 

Lebensgeschichte entsteht. Als Angelpunkte dieser Analyse dienen die fur Torbergs 

Leben bedeutsamen Kategorien der Identitat und der Macht. Die 

Identitatskonstruktion wird unter Beriicksichtigung der nichtfiktionalen Texte 

Torbergs nachvollzogen und auf ihr Verhaltnis zur Machtausiibung bin betrachtet. 

Den Rahmen hierzu bilden kulturwissenschaftliche Ansatze der Identitatsfbrschung 

nach Stuart Hall sowie Judith Butlers Konzept der Perfbrmanz, das auf dem Habitus-

Begriff von Bourdieu basiert. Dieser theoretische Hintergrund wird im ersten Kapitel 

dargelegt und im Hinblick auf die Zielsetzung der Arbeit erklart. 

Der weitere Aufbau der Arbeit fblgt der AuAeilung von Torbergs 

Konstruktion in Teilidentitaten. Kapitel 2 beleuchtet Torbergs jiidische Identitat und 

sein jiidisches Selbstverstandnis in den verschiedenen Stationen seines Lebens: seiner 

Jugend in Wien und Prag, der Exilzeit in Amerika und nach seiner Riickkehr nach 

Wien. 

Kapitel 3 befasst sich mit Torbergs Identitat als kulturpolitischer Journalist. 

Dazu gehoren insbesondere seine Etablierung im Kulturbetrieb Nachkriegsosterreichs 

und die Rolle, die er im frg/AezY (Congress for Cultural 

Freedom, CCF) spielte und damit zusammenhangende Konflikte. Des Weiteren wird 

• Samtliche Zitate in dieser Arbeit warden der neuen Rechtschreibung angepasst. Buch- und 
Aufsatztitel, die der alten Rechtschreibung folgen, warden nicht verandert. 



sein antikommunistisches Weltbild beleuchtet und darauf basierende publizistische 

Angrifk gegen politisch Andersdenkende. Dabei konzentriere ich mich vor allem auf 

die Ursachen und Zusammenhange der von Torberg initiierten Anti-Brecht-

Kampagne. 

Der Ansatzpunkt des vierten Kapitels ist Torbergs Identitat als SchriAsteller. 

Diese ist insofem von besonderem Interesse, weil Torberg immer als solcher gesehen 

werden wollte, unabhangig davon, v̂ êlche Tatigkeit er als Brotberuf ausubte. 

Das letzte Kapitel stellt die vorher analysierten Teilidentitaten einander 

gegeniiber und untersucht, ob und in welcher Weise bei deren Zusammenspiel 

Konflikte auftraten. SchlieBlich werde ich hinterfragen, ob sich die Teilbereiche von 

Torbergs Leben zu einem koharenten Personlichkeitsbild zusammenfugen und 

inwiefem Torbergs Identitatskonstruktionen als gelungen gelten konnen. 



//z^ora//6'c/ze GrwM(̂ /(3ĝ M 

F o r s c h u n g s b e r i c h t 

In der Torberg-Rezeption gibt es im Wesentlichen zwei Ansatze: ein Teil der Arbeiten 

beschaAigt sich mit Torbergs Tatigkeit als Literatur- imd Theaterkritiker oder 

beschreibt Torberg als Erzahler und Romancier. Der andere Schwerpunkt der 

Forschimg, vorwiegend neuere Arbeiten, konzentriert sich auf Torbergs 

kulturpolitische Aktivitaten im Zusammenhang mit der ZeitschriA FORVM und dem 

Kongress fiir die Freiheit der Kultur (CCF). Es ist auflallig, dass sich die Mehrzahl 

der letzteren Untersuchungen wiederum in zwei Lager teilen lasst, die durch kontrare 

Einstellungen zur Person Torbergs gekennzeichnet sind. Die Autoren nehmen 

entweder eine ausnahmslos positive oder eine auDerst kritische Haltung gegeniiber 

Friedrich Torberg ein und bewerten seine Texte und Aktionen dementsprechend. 

Diese Tendenz deutet auf die Vielschichtigkeit von Torbergs Personlichkeit hin, die 

noch iiber seinen Tod hinaus stark emotionalisierend und polarisierend wirkt. 

Insgesamt erscheint der Umfang der Torberg-Rezeption relativ gering. Bislang 

existieren nur wenige groBere Untersuchungen, die sich ausschlieBlich mit Torbergs 

Leben und Werk befassen. Einige wissenschaAliche Aufsatze widmen sich 

unterschiedlichen Aspekten des fiktionalen Werks Torbergs, seinem Jiidischsein und 

seiner Exilzeit/ Des Weiteren gibt es mehrere Diplom- und Magisterarbeiten zu 

Torberg und seinem Werk in der Germanistik, Komparatistik, Padagogik und der 

TheaterwissenschaA. 

Die erste selbstandige Publikation iiber Torberg ist die 1984 vorgelegte 

Doktorarbeit von Franz-Heinrich Hackel, die sich mit der Parodie, dem Witz und der 

' Siehe dazu zum Beispiel die Aufsatze: Evelyn Adunka. FnWncA wW / /am Zwe; 
//» In: Modem Austrian Literature 27 (1994), HeA 3-4, S. 



Anekdote in Torbergs Werk auseinandersetzt.^ Hackel stellt die These auf̂  dass 

Torberg die Form der Anekdote zu einem „Bestandteil poetischer Berichterstattung" 

werden lieB und ihr damit eine neue Bedeutung verschafAe/ Ahnliche literarische 

Ansatze habe es vorher gegeben, Torberg habe dies aber als erster konsequent 

durchgefiihrt und kiinstlerisch iiberzeugend bewaltigt/ Hackel analysiert die 

rhetorische Struktur von Torbergs Texten und macht seine Strategien sichtbar. An der 

durchweg positiven Kommentierung von Torbergs Werk sowie der biografischen 

Skizze, die auf personliche Gesprache mit Torberg zunickgeht, lasst sich ablesen, dass 

Hackel dem Autor viel Wohlwollen entgegen bringt. Die fast ausschlieBlich 

anerkennende Haltung gegeniiber Torberg ist ein Merkmal vorwiegend der fruhen 

Torberg-Forschung und betrifA auch die Dissertationen von Annemarie Hinker und 

Silva Faber, die sich mit dem erzahlerischen Werk des Autors hauptsachlich 

deskriptiv auseinandersetzen.^ 

Gabriele Wanovits verfasste eine Dissertation, die als erste groAere Arbeit 

nicht Torbergs schriAstellerische, sondem seine literaturkritische Tatigkeit im 

Rahmen des FORVM zum Thema hat.̂  Wanovits beschreibt Torbergs Konzentration 

auf dsterreichische Themen im FORVM, die damit einhergehende 

Riickwartsgewandtheit und die daraus entstandenen Konflikte mit der 

osterreichischen literarischen Avantgarde. Sie sieht Torberg als typischen 

Literaturkritiker der Nachkriegszeit in Osterreich, der aufgrund des veranderten 

kulturellen Klimas ab Ende der Fiinfziger Jahre als zu konservativ und reaktionar gait. 

Die Untersuchung gibt einen ausfuhrlichen Einblick in Torbergs Tatigkeit als 

213-237. JOrg Thunecke. „ Ma/? w W M/cAf VWe, warn Zwr f M o m / m 
frzWrfc/; „Mem (/ze /(acAe" In: Ebd. S. 19-36. 

^ Franz-Heinrich Hackel. Frankfurt: 
Peter Lang, 1984. 

^ Vgl. ebd., S. 170. 

Vgl. ebd. 

^ Annemarie Hinker. Der ErzaA/er f r W n c A T'oA'Ag/'g. Dissertation, Universitat Graz, 1985. 

Silvia Faber. f r W n c A /(o/Mgwc/er. Dissertation, Universitat Turin, 1982. 

^ Gabriele Wanovits. O/e ///eranjcAe FOT^KM. 
Dissertation, Universitat Wien, 1991. 



Herausgeber, berucksichtigt jedoch nicht das Spezifische seiner Personlichkeit im 

Zusammenhang mit seiner Rolle im Kongress fiir die Freiheit der Kultur. 

Eine umfangreiche kritische Analyse der ZeitschriA FORVM unter der 

Herausgeberschaft von Friedrich Torberg legt Anne-Marie Corbin in ihrer 

HabilitationsschriA vor/ Sie sieht die ZeitschriA FORVM als wichtiges Instrument 

des Kalten Krieges und fiihrt dies vor allem auf Torbergs Handeln und sein Wirken 

im CCF zunick. Mit seinem Konservativismus und seinem Antikommimismus habe 

Torberg die Kulturpolitik Osterreichs entscheidend mitgepragt und eine 

kommunistische Einflussnahme verhindert. Corbin verweist auch auf die 

Verbindungen zwischen der CIA und dem CCF. Ihr Anliegen ist es, eine moglichst 

objektive, historische Studie vorzulegen, die sich auf Archivmaterial stiitzt und 

deshalb keine subjektiven Aussagen iiber Torberg berucksichtigt. Sie lielert damit 

einen wichtigen Forschungsbeitrag, der Aufschluss iiber Torbergs Rolle als 

Herausgeber gibt. Vor Corbin batten sich bereits Mireille Liebermann und Martin 

Sailer in kleineren Studien mit dem FORVM auseinandergesetzt. Beide Arbeiten sind 

im Gegensatz zu Corbins Analyse thematisch eingeschrankt. Liebermann erstellt eine 

literarische Biografie Torbergs in den Jahren seiner Herausgeberschaft, wahrend sich 

Sailer auf die Darstellung des Brecht-Boykotts konzentriert.^ 

Die bislang einzige Biografie Torbergs stammt von Frank Tichy. Sie erschien 

1995.^ Aus einer kritischen Grundhaltung heraus zeichnet Tichy Torbergs Leben nach 

und weist dabei auch auf dessen Widerspriiche und Schwachen hin. Tichy kritisiert 

insbesondere Torbergs Aktivitaten in der Kulturpolitik in der Nachkriegszeit und 

seine Neigung, Intrigen anzuzetteln. Das Buch liefert insgesamt ein abgerundetes 

^ Anne-Marie Corbin. A '//Mage (/e / 'Europe a / 'o/MAre ck /a g w e r r e A o revwe KM (/e 
fr/WncA TorZigrga Paris: L'Harmattan, 2001. 

^ Mireille Liebermann. Fr/Wr/cA „ Cg/a c 'e/a/Y F/e/zMg ". Dissertation, Universitat Nizza, 
1997. 

Martin Sailer. fo/e/WMcAe a/w m 
Dissertation, Universitat Salzburg, 1988. 

^ Frank Tichy. fr/et/f/cA TorAerg. AeAe// m Salzburg: Otto MUller Verlag, 1995. 

Nach Aussage des amerikanischen Literaturprofessors Prof. Tweraser plant David Axmann zum 100. 
Geburtstag Torbergs 2008 die Herausgabe einer Biografie mit bisher unverOffentlichtem Material aus 
dem Nachlass Torbergs. 



Portrat Torbergs und eine Vielzahl interessanter Hintergrundinfbrmationen zur 

ZeitgeschichteJ" 

In einem Aufsatz iiber Torberg befasst sich Felix Tweraser mit dessen Zeit als 

FORVM-Herausgeber und seinen Beziehungen zu amerikanischen Geheimdiensten. 

Tweraser arbeitet auBerdem zu Torbergs literarischer Tatigkeit wahrend seiner 

Exilzeit in Amerika. '' Eine weitere aktuelle Studie ist die des amerikanischen 

Historikers Malachi Hacohen, der sich mit Torbergs Rolle in Osterreich wahrend des 

Kalten Krieges beschaftigt.'^ Hacohen will zeigen, dass Torberg mit dem FORVM 

versucht hat, einer neuen osterreichischen Identitat Gestalt zu geben, indem er fur 

Osterreich das kulturelle Erbe der Habsburger reklamierte und die Integration 

Osterreichs in eine im Entstehen begriffene westeuropaische Gemeinschafl 

unterstiitzte. 

Die angefiihrten Forschungsbeitrage machen deutlich, dass das 

wissenschaAIiche Interesse sich von Torbergs fiktionalem Werk und seinen 

feuilletonistischen Arbeiten auf seine kulturpolitischen Aktivitaten hin verlagert hat. 

In der Gegenwart existieren mehr historische und soziologische Untersuchungen iiber 

ihn als literaturwissenschaAliche. AuBerdem ist ein starkes Bestreben um mehr 

Objektivitat gegeniiber der Person Torbergs festzustellen. Darum bemiiht sich auch 

die vorliegende Arbeit. 

Im Unterschied zu vorangegangenen Arbeiten, die sich zumeist auf einen 

einzelnen Wirkungsbereich Torbergs beschranken, richtet sich mein 

Forschungsinteresse auf die Darstellung von Torbergs Persdnlichkeit in alien 

Weitere Publikationen zur Person Friedrich Torbergs sind eine FestschriA zu seinem 70. Geburtstag 
aus dem Jahr 1978 sowie ein 1988 erschienener Erinnerungsband. Beide Veroffentlichungen enthalten 
Beitrage von Freunden und Verehrern Torbergs. 

Josef Strelka(Hg.). Der Wien: Langen-MUller, 1978. 

David Axmann (Hg.). AdcAg/m ErAfe;/ /werngj 
Wien: edition atelier, 1988. 

'' Prof. Tweraser teilte mir im Januar 2004 mit, dass sich der Forschungsbeitrag „Forum Affairs: 
Friedrich Torberg and the Congress for Cultural Freedom" noch in Vorbereitung befindet. Der Text 
seines Vortrages „Heimweh als Creative Impulse: Friedrich Torberg's Literary Work in American 
Exile" wird im FrUhjahr 2004 in der Internet ZeitschriA Trawf Nr. 15 erscheinen. Langfristig arbeitet 
Prof Tweraser an einer „literarischen Biografie" Uber Torberg. 

Der Arbeitstitel des Essays von Prof Malachi Hacohen lautet: "Austria, FORVM and the Congress 
for Cultural Freedom, 1954-1965: Cosmopolitanism,National Identity and the Limits ofCIA Power". 

7 



wesentlichen ofkntlichen Gebieten, in denen er auAritt. Ich gehe davon aus, dass sich 

Torberg mithilfe unterschiedlicher Strategien eine ideale Identitat konstruierte, um 

seine Ziele zu erreichen. Diese Selbstdarstellung gestaltete sich in den einzelnen 

Teilidentitaten unterschiedlich, da Torberg bewusst verschiedene Schwerpimkte in der 

eigenen Ofkntlichkeitsarbeit setzte. Das PhSnomen der offentlichen Person Torbergs 

ist bi slang nicht untersucht worden, obwohl darin die Grundlage fur seine Erfblge und 

Konflikte gefimden werden kann. Viele Untersuchungen zu Torberg basieren auf 

ausschlieBlich historischen oder literaturwissenschaAlichen Kriterien. Bei der 

vorliegenden Arbeit kommen sowohl Methoden der LiteraturwissenschaA zur 

Anwendung als auch kulturwissenschaAliche Ansatze, die den theoretischen Rahmen 

bilden. Bei der Textanalyse gehe ich davon aus, dass die Elemente der Textgestaltung 

Aufschluss iiber Torbergs Konstruktionsarbeit und deren Wirkung geben. Die 

Textgrundlage ist im Gegensatz zu vorhergehenden Arbeiten bewusst vielfaltig und 

enthalt auch bisher unveroffentlichtes Archivmaterial, wie Briefe und Manuskripte/'' 

Theoretische Grundlagen 

Im Folgenden werden die fur die vorliegende Arbeit wesentlichen theoretischen 

Grundlagen dargestellt. Die Textanalyse basiert auf erzahltheoretischen 

Betrachtungen, Theorien zur Identitatsfbrschung und kultursoziologischen Ansatzen 

Pierre Bourdieus. Angesichts der Fiille von Publikationen zu den jeweiligen Themen, 

ist lediglich ein kursorischer Uberblick ilber einige zentrale Aspekte der Forschung 

moglich, der dazu dienen soil, den Bezugsrahmen fiir die Untersuchung von Torbergs 

nichtfiktionalen Texten abzustecken. Auf die daruber hinaus angestellten 

Uberlegungen zur speziell jiidischen Identitat, zur Autobiografiefbrschung, dem 

biografischen Schreiben und Betrachtungen zum Selbstbild des Schriftstellers wird in 

den jeweiligen Kapiteln naher eingegangen. 

" Das verwendete Material stammt aus fblgenden Archiven: Nachlass Torberg in der Stadt- und 
Landesbibliothek, Wien; Handschriftensammlung, Deutsches Exilarchiv und Sammlung Exil-Literatur 
1933-1945 in der Deutschen Bibliothek, Frankfurt am Main; Dokuinentationsstelle fur neuere 
Osterreichische Literatur und Zeitungsarchiv im Literaturhaus Wien; Leo Baeck Institute in New York. 



Erzahltheorie^^ 

Die im fblgenden Abschnitt dargestellten erzahltheoretischen Aspekte dienen als 

Gnmdlage zur Analyse von Torbergs Texten. Mithilfe der vorgestellten 

Beschreibimgskategorien sollen Torbergs Aussagen im Hinblick auf seine 

Wirkungsabsicht imtersucht werden. Dabei spielt die Frage nach der Funktion des 

Autors imd des Erzahlers eine wichtige Rolle. 

Unter Erzahltheorie versteht man die „Bezeichnung fiir heterogene Ansatze 

der Erzahlfbrschung, die auf eine systematische Beschreibung und Erfbrschung der 

Arten, Strukturen und Funktionsweisen narrativer Phanomene abzielen."'^ 

Die Erzahltheorie hat demnach die Zielsetzung, wesentliche Elemente des 

Erzahlens und ihre strukturellen Zusammenhange darzustellen. Dazu werden Modelle 

erarbeitet, die Erzahlstrukturen erklaren sollen, und es werden unterschiedliche 

Verfahren angewandt, um Texte auf ihre narrativen Elemente hin zu untersuchen. 

Nach Ansgar Niinning lasst sich die Entwicklung der Erzahltheorie in drei 

Phasen gliedem: Die prastrukturalistischen Anfange bis Mitte der 60er Jahre, die 

strukturalistische Hauptphase bis Ende der 80er Jahre und die Phase der Revision und 

interdisziplinaren Weiterentwicklung, die bis heute andauert. Bei dieser Einteilung 

muss beriicksichtigt werden, dass es sich nur um eine Heuristik handelt, und dass die 

Ubergange tatsachlich flieBend sind. Das Modell dient lediglich einer groben 

Orientierung. 

Der Beginn der modemen Erzahltheorie wird bei den russischen Formalisten 

im fruhen 20. Jahrhundert angesetzt. Bedeutende Vertreter dieser Richtung waren 

Tomasevskij, Tynjanov und Jakobson, der spater zum so genannten Prager Kreis 

zahlte. Die Formalisten fbrderten eine von anderen Disziplinen unabhangige 

Literaturtheorie als eigenstandiges Fach und orientierten sich dabei an der Linguistik. 

Die folgende Darstellung basiert auf: Ansgar Niinning. ErzaA/f/zeor/gM. In: Ansgar NUnning (Hg.). 
Merz/er A&c/AaM [.(Ygro'/z/r- w W S t u t t g a r t / W e i m a r : Metzler, 1998. S. 131-133. Nur bei 
Verwendung weiterer Quellen, wird auf diese explizit im Text hingewiesen. 



Ihr Forschungsgegenstand ist nicht das literarische Werk, sondem die poetische 

Sprache. Formalisten geht es darum, zu unterscheiden, wie sich die poetische Sprache 

von deijenigen des Alltags abhebt. Ergebnisse ihrer Forschung sind die Einfiihrung 

des Begriffs der „Verfremdimg" sowie die Unterscheidung zwischen fabula und sujet 

(Geschichte imd Handlungsschema). Diese Kategorien spielen auch in der heutigen 

Erzahltheorie noch eine bedeutende Rolle. 

Die ersten wichtigen Arbeiten zur Systematisierung von Erzahltechniken und 

Erzahlweisen literarischer Prosatexte stammen unter anderem von Kate Hamburger, 

Eberhard Lammert, Franz K. Stanzel und W.C. Booth . 

Kate Hamburger entwirA in ihrem Werk D/g ein 

Beschreibungssystem, das lange Zeit als grundlegend gait, seit seinem Erscheinen 

aber in einzelnen Punkten kritisiert wurde. Hamburgers Behauptung, dass es keinen 

Gktiven Erzahler gebe, der vom Autor getrennt betrachtet w^erden miisse, steht dabei 

im Mittelpunkt der Diskussion. Sie stellt fest: „Die Rede von der Rolle des Erzahlers 

ist denn auch in der Tat ebenso wenig sinnvoll wie es die von der Rolle des 

Dramatikers oder Malers ware."'^ Dieser Behauptung fblgend, so Jiirgen Petersen, 

„erzahlt sich die Gktionale Er-Erzahlung selbst, da sie ohne Aussagesubjekt, also ohne 

Erzahler auskommt."'^ Wie Petersen ausfuhrt, sieht Kate Hamburger im Erzahler 

lediglich eine Funktion, aber keine Person. 

Ein Standardwerk der Erzahltheorie ist auch Eberhard Lammerts 

in dem er „sachgerechte Kriterien zur Ordnung der verschiedenen 

Dichtungsfbrmen" entwickelt.'^ Lammert beschaftigt sich mit dem Aufbau eines 

Erzahlwerks, der Rede im Erzahlvorgang sowie Formen der Verkniipfung in 

mehrstrangigen Erzahlungen. 

Ein weiteres grundlegendes Werk zur Erzahltheorie ist die Studie: 

Fzcrzon) des amerikanischen 

S. 131. 

Kate Hamburger. D/e Aog/A (/er Frankfurt: Ullstein, 1957. 

D/e (/er D/cAfz/Mg. S. 127. 

Jiirgen H. Petersen. Stuttgart/Weimar: Metzler, 1993. S. 163. 

Eberhard LMmmert. Baw/br/weM Nachdruck der 8. Aufl. Stuttgart: Metzler, 
1997. 
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LiteraturwissenschaAlers W.C. Booth aus dem Jahre 1961. Booth orientiert sich an 

D.H. Lawrences Aussage: „Never trust the artist. Trust the tale" und entwickelt daraus 

das Konzept des unzuverlassigen Erzahlers, der eben nicht allwissend ist. 

AuBerdem grenzt Booth diesen Erzahler vom historischen Autor, das heiBt von 

der Person und vom impliziten Autor ab. Unter dem impliziten Autor versteht Booth 

die „personalisierte Version einer Abstraktion, namlich der Vorstellung, die sich der 

Leser bei der Lektiire des Textes von dessen Autor, vom ,Erfinder' des Erzahlers, und 

von dessen Wertesystem macht."^^ Der implizite Autor kommt demnach nicht 

oflensichtlich im Text vor, sondem wird vom Leser erst aus dem Text erschlossen. Er 

steuert die Normen, aufgrund derer der Leser den Text einschatzt und beurteilt. 

Booth entwickelte die These, Objektivitat kOnne es in fiktionalen Texten nicht 

geben. Er begriindete dies damit, dass sowohl der historische Autor als auch der Leser 

ihre personlichen Normen und Werturteile zwangslauGg in den Schreib-, bzw. 

Leseprozess einbringen. 

Der historische Autor unterscheidet sich nach Booth vom impliziten Autor 

dadurch, dass es sich bei ihm nicht um eine abstrakte Konstruktion handelt, sondem 

um eine v\drklich existierende Person. Der historische Autor kaim sich im Laufe seines 

Lebens verandem und damit auch seine Schreibweise. Ebenso kann er Meinungen 

und Positionen ausdriicken, die sich nicht mit seinen eigenen decken. Es ist demnach 

schwierig, von einem fiktionalen Text auf die Intention des historischen Autors zu 

schlieBen. In meiner Textanalyse gehe ich davon aus, dass diese Uberlegung auch auf 

nichtfiktionale Texte zutrifA. Das heiBt, dass eine Selbstaussage Torbergs nicht 

unbedingt der Wahrheit entsprechen muss, sondem fiktionale, wie zum Beispiel 

idealisierte Elemente, enthalten kann. 

Spatere erzahltheoretische Ansatze greifen Booths Gedanken auf. Der 

6anzosische Kulturtheoretiker Roland Barthes geht sogar so weit, vom „Tod des 

Autors" zu sprechen. Den Begriff des Autors als privilegierter Institution, wie er 

traditionell gesehen wurde, zieht er in Zweifel. Gleichzeitig riickt die Rolle des Lesers 

in den Vordergrund, der die Texte und ihre Bestandteile entschlusselt und aufgrund 

Heinz Antor. Autor, impliziter. In: Ansgar Nilnning (Hg.). Mefz/er 
Stuttgart/Weimar: Metzler, 1998. S. 29. 
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seines eigenen Erfahrungshorizontes deutet. Barthes Theorie vom Tod des Autors 

wurde zu „einem der grundlegenden Texte des Poststrukturalismus".^' 

Friihere, maGgebende Erkenntnisse der Erzahltheorie stammen von Franz K. 

Stanzel. In seiner Studie FoA-meM (1964) beschaAigt er sich mit 

der Mittelbarkeit der Erzahlung und unterscheidet in diesem Zusammenhang drei 

Erzahlsituationen, die er in seiner TTzeor/g (1979) weiterentwickelt: Die 

auktoriale Erzahlsituation, die Ich-Erzahlsituation und die personale Erzahlsituation. 

Stanzel selbst betont, dass es sich bei diesen Kategorien von Erzahlsituationen um 

„Idealtypen" handelt. Ausgehend von diesem Schema entv\dckelte er einen 

Typenkreis, in dem er durch die kreisformige Anordnung der Begri% auch 

Ubergange und Mischfbrmen darzustellen versuchte. Der Erzahler eines Romans kann 

darauf graEsch, zum Beispiel zwischen einer auktorialen Erzahlhaltung und der 

Position des Ich-Erzahlers eingeordnet werden, wenn er sich der erzahlten Welt 

immer mehr nahert und schlieAlich zu einer Figur des Geschehens wird. 

Jiirgen Petersen kritisiert an diesem Modell, dass Stanzel seine Kategorien 

nicht an einem groBeren Werk iiberpruft. Stanzels Belege sind nur Analysen kiirzerer 

Textabschnitte. Petersen Ibrdert eine „umfangliche Interpretation" statt 

Kurzinterpretationen und geht davon aus, dass „eine systematische Textexegese mit 

dem Durcheinander von Stanzels BegrifFen schlechterdings nicht geleistet werden 

kann."^^ 

Insgesamt gelten Stanzels Kategorien aber nach wie vor als wichtige 

Grundlage, auf der weitere Theorien aufbauen, wie die des franzosischen 

Strukturalisten Gerard Genette. 

Genette entwickelte unter dem Einfluss des Strukturalismus ein neues System 

der Ibrmalen Textanalyse. Er beschaftigt sich unter anderem mit der Rolle des Autors, 

die er stark abwertet. Sein Ansatz verwirA Textinterpretationen, die sich mit dem 

historischen Autor und dessen Erfahrungen beschaAigen, wie psychologisch 

ausgerichtete Interpretationen. 

" Vgl. Heinz Antor. Tod des Autors. In: Ansgar NUnning (Hg.). Mefz/gr z/W 
Stuttgart/Weimar: Metzler, 1998. S. 535. 

Vgl. S. 172. 
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Stattdessen befasst sich Genette mit der zeitlichen Anordnung von 

Ereignissen, das heiGt er stellt Kriterien auf, mit denen die Zeitverhaltnisse in einer 

Erzahlung beschrieben werden konnen. AuGerdem vertritt Genette die Auffassung, 

man konne eine Geschichte „mehr erzahlen oder weniger, von dem einen oder dem 

anderen Standpunkt aus .. Sein Forschungsinteresse gilt damit den MGglichkeiten 

der erzahlerischen Vermittlung und der Perspektivisierung des Erzahlten. 

Die fbrmalistischen und die strukturalistischen Erzahltheorien konzentrieren 

sich auf textinteme Aspekte. In den letzten Jahren werden in der Forschung nun auch 

Faktoren berucksichtigt, die auBerhalb des Textes liegen. Das Verstandnis narrativer 

Texte hMgt beispielsweise auch von der Disposition des Lesers ab, seinen 

Erfahrungen imd Kenntnissen. Auch der Kontext kann eine Rolle spielen und der 

gesellschaftliche Diskurs, in den der Text thematisch eingebettet ist. 

Aktuelle Stromungen der Erzahltheorie beriicksichtigen diese auBertextuellen 

Faktoren und beschaAigen sich im Unterschied zu strukturalistischen Ansatzen 

weniger mit der Modellbildung als mit der Anwendung erzahltheoretischer 

Kategorien im Hinblick auf bestimmte gesellschaAliche Fragestellungen. Dazu zahlen 

die feministische Narratologie, Modelle der Pragmatik und Diskursanalyse und die 

starkere Einbeziehung nichtRktionaler Texte in narrative Analysen. Diese Ansatze 

gehen haufig uber die der LiteraturwissenschaA hinaus und erfbrdem 

interdisziplinares Arbeiten auf verschiedenen Gebieten, wie der Soziolinguistik, der 

Psychologic, der Anthropologic und der Geschichtswissenschaften.^'^ 

Kommunikationstheorie: Sprachliche Register 

Die klassische Narratologie geht in bestimmten Bereichen, wie in Untersuchungen zur 

„erlebten Rede" auf die Linguistik zuruck. Ansatze aus der Linguistik, wie die 

Soziolinguistik und die Stilistik, geben auch der aktuellen erzahltheoretischen 

Forschung wichtige AnstoDe. Fiir die Textanalyse in der vorliegenden Arbeit spielen 

23 Jeremy Hawthorn. /Mot/erMer AiYgra/MrfAeor/'e. TUbingen/Basel: UTB Francke, 1994. 
S.213. 

ebd. S. 145. 
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PMnomene der Soziolinguistik, insbesondere der Begri^ des sprachlichen Registers 

eine Rolle. Um sprachliche Handlungen zu charakterisieren fiihren 

SprachwissenschaAler in der Soziolinguistik die Parameter des Handlungspartners, 

der Themen und der Situation an. Diese Voraussetzungen fur eine Kommunikation 

beeinflussen den Kommunikationsvorgang und sollten deshalb bei einer Interpretation 

berucksichtigt werden. Eine kommunikative Handlung dient nicht nur dem Austausch 

von Infbrmationen, es findet auch eine soziale Begegnung statt: Damit ist jeder 

Infbrmationsaustausch eingebettet in Prozesse der Verstandigung, der Kooperation 

und der wechselseitigen Interpretation von Handlungsgriinden, Absichten, 

Mitteilungen und Verhaltenserwartungen.^^ 

Ein wesentliches Mittel zur Herstellung und dem Erhalt sozialer Beziehungen 

war fur Torberg die schriftliche Kommunikation, das Briefeschreiben. Bei der 

Analyse dieser Texte beriicksichtige ich auch den sozialen und thematischen Kontext 

seiner Kommunikationsbeziehungen. Dabei kann festgestellt werden, dass Torberg in 

unterschiedlichen Kommunikationen auch unterschiedliche Formen des 

Sprachhandelns anwendet. Aus der englischsprachigen Soziolinguistik stammt zu 

diesem Sachverhalt der Begriff des Registers, mit dem Variationen im 

Sprachgebrauch beschrieben werden konnen. Eine prazise Definition liefem 

Linke/Nussbaum/Portmann: 

Mit ,Jlegister" sind in erster Linie die durch eine bestimmte 
Kommunikationssituation vorgegebenen und damit auch erwartbaren Formen 
des Sprachhandelns angesprochen. Wir konnen also sagen, dass eine 
bestimmte Person je nach Situation (also Ort, Zeit, Umstande, anwesende 
Kommunikationspartner etc.) ein anderes sprachliches Register aktualisiert. 
[...] Insofem kann auch die Wahl von eher umgangssprachlichen oder auch 
von stark dialektalen Sprachformen einem bestimmten (situationsadaquaten) 
Register entsprechen.^^ 

Vgl. Albert Scherr. „Kommunikation". In: Bernhard Schafers (Hg,). (/er 
Opladen: UTB,2000. S. 176-182. HierS. 176. 

Angelika Linke, Markus Nussbaumer und Paul R. Portmann. Tubingen: 
Niemeyer, 1991. S. 306. 
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Nach Halliday sind Register Formen temporarer Sprachhandlungen, die in die 

Parameter „field" (Gegenstand), Erscheinungsfbrm ,^ode" imd Prasentationsfbrm 

„style" eingebettet sind. Im Gegensatz zum habituellen Sprechen, wie dem Dialekt, ist 

das Register temporar und prozesshaA. Das Register ist als sprachliches Handeln in 

einen Handlimgskomplex eingebunden und kann somit von dem Begriff der Varietat 

(Dialekt, Fachsprache etc.) abgegrenzt werden.^^ 

Wahrend das Register in einen Handlungskomplex eingebunden ist und 

situationsgebunden vorkommt, handelt es sich bei der Varietat um ein „sprachliches 

System, das durch auBersprachliche Parameter naher definiert werden kann.'^^ Nach 

Veith kann eine Varietat areal (Dialekt), funktional (Fachsprache) oder soziologisch 

(Soziolekt) definiert sein.̂ ^ 

Verschiedene Register konnen durch verschiedene Komponenten 

charakterisiert werden. So kann eine infbrmelle Variante darin bestehen, dass das 

Vokabular weniger formal ist und weniger Elemente der Standardsprache benutzt 

werden. Sind Kommunikationspartner miteinander eng vertraut, kann es sein, dass sie 

einen elliptischen Satzbau verwenden, weil sie aufjgrund gemeinsamen Wissens nicht 

jedes Detail explizit beneimen. Von einem Universitatsprofessor im Horsaal erwartet 

man hingegen die Anwendung fbrmeller und expliziter Register, mithilfe derer er 

Wissen vermitteln kann.''̂  

Fiir den Verlauf einer Kommunikation ist demnach entscheidend, dass die 

angewandten sprachlichen Mittel auf die jeweilige Situation passen. Es gilt also in der 

vorliegenden Arbeit zu untersuchen, mit welchen Briefpartnem Torberg unter 

welchen Umstanden bestimmte sprachliche Register anwendet und welche 

Zielsetzung er dabei verfblgt. Es ist davon auszugehen, dass er sich auf die jeweilige 

Situation und das Kommunikationsverhalten seiner BrieQ)artner einstellt und sein 

sprachliches Handeln dementsprechend variiert. 

Vgl. Werner H. Veith. Tilbingen: Narr, 2002. S. 14. 

Ebd. 

Vgl. ebd. 

Vgl. Ronald H. Southerland and Francis Katamba. „Language in Social Contexts". In: William 
O'Grady, Michael Dobrovolsky and Francis Katamba. CoMfg/Mpom/y Harlow: Longman, 
1997. S. 540-590. HierS. 579. 
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In meiner Untersuchung gehe ich davon aus, dass die inhaltlichen Aspekte der 

betrachteten Texte mit der Textgestaltung, wie narrativen Strategien imd der Wahl 

sprachlicher Register, zusammenhangen. Die Intention und Schreibmotivation 

Torbergs spielen bei der Analyse eine wichtige Rolle. Seine Identitatskonstruktion 

soli am Text aufgezeigt und nachvollzogen werden unter Berucksichtigung der 

bistorischen und kulturellen Voraussetzungen und vor dem Hintergrund modemer 

Theorien zur Identitatsbildung. 

Theorien zur Identitat 

In der vorliegenden Arbeit werden Texte Friedrich Torbergs naher untersucht im 

Hinblick darauf, welche Identitat er in verschiedenen Abschnitten seines Lebens fiir 

sich konstruierte. Seine jiidische und politische Identitat sowie die des SchriAstellers 

Torberg sind dabei von besonderem Interesse. Bezogen auf seine Biografie stellt sich 

auch die Frage nach Teilidentitaten und Koharenz, das heiAt nach der Art, wie er 

Identitaten der jeweiligen Lebensbereiche verkniipAe. In diesem Kontext werden auch 

mogliche Identitatskrisen untersucht, die auf Veranderungen seiner 

Lebensbedingungen zuruckgehen. Es wird aufgezeigt, wie sich diese in seinen Texten 

widerspiegeln, wie zum Beispiel seine Exilzeit, die ihn zur volligen Neuorientierung 

seines Lebens zwang. In Torbergs Leben spielt die Tatsache, dass er Jude war, eine 

wesentliche Rolle, deshalb werden im Kapitel 2 der vorliegenden Arbeit auch 

theoretische Ansatze speziell zur jiidischen Identitat betrachtet und Torbergs Texte 

daraufhin analysiert. 

Zur Untersuchung von Torbergs Identitatsentwurfen werde ich verschiedene 

Theorien der Identitatsproduktion heranziehen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den 

Arbeiten der SozialwissenschaAler Stuart Hall und Kathryn Woodward. Halls Aufsatz 
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„Who needs identity?"^' sowie Woodwards Artikel „Concepts of identity and 

diflerence"^^ stellen die Grundlage der fblgenden theoretischen Ausfuhrungen dar. 

Der Begriff „Identitat" wurde in den letzten Jahrzehnten intensiv in den 

Medien, in Alltagsdiskursen iind in verschiedenen Wissenschaftsbereichen diskutiert. 

Untersuchungen widmen sich verschiedenen Konzepten von Identitat, wie der 

Entstehung individueller und kollektiver Identitaten imd Identitat als sozialer 

Kategorie wie Ethnizitat. Die Frage nach dem Stellenwert von Identitat als Bindeglied 

zwischen innerer und auBerer Welt, das heiBt der subjektiven Erfahrung und dem 

historischen, sozialen Umfeld hat dabei zunehmend an Bedeutung gewonnen. Als 

Grund fur die Haufigkeit der Debatten um diesen Begriff, nennt Stuart Hall den 

Zerfall von politischen Sicherheiten, wie das Ende der kommunistischen Ara in 

Osteuropa, die lange Zeit soziale Strukturen stabilisierten. Solche Krisen erschiittem 

Konzepte, wie das der „Nationalstaatlichkeit": existierende Staaten werden aufgelost 

und neue gebildet. Phanomene wie unfreiwillige oder freiwillige Migration bringen 

Konflikte um ethnische und nationale Zugehorigkeit fur die Menschen mit sich. 

Strukturelle Umbriiche und Krisen gefahrden laut Hall den Rahmen, der 

Individuen bis dahin stabilen Halt im sozialen Leben geboten hat. Der Soziologe 

Kobena Mercer schreibt dazu: „Identity only becomes an issue when it is in crisis, 

when something assumed to be fixed, coherent and stable is displaced by the 

experience of doubt and uncertainty.'"^ Die angesprochenen Krisen konnen aufgrund 

politischer und gesellschafllicher Veranderungen entstehen. Sie erfbrdem eine 

Neuorientierung der Individuen und damit auch das Modifizieren von Identitaten. 

Nach Stuart Hall existieren zwei Modelle der Identitatsproduktion.^"^ Dem 

traditionellen, essentialistischen Modell liegt die Idee zugrunde, dass es einen 

wesenhaften Inhalt oder Kem von Identitat gibt. Er entsteht durch gemeinsame 

Herkunft, Erfahrungen und Eigenschaften einer Gruppe. Diese Gemeinsamkeiten 

Stuart Hall. PKAo Mgeak In: Stuart Hall / Paul du Gay (He.). 0/CwZfwm/ 
London: Sage, 1996. S. 1-17. 

Kathryn Woodward. a W In: Kathryn Woodward (Hg.). aW 
London: Sage, 1997. 

Kobena Mercer, /o fAe Vz/Mg/e. New York: Routledge, 1994. S. 4. 

Die folgende Darstellung grUndet sich auf den Aufsatz: Who needs Identity? S. 1-17. 
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bilden die Gnmdlage fiir das Zusammengehorigkeitsgefuhl von Menschen. Innerhalb 

dieser Definition verhilA kulturelle Identitat zu einem stabilen und dauerhaAen 

Bezugsrahmen, der im Gegensatz zu histoiischen Veranderungen steht und vor dem 

Auseinanderfallen einer GemeinschaA schiitzt. 

Folgt man diesem Identitatskonzept, stehen bei einer Untersuchung des 

Begrifk die Werte, Ideale und Traditionen einer Gruppe, ihre Geschichte und 

Entwicklung im Vordergrund. AuGerdem setzt dieses mittlerweile iiberholte Modell 

eine nicht zu leistende gesellschaftliche Kontinuitat und Berechenbarkeit voraus. 

Demgegeniiber stellt Hall ein postmodemes Modell, das dynamische Prozesse 

und Veranderungen in die Definition von Identitat mit einbezieht. Identitatsbildung 

wird hier als diskursiver Vorgang gesehen, der standig stattfindet. Dabei spielt der 

jeweilige Rahmen eine groAe Rolle, die materiellen und kulturellen Bedingungen, 

unter denen sich ein Subjekt oder eine Gruppe entwickelt. Es gibt weder fur den 

Einzelnen noch fiir eine Gemeinschaft eine eindeutige, kulturelle Zugehorigkeit. Hall 

verwirft damit die Vorstellung einer stabilen und gesicherten Identitat. Er geht davon 

aus, „dass jede gesicherte oder essentialistische Konzeption der Identitat, die seit der 

Aufklarung den Kem oder das Wesen unseres Seins zu deEnieren und zu begriinden 

hatte, der Vergangenheit angehort."^^ Nach Hall steht Identitatsbildung im Zeichen 

des Werdens und nicht des Seins des Menschen: Nicht wer wir sind oder wo wir 

herkommen zahle, sondem wer wir werden konnen. Ressourcen wie Geschichte, 

Sprache und Kultur dienten als Wegweiser in diesem Prozess. 

Identitaten sind laut Hall nicht einheitlich, sondem in der Regel vielfaltig, 

&agmentiert und abhangig von standigen historischen Veranderungen. Fiir eine 

spatmodeme Gesellschaft, die sich immer schneller weiterentwickelt, bedeute dies, 

dass eine Untersuchung von Identitat im Zusammenhang mit Analysen der jeweiligen 

historischen Bedingungen erfblgen muss. Von besonderem Untersuchungsinteresse 

sind Entwicklungen und Praktiken, die das feste Etablieren von Kulturen und 

Bevolkerungsgruppen verhindem, wie alle Arten von Migration. 

Stuart Hall. Z)/g Frage (ygr Wi'MreZ/g/z In: Stuart Hall (Hg.). 
MemAaf. Hamburg: Argument Verlag, 1994. S. 181. 
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Um Identitaten zu bestimmen, miissen laut Hall, auch Machtverhaltnisse und 

Klassifikationssysteme berucksichtigt werden. Es geht darum, wer Macht hat und 

dariiber bestimmen kann, wer zu einer Gruppe gehort und wer ausgeschlossen ist. 

Identitat ist demzufblge auch ein Ergebnis politischen Handelns. 

Identitaten entstehen durch die Unterscheidung zwischen der eigenen und der 

fremden Gruppe/^ Kathryn Woodward wendet diese Theorie der Diflerenz an, um 

identitatsbildende Prozesse zu erklaren/^ 

Nach Woodward existieren klassifikatorische Systeme, die zeigen, wie soziale 

Beziehungen organisiert sind: hi mindestens zwei Gruppen: Wir und die anderen. 

Nicht alle diese Unterscheidungen seien klar identifizierbar. So konne zum Beispiel 

die Betonung einer nationalen Identitat, die Tatsache verschleiem, dass iimerhalb 

dieser Gruppe auch Klassenunterschiede bestehen. Die Diflerenzen innerhalb einer 

Gruppe sind vielschichtig und werden durch das einfache Prinzip der Opposition nicht 

hinreichend erklart. So existieren in einer Gruppe unter Umstanden auch 

Untergruppen, wie die Aufteilung in orthodoxe und refbrmierte Juden. Ebenso kaim 

es zu Unterschieden und Widerspriichen zwischen den Vorstellungen iiber eine 

Identitat und der individuellen taglichen Erfahrung mit dieser GruppenzugehGrigkeit 

kommen. Auch Torberg bildete seine jiidische Identitat zum Teil durch das bewusste 

Absetzen von anderen Juden. In seiner Exilzeit distanzierte er sich von jiidischen 

Gruppen, die eine andere Aulfassung vertraten als er selbst. In der Nachkriegszeit 

entwickelte er eine politische Identitat, die aus einer deutlichen Opposition zum 

Kommunismus entstand. 

Woodward greift in ihrem Aufsatz auf das Identitatsmodell von Stuart Hall 

zuriick und geht insbesondere auf die essentialistische Vorstellung einer 

unver&nderbaren Identitat ein, die sie, ebenso wie Hall selbst, kritisiert. Identitat 

wiirde nach der essentialistischen Anschauung haufig mit naturgegebenen Tatsachen 

begriindet, wie Hautfarbe oder Ethnizitat und damit zu sehr vereinfacht und falsch 

interpretiert. 

Auf die Theorie der Differenz wird in Kapitel 2 im Zusammenhang mit Torbergs jUdischer Identitat 
besonders eingegangen. 

Die fblgende Ausfuhrung basiert auf dem Aufsatz: Concepts of Identity and Difference. S. 7-50. 
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Identitaten gibt es nach Woodward auf verschiedenen Ebenen: In groBeren 

Kontexten - darunter fallt zum Beispiel die nationale Identitat - imd in lokalen 

Kontexten. Zu letzterem zahlt die personliche Identitat, wie sie sich in privaten 

Beziehungen zeigt und gelebt wird. In beiden Bereichen stellt Woodward in Bezug 

auf die Identitatsbildung fblgende grundlegende Fragen: Warum ubemehmen oder 

konstruieren Menschen eine bestimmte Identitat? Worin liegt die Motivation, sich mit 

existierenden oder konstruierten Vorstellungen zu identifizieren? Auf Torbergs 

Situation iibertragen miissen so unter anderem die Fragen gestellt werden, warum er 

seine Wurzeln in der k.u.k.-Monarchie sah und sie standig betonte, und warum er sein 

Leben lang auf der Identitat des Kaffeehausliteraten beharrte, die ebenfalls eine 

Konstruktion darstellt. 

Bin weiterer wichtiger Punkt im Hinblick auf die Entstehung von Identitat ist 

die Identifikation. Das Individuum identiHziert sich bewusst oder unbewusst mit 

anderen Menschen oder mit dem Bild eines Menschen, einem Image. Bestimmte 

Eigenschaften und Vorstellungen werden iibemommen und auf die eigene 

Lebenssituation iibertragen. Im Hinblick auf die vorliegende Arbeit bedeutet dies, 

dass nach moglichen Vorbildem Torbergs gefragt wird und untersucht wird, wie diese 

sein Verhalten gepragt haben. 

Wie der Sozialpsychologe Heiner Keupp Identitat beschreibt, wird diese 

„nicht mehr als Entstehung eines inneren Kerns thematisiert, sondem [...] als 

permanente Passungsarbeit zwischen inneren und auBeren Welten."^^ Er geht von 

einer Abfblge von unterschiedlichen „Lebensprojekten" aus, denen ein Mensch im 

Laufe seines Lebens teilweise gleichzeitig nachgehen muss. Das Ziel dieser 

Identitatsarbeit sei es, Koharenz und Kontinuitat, das heiDt Orientierung, in die eigene 

Lebenswelt zu bringen. Laut Keupp stellt sich bei der Untersuchung dieses Prozesses 

die Forschungsfrage, wie konkrete Subjekte unter den Bedingungen ihrer realen 

gesellschaftlichen Lebensverhaltnisse sich selbst verstehen und konstruieren.^^ An 

diesen Ansatz angelehnt soli diese Analyse zeigen, wie Friedrich Torberg unter den 

spezifischen historischen Gegebenheiten seiner Zeit und aus einem bestimmten 

Heiner Keupp et. al. (Hgg.). Reinbek: Rowohit, 1999. S. 30. 
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Selbstverstandnis heraus imterschiedliche Konstruktionen seiner Wunsch-Identitat 

entwickelte. Ebenso werden die von ihm verwendeten sprachlichen Mittel untersucht, 

mit denen er sich zum einen selbst beschreibt und zum anderen Handlungen 

imterstutzt oder behindert, eine Strategie, die er vor allem in seiner kulturpolitischen 

Arbeit im Nachkriegsosterreich anwandte. Torbergs Arbeit an seiner eigenen 

Biografie in seinen Texten iind sein Versuch, auf Texte anderer Einfluss zu nehmen, 

wird beleuchtet. Des Weiteren werden Torbergs Ziele betrachtet und die Frage 

gestellt, inwiefem seine Identitatskonstruktionen als ge- oder misslungen angesehen 

werden konnen. 

„Ein Denken von ,Perfbrmanz' und Perfbrmativitat, das sich 

theoriegeschichtlich auf die Sprechakttheorie, Foucaults Arbeiten zur 

Subjektkonstitution und Bourdieus Habitus-BegrifF zuriickfuhren lasst, bildet die 

gemeinsame Achse von Cultural Studies und Gender Studies."'^" Die 

Forschungsrichtung der Gender Studies entwickelte sich aus dem Feminismus heraus 

und wurde zu einem wichtigen Teil der Cultural Studies. 

So beschaAigt sich Judith Butler im Bereich der Gender Studies mit dem 

Begriff der Perfbrmativitat. Sie greift ihn vom Sprachphilosophen John L. Austin auf, 

der ihn 1962 einfiihrte. Austin benennt damit Sprechakte, die das, was sie benennen 

wirklich werden lassen. Worte beschreiben nach dieser Theorie nicht nur, sie schaflen 

soziale Tatsachen. Durch Sprache wird Realitat erzeugt. 

Butler begreift Identitatsbildung als Prozess, der aus dem Befblgen von 

Konventionen und Normen heraus entsteht. Sie sieht in der „Serie von Forderungen, 

Tabus, Sanktionen, Einscharfungen, Verboten, unmoglichen Idealisierungen und 

Drohungen [...] perfbmative Akte mit der Machte, subjektivierende Wirkungen zu 

produzieren oder zu materialisieren".'*' Durch diese Vorg&nge, so Butler, stellt der 

Diskurs die Wirkung her, die er benennt. Performative Akte miissten wiederholt 

werden, um wirksam zu werden: „Tatsachlich kann ein perfbrmativer Akt unabhangig 

von einer laufend wiederholten und daher sanktionierten Reihe von Konventionen nur 

Jan Engelmann. „Think different". In: Jan Engelmann (Hg.). D/e 
reacfe/-. Frankfurt: Campus, 1999. S. 7-34. Hier S. 16. 

Judith Butler, vow Gew/cAA Of'e GremzeM Frankfurt: Suhrkamp, 
1995. S. 154. 
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als ein vergeblicher Versuch erscheinen, Wirkimgen zu erzeugen, die er keinesfalls 

erzeugen kann."'̂ ^ 

Diese Uberlegimgen sind im Hinblick darauf anwendbar, dass Torberg seine 

Identitatsanteile auch durch seine Sprachhandlungen konstruiert. Er prasentiert sich in 

seinen Briefen auf unterschiedliche Weise und beharrt auf bestimmten 

Grundaussagen, die seine Person betreffen. Seine Korrespondenz enthalt narrative 

Elemente, eine erzahlende Darstellung seiner Person. Das bedeutet, dass seine 

Identitat, wie bereits dargelegt, nicht von innen kommt, sondem von auBen. Es gibt 

keinen Identitatskem, der zu entdecken ware, vielmehr entsteht Torbergs Identitat 

durch Selbstdarstellung. Er stattet sich so zum Beispiel mit Autoritat aus, die er in 

vielen Bereichen dann auch tats^chiich ausiiben kann. 

Auch wenn es Butler primar um das Gebiet der Gender Studies, insbesondere 

den perfbrmativen Charakter der Geschlechtsidentitat geht, beruhrt ihr Ansatz einen 

wichtigen Punkt, der auch fur die vorliegende Arbeit von Interesse ist. Aus einer 

politischen Motivation heraus postuliert sie, dass es sich bei bestimmten sozialen 

Strukturen nicht um naturhche Phanomene, sondem um soziale Konstruktionen 

handelt. Sie stellt damit die Frage nach Legitimation und Legitimationsstrategien, die 

durchaus auch bei der Konstruktion von Torbergs Identitat gestellt werden kann. Ob 

Torberg also durch seine Aussagen iiber sich selbst zu dem wdrd, der er sein mochte, 

wird im Folgenden untersucht. Daraus ergibt sich die Fragestellung, der im Kapitel 5 

dieser Arbeit nachgegangen wird, ob Torbergs Identitatskonstruktion erfblgreich war 

oder nicht. 

Cultural Studies begreifen Kultur als kulturelle Praktiken, die in ihrer 

jeweiligen historischen Auspragung zum Untersuchungsgegenstand werden. Dabei 

interessieren sich Kulturwissenschaftler auch fur den Zusammenhang zwischen 

kulturellen und okonomischen sowie politischen und ideologischen Instanzen. Sie 

konzentrieren sich, so Niinning, auf „den oA verborgenen Widerstand subordinierter 

Gruppen", den sie, so Niinning, „bisweilen optimistisch uberschatzen.""^" Im 

"^Ebd. S. 155. 

Rainer Winte 
Stuttgart/Weimar: Metzler, 2003. S. 205-224. Hier S. 213. 

Rainer Winter. „Kultursoziologie". In: Ansgar NUnning und Vera Nunning (Hg.). /To/zzepfe okr 
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Gegensatz dazu untersucht Pierre Bourdieu „die jeweilig dominante Kultur einer 

GesellschaA und die relative Stabilitat von HerrschaA und Macht". 

Bourdieu &agt in seinen Studien, warum soziale Ungleichheiten in einer 

GesellschaA widerstandslos hingenommen werden. Die Ursachen liegen fur ihn in 

kulturellen Ressourcen, Praktiken und Institutionen, die soziale Unterschiede 

manifestieren und bestarken. 

Er schreibt, dass ,^unst und Kunstkonsum sich [...] so glanzend eignen zur 

Erfiillung einer gesellschaAlichen Funktion der Legitimienmg sozialer 

Unterschiede."'*^ 

Kulturelle Ressourcen, die er „kulturelles Kapital" nennt, seien in einer 

Gesellschaft ungleich verteilt und hart umkampft. Uber Kultur wird von Eliten verfiigt 

und gilt als Objekt der Macht/^ Dabei geht es, wie Bourdieu schreibt, um 

„Machtbefugnisse", „Kompetenzen" und , J^rivilegien"/^ Bordieus Anliegen ist es, zu 

erklaren, vyarum gewisse kulturelle Formen elitaren Status erhalten und zur 

Hochkultur zahlen im Gegensatz zu popularkulturellen Phanomen. 

Eine wichtige Rolle spielt in diesem Kontext Bourdieus Begriff des Habitus, 

mit dem er Kultur als gelebte Praxis benennt. Im Habitus sieht Bourdieu einen Beitrag 

zur sozialen Reproduktion von HerrschaAsverhaltnissen. Er hebt insbesondere den 

kollektiven Charakter des Habitus hervor. Kulturelle Praktiken einer Klasse 

erweckten bei einem AuAenstehenden oA den Eindruck, dass sie synchronisiert seien. 

Diese Schemata wiirden auf alle Bereiche des sozialen Lebens iibertragen. Dadurch 

fallen asthetische Geschmacksfbrmen und Lebensstile mit dem jeweiligen 

Klassenhabitus zusammen und dienen der Abgrenzung von anderen Gruppen.'*^ 

Allerdings deckt der Begriff des Habitus nicht alle kultursoziologischen Phanomene 

ab. So existieren neben dem Habitus weitere Faktoren, die das Verhalten einer Klasse 

'*^Ebd. 

Pierre Bourdieu. D/eye/meM /Lr/O'A (/er Frankfurt: 
Suhrkamp, 1982. S. 27. 

'^Winter 2003. S. 214. 

"^Vgl. Bourdieu 1982. S. 749. 

Winter 2003. S. 213. 
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ausmachen. AuBerdem ist sozialer Wandel moglich, weim der Habitus auf vollig 

andere Strukturen triGt. 

Kritiker werfen Bourdieu vor, dass seine Analysen ausschlieAlich den 

franzosischen Kulturkreis betreflbn und damit nicht reprasentativ seien. Daruber 

hinaus zeicbne er ein statisches Bild der Privilegierung und der Dominanz. 

Dennoch sind Bourdieus Studien sehr aufschlussreich. Um sich einem Elitarismus 

entgegenzustellen, hatte sich die Cultural Studies vomehmlich auf Popularkultur 

konzentriert und sich asthetischen Fragen verweigert. Bourdieu relativierte mit seiner 

soziologischen Zugangsweise asthetische Wertung insgesamt und stellte sie in Frage. 

Die asthetische Qualitat kultureller Phanomene und eine ethische Zuordnung waren 

dabei nicht von Interesse/^ 

Auf die vorliegende Arbeit bezogen helfen Bourdieus Betrachtungen, bei der 

Beantwortung der Fragen, warum die von Torberg propagierte konservative 

asthetische Vorstellung in den fiinfziger Jahren in Wien als Hochkultur begrifkn 

wurde. Torbergs Einfluss in der osterreichischen Kulturpolitik war Teil einer 

dominanten Kulturpolitik, deren Einfluss wiederum zeitlich begrenzt war. Ende der 

sechziger Jahre erfuhr der Kulturbetrieb eine politische Neuorientierung und ofbete 

sich neueren Stromungen. Damit anderten sich auch die Machtverhaltnisse und 

Torbergs privilegierte Position im Kulturbetrieb Osterreichs. 

Christina Lutter und Markus Reisenleitner. Awt/zgj. Erne Em/wArwMg. Wien: Turia und Kant, 
1998. S. 86. 
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2.' 

Friedrich Torberg bekannte sich zu seinem Jiidischsein imd auGerte sich zu diesem 

Thema in Briefen imd Essays. Dabei setzte er sich intensiv mit verschiedenen 

Aspekten jiidischer Lebensibrmen auseinander imd erlauterte seine Haltung dazu. Im 

Folgenden werde ich untersuchen, wie Torberg seine jiidische Identitat gestaltete, 

welche Ziele er mit der Konstruktion von Identitat verfblgte und welches Bild er von 

sich zu schafkn beabsichtigte. 

Der vorliegenden Untersuchung von Torbergs jiidischem Selbstverstandnis 

liegen verschiedene theoretische Uberlegungen zur Bildung kultureller Identitat 

zugrunde. Wie Laurence J. Silberstein in seinem Aufsatz „Others Within and Others 

Without. Rethinking Jewish Identity and Culture"' darlegt, gingen altere Studien zu 

diesem Thema von der Vorstellung eines stabilen, festgelegten Kerns von Identitat 

aus. Historiker und SozialwissenschaAler erklarten, dass Jiidischsein ein essentielles 

Persbnlichkeitsmerkmal sei, das sogar historischen Veranderungen standhalte. Diese 

Theorie Iblgte auch der Annahme, dass ein Jude immer iiber seine Religion definiert 

werde. Fragen, wie „Was ist Jiidischsein?" bzw. „Was sind wesentliche Werte und 

Ideale des Judentums?" sollten einen alien Juden gemeinsamen Attributekatalog 

hervorbringen, durch den jiidische Identitat dann bestimmt werden konnte. Neuere, 

insbesondere postmodeme, Theorieansatze verwerfen dieses essentialistische 

Theoriemodell. Der SozialwissenschaAler Stuart Hall entwickelte eine dynamische 

Betrachtungsweise, die sowohl gesellschaAliche Veranderungen als auch den Faktor 

Macht beriicksichtigt. Nach Hall ist der Prozess der Identitatsbildung nie 

' Laurence Silberstein. OfAez-j aWCM/Zwre. In: 
Laurence Silberstein und Robert L. Coiin (Hg.). OfAer TTzowgAf oMt/ New York: 
New York University Press, 1994. S. 1-34. 
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abgeschlossen, weil ein Mensch immer neuen Situationen gegeniibersteht, an die er 

sich und damit auch sein Verhalten imd sein Selbstbild anpassen muss.^ 

Identitat ist damit kein stabiler Zustand, sondem in standiger Entwicklung 

begriflen, die von sozialen und politischen Vorgangen beeinGusst wird. Nach 

Christina Lutter und Markus Reisenleitner gilt dies gleichermaGen fur einzelne 

Personen wie fiir kollektive Identitaten: „Es gibt weder ein ,wahres Selbst' noch eine 

wesenhaAe kulturelle Zugehorigkeit, die sich unter oberflachlicheren oder 

artifizielleren Schichten des Selbst bzw. hinter den Differenzen zwischen den 

Menschen verbergen."^ 

Demzufblge kann auch eine „Judische Identitat" nicht eindeutig definiert 

werden. Meine Auseinandersetzung mit der jiidischen Identitat Torbergs basiert auf 

der Annahme, dass keine einheitliche, in sich geschlossene Identitat existiert, die sich 

essentiell definieren lieBe. Dementsprechend werden bei der Frage nach Torbergs 

Jiidischsein die diese bestimmenden geschichtlichen und sozialen Hintergriinde seiner 

Zeit untersucht sowie seine Teilnahme an jiidischen und anderen Diskursen. Ich fblge 

hierbei einer von Ritchie Robertson kritisch diskutierten Aussage: 

Being a Jew is not a fixed stable identity; it is not guaranteed by one's relation 
to God or one's physical being; it is a matter of meanings which change 
continually throughout history. On this criterion, Jews, like members of all 
other cultures, ceaselessly reinvent themselves, through their interaction with 
historical contexts.'^ 

Von zentraler Bedeutung sind in diesem Zusammenhang Diskurse des Judentums, an 

denen Torberg teilhatte oder iiber die er sich auBerte. Dabei stehen fblgende Fragen 

im Vordergrund: Wie stellt er sich selbst als Jude dar? Wie beurteilt er verschiedene 

Konzepte jiidischen Lebens? Welche Positionen nimmt Torberg dabei ein? Verandert 

sich seine Haltung durch gesellschaAliche und historische Prozesse? Bei der 

Beantwortung dieser Fragen spielen auch Begebenheiten eine Rolle, die sich entweder 

bereits vor Torbergs Lebenszeit oder in seiner Kindheit zutrugen und deren 

" Stuart Hall und Paul du Gay (Hg.) London: Sage, 1995. S. 7. 

" Lu#er und Reisenleitner 1998. S. 97. 

Ritchie Robertson. 7%g m Oxford: Oxford 
University Press, 1999. S. 5. 
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Auswirkimgen sein Leben mit beeinflussten, wie etwa das Ende der k.u.k.-

Monarchie/ AuBerdem wird die Frage gestellt, ob Torberg ein glaubiger Jude war, 

jiidische Regeln und Gebrauche beachtete und jiidische Traditionen pflegte. 

Minontaten, so Silberstein, entwickeln ihre Identitat durch Difibrenzieren, 

indem sie „Andere" bestimmen, von denen sie sich absetzen konnen. Dies trifA auf 

Minderheiten im Allgemeinen, auf die jiidische GesellschaA und Kultur aber in 

besonderem MaBe zu. Der Vorgang des Sich-Absetzens werde begleitet von 

Auseinandersetzungen, in denen es um Machtverhaltnisse und Konflikte, vor allem 

um Zugehorigkeit und Ausschluss gehe. Die Frage „Ist diese Person jiidisch oder 

nichljiidisch" sei deshalb umzufbrmulieren in: „Ist er einer von uns oder zahlt er zu 

der Gruppe der anderen?"^ 

Torberg nahm solche Abgrenzungen vor: er auBerte sich kritisch iiber anders 

denkende Juden und setzte sich auch mit verschiedenen nichljudischen Haltungen 

auseinander. Die Untersuchung seiner Texte soli zeigen, wie er sich durch seine 

Aussagen zu politischen und kulturellen Fragen jiidischen Lebens selbst positionierte 

und damit seine Identitat schuf. Dabei ist zu hinterfragen, welche Aussagen er in 

welchem Kontext traf, beziehungsweise vor welchem zeitgenossischen Hintergrund 

und aus welcher personlichen Situation heraus seine Einmischung in jiidische 

Diskurse erfblgte. 

Dass Torberg ein bewusster Jude war, wird in seinen Texten immer wieder 

deutlich. In seinem fiktionalen Werk behandelt er spezifisch jiidische Probleme und in 

seinen nichtfiktionalen Texten linden sich zahlreiche Stellungnahmen zu jiidischen 

Themen. In fast alien seinen Erzahlungen, Novellen und Romanen schrieb er iiber 

jiidische Schicksale. Die einzige Ausnahme stellt sein &uher Roman Dgr S'c/zwZgr 

/zar dar. Zu dieser Zeit war Torbergs Zugehorigkeit zum Judentum 

oHensichtlich noch unproblematisch. Vor allem durch seine Mitgliedschaft in 

judischen Sportvereinen erlebte er sein Jiidischsein als sehr positiv. Die 

^ FUr die jUdische BevOlkerung stellte der Tod des Kaisers Franz Josef einen schwerwiegenden Verlust 
dar. Unter seiner RegentschaA gait ihre Emanzipation als abgeschlossen und gesichert. Er hatte eine 
Verfassung ins Leben gerufen, die den Juden voiles Biirgerrecht garantierte. Vgl. Hilde Spiel. C/aMz 
wW (/MfergaMg. MUnchen: dtv, 1994. S. 23 - 24. 

^ Silberstein, 1994. S. 5. 
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Anekdotenbande D/e ToMrg sowie D/g ErAgM ZaM ĝ Jb/g^cA geben einen 

Riickblick auf das jiidische Bilrgertum in der k.u.k.-Monarchie. Die fiktive BiograGe 

des jiidischen Minnesangers von 7y'f/M6grg erachtete er als sein bedeutendstes 

Werk. 

Auch in seinen nichtfiktionalen Texten spiegelt sich Torbergs 

Auseinandersetzung mit dem Judentum wider. In seinen Briefen aus der Emigration 

setzte er sich intensiv mit Fragen des jiidischen Lebens auseinander. Er 

korrespondierte unter anderem mit Max Brod, Felix Guggenheim, Fritz Thorn und 

Hans Weigel iiber die Themen Assimilation, Zionismus, Kommunismus und die 

gerade fur einen Juden relevanten Komplikationen der Riickkehr aus dem Exil nach 

Osterreich. Als Herausgeber der Zeitschrift FORVM veroffentlichte er 1966 einen 

mehrseitigen Aufruf gegen Antisemitismus in Osterreich und schrieb auch Artikel 

iiber jiidische Themen, wie seinen Nachruf auf Martin Buber im Jahr 1965.^ 

Die vorliegende Untersuchung zur jiidischen Identitat Torbergs besteht aus 

drei Teilen, die den wichtigsten Lebensabschnitten des Autors fblgen, seiner 

Jugendzeit in Wien und Prag, der Exilzeit und der Zeit nach seiner Riickkehr aus den 

USA. 

Jugend in Wien und Prag 

Friedrich Torberg entstammte einem jiidisch-assimilierten biirgerlichen Eltemhaus. 

Als Jugendlicher kam er durch seine Mitgliedschaft in jiidischen Sportvereinen mit 

dem Zionismus in Beruhrung. In Wien spielte er im Verein „Hakoah", in Prag bei der 

,JIagibor" Wasserball.^ Durch die damals erzielten sportlichen Erfblge - er errang mit 

seiner Mannschaft jeweils mehrere Meistertitel - wurde, so Torberg in einem 

Interview, „dem vulgar-antisemitischen Marchen von der korperlichen 

Minderwertigkeit der Juden ein eklatanter Gegenbeweis geliefert."^ Sie hatten auch 

^ Vgl. Friedrich Torberg. Erne aw Mw/fM BwAer. In: FOR.VM, Nr. 12, 1965. S. 384. 

^ Die Namen der Sportvereine bedeuten KraA (Hakoah) und KSmpfer (Hagibor). Vgl. Tichy, S. 53. 

^ Alfred Joachim Fischer. Afae/ AojwMg (/er Ausztlge aus Interviews mit Friedrich 
Torberg. In: 09.09.1988. 
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dazu beigetragen, dass Torberg nie an, jiidischen Minderwertigkeitskomplexen" 

gelitten habe oder sein Jude-Sein als Schande oder Nachteil empfiinden habe/° 

Wie Tichy konstatiert, war der Sport fiir Torberg ein wichtiger 

„IdentiGkationsfaktor fiir sein Jndentum".'^ Torberg stellte friih eine Verbindung 

zwischen Sport und Judentum her und bezog daraus seine positive Grundeinstellung: 

Er war zeitlebens stolz darauf, Jude zu sein. In seiner Zeit als junger Journalist in 

Prag zeigte sich diese Haltung in seinen Zeitungstexten. Er arbeitete als Literatur- imd 

Sportredakteur und schrieb unter anderem fiir die zionistische Zeitung S'eZA.yfyyeAr. 

Tichy liihrt dazu einenl931 erschienenen Artikel an, in dem Torberg sich iiber die 

Bedeutung des Sports auAert und sich gleichzeitig auf alttestamentarische Wurzeln 

beruA, wenn er postuliert: „Wir wollen Makkabaer sein".'^ Torbergs idealtypisches 

Bild vom Judentum war oflensichtlich kampferisch, selbstbewusst und zionistisch 

gepragt. 

Torbergs Vorbild in jiidischen Fragen wurde der iiberzeugte Zionist Max 

Brod, den er wahrend seiner Arbeit fur das fmggr kennen lemte. Brod 

forderte den jungen Torberg in beruflicher und beeinflusste ihn in ideologischer 

Hinsicht. Wie bedeutsam dieser Kontakt fiir Torberg auch iiber die Prager Zeit hinaus 

war, zeigt sich im Briefwechsel mit Brod in den iriihen vierziger Jahren wahrend des 

Exils. 

Exilzeit 

Von 1940 bis 1951 befand sich Torberg im amerikanischen Exil. Die ersten Jahre 

verbrachte er in Los Angeles, wo er fur Warner Brothers als Drehbuchautor arbeitete. 

Zwar stellte eine solche Position fiir einen Exilanten eine sehr gute Moglichkeit der 

Existenzsicherung dar. Torberg jedoch empfand das Leben und Arbeiten in 

Hollywood als unbefriedigend und suchte nach einer Gelegenheit, aus der 

Filmbranche auszusteigen. Er iibersiedelte 1944 nach dem iiberraschenden Erfblg des 

Ebd. 
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Films Kb/cg m f/zg zu dem er das Drehbuch verfasst hatte, nach New York, das 

ihm europaischer erschien. Torbergs Wimsch war nicht ungewohnlich: Die meisten 

Emigranten wollten nach New York ziehen, aus einer Vielzahl von Griinden.'^ Er 

arbeitete zuerst an einer deutschen Ausgabe des r/TMe-Magazins mit, die jedoch 

bereits nach Fertigstellimg der Nullnummer wieder eingestellt wurde. Danach wirkte 

er als Berater des Verlegers Gottfried Bermann Fischer, der seinen nach Schweden 

exilierten Verlag von Amerika aus fuhrte. Wahrend seiner Exilzeit pflegte Torberg 

Kontakt zu anderen jiidischen Emigranten, wie dem SchriAsteller Franz Werfel, der 

Joumalistin Gina Kaus und dem Filmschauspieler Walter Slezak. Er sah sich dariiber 

hinaus von einer amerikanisch-jiidischen Kultur umgeben, in der verschiedene 

politische, religiose und kulturelle Richtungen nebeneinander existierten. Unter dem 

Einfluss dieser Eindriicke setzte sich Torberg damals vor allem als Briefeschreiber mit 

diversen Modellen jiidischen Lebens auseinander. 

Der posthum erschienene Sammelband Tw enthalt einen 

Querschnitt aus Torbergs Korrespondenz aus der Exil- und Nachkriegszeit. hi diesen 

Briefen diskutierte er judische Themen fast ausschlieGlich mit jiidischen Freunden 

und Bekannten, wie Max Brod, Hans Weigel, Felix Guggenheim oder Franz Werfel. 

Torberg scheute sich dabei nicht, heftige Kritik an Juden zu iiben, deren Haltungen 

seinen eigenen Vorstellungen zuwiderliefen. Die kritischen AuGerungen in dieser 

Korrespondenz mit Juden iiber Juden iiberwiegen die Anzahl der affirmativen. 

Besonders in seinen Briefen an Max Brod setzte Torberg sich mit dem 

Verhalten anderer Juden auseinander. Brod hatte den jungen Torberg gefordert, indem 

er dessen Gedichte veroffentlichte und spater das Manuskript des Romans Der 

5'cAwZer dem Verlag Paul Zsolnay in Wien empfahl.^^ Fiir 

Torberg war Brod jedoch nicht nur ein Forderer in beruflicher Hinsicht, dem er 

wesentliche AnstoBe fur seine Karriere als Journalist und Schriftsteller verdankte. hi 

einem hiterview mit der Bgr/mgr ŷ Z/gg/MgrngM JwÂ /j'cAgM fFocAgMzgẑ MMg reflektierte 

Vgl. Frank Tichy, 1995. S. 137. 

Friedrich Torberg. frewWe w W M U n c h e n : Langen 
Miiller, 1981. 

Frank Tichy zufblge geschah dies „angeblich ohne Torbergs Wissen [ . . . ] mit der Bitte, bei 
Ablehnung dem Autor nichts davon mitzuteilen ...". Tichy, 1995. S. 42. 
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Torberg iiber den Kafka-Herausgeber: „Er war mir ein Vorbild in seiner judischen 

Haltung, ebenso wie Martin Buber."'^ In seinem Essay „Die Entdeckimg" nennt 

Torberg Max Brod „Freund und Heifer, Forderer und Vertrautester von alien" und 

einen „geheinien Motor". 

Die Auswahl des im erwahnten Band abgedruckten Briefwechsels enthalt 

insgesamt sieben Briefe von Torberg an Brod und zwei Antwortbriefe Brods aus dem 

Zeitraum zwischen 1943 und 1955. Torbergs Briefe sind von Bewunderung und 

Wertschatzung gegeniiber dem Mentor gepragt. Bereits in der Anrede „Lieber, 

verehrter Herr Doktor Brod", die er in drei Briefen verwendete, kommt dies zum 

Ausdruck. In den Jahren zwischen 1947 und 1955 duzte Torberg Brod und begann 

einen Brief mit einem vertraulichen „Lieber und Outer". 

Im Brief vom 10. Mai 1945 halt Torberg seine Ansichten iiber das Ende des 2. 

Weltkrieges fest und die damit sich ergebende neue Situation fur Juden. Er bezieht 

sich dabei auf die iiberlebenden Juden, schlieBt „Flucht-Juden" aber aus, „die es 

immer gegeben hat und immer geben wird und die mich nicht einmal mehr als 

klinisches Problem interessieren." Mit dem Begriff„Flucht-Juden" bezeichnet 

Torberg diejenigen Juden, die sich nicht zu ihrem Jiidischsein bekennen wollen. Er 

lehnt sie ab, weil ihre Einstellung seiner zuwiderlauft. Er will ihnen keinerlei 

Beachtung schenken. In seinem Brief greifl: er auch Juden an, die Stalin als Befreier 

betrachten, und unterstellt ihnen „im Fall [...] Dummheit, Opportunismus und 

Kurzsichtigkeit". Torberg zieht Parallelen zwischen Stalin und Hitler und vergleicht 

beide Diktatoren bildhaA: „Hitler hat uns bei lebendigem Leib verbrannt - Stalin 

anasthesiert uns, und wir glucksen uns noch beseligt in die todliche Operation 

hinein."'^ Torberg kritisiert prinzipiell Juden, die sich marxistischen Ideologien 

zuwenden. In der Sowjetunion war es unter Stalin in den dreil3iger Jahren zu massiven 

antisemitischen Ausschreitungen gekommen; in dieser Zeit lieB er Zionisten verfolgen 

'^Fischer, 1988. 

Friedrich Torberg. Die Entdeckung. In: Friedrich Torberg. Frankfurt a.M./Berlin: Ullstein, 
1988. S. 405-416. Hier: S. 415. 

Friedrich Torberg an Max Brod. In: Torberg, 1981. S. 56. 
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und hinrichten/^ Zwischen 1946 imd 1953 veranlasste der Diktator die Ermordimg 

der Elite jiidischer Kiinstler imd Intellektueller in der UdSSR.^° 

Gegeniiber Brod druckt Torberg aus, wie sehr ihn die Tatsache belastet, dass 

sich viele Juden dem Kommimismus zuneigten. Er schreibt: „Ich bin vollkommen 

verzweifelt, und ich bitte Sie emstlich, mir Ihre Meinung zu diesem Problem zu 

sagen." Mit diesem emotionalen Appell begibt Torberg sich in die Rolle des 

Ratsuchenden und versetzt Brod in die Position eines Lehrers in jiidischen Fragen. Er 

prazisiert diese Rollenverteilung: „Von Ihnen aber, und Sie miissen mir noch Freund 

und Lehrer genug sein, um mir die Ungebardigkeit meiner Forderung zu verzeihen -

von Ihnen brauche ich jetzt direkten Trost."^' Torberg zeigt so deutlich seine 

Wertschatzung gegeniiber Brod. 

Max Brod war ein maBgebliches Mitglied des so genaimten „Prager Kreises", 

Retter des Kafka-Nachlasses und Religionsphilosoph. Unter der Einwirkung Martin 

Bubers hatte er sich vom Schopenhauerianer und Expressionisten zum Zionisten 

entwickelt. In seinen religionsphilosophischen Schriften beschreibt Brod unter 

anderem das Judentum, indem er es mit dem Heiden- und Christentum vergleicht. Er 

betont dabei die Wichtigkeit religiosen Erlebens und der daraus Iblgenden ethischen 

Konsequenzen. Brods Werke - Autobiografisches, Historisches und wissenschaAliche 

Essays - werden von dem Politologen Claus-E. Barsch als „Bucher mit der Tendenz 

des Lehrenwollens im jiidischen Sinne" bezeichnet.^^ Brod eignet sich fur Torberg als 

Vorbild und Lehrer wegen seiner intensiven wissenschaAlichen Auseinandersetzung 

mit dem Judentum und seinen festen jiidischen Uberzeugungen, die er auch 

konsequent umsetzte, indem er z.B. nach Palastina iibersiedelte. 

Die Nahe zu Brod sichert Torberg auch eine Nahe zur vergangenen Welt der 

k.u.k.-Monarchie, deren geistige Zentren bis 1938 die Stadte Wien und Prag 

darstellten. Brod war nicht nur ein iiberlebender Reprasentant der ehemaligen 

Vgl. Robert S. Wistrich. 77;g Totowa: Valentine, Mitchell & Co, 1979. S.277. 

Barbara Beuys. /fef/Mcrf z/z zwe; Hamburg: 
Rowohlt, 1996. S. 746. 

Friedrich Torberg an Max Brod, 10.05.1945. In: Torberg, 1981. S. 57. 

Vgl. Claus-Ekkehard Barsch. groaf Zw/M AeAe/? w/zaf fferA e/me.; 
D/'cAfgr.; Wien: Passagen-Verlag, 1992. S. 110-115. 



Kaffeehausszene Prags, zu der auch Franz Kafka gehorte. Er war auch einer der 

wenigen noch lebenden Reprasentanten des Kreises der Prager jiidischen Joumahsten, 

zu dem Torberg sich selbst zahlte und dem er spater in seinem Buch D/e ThMre 

Jb/gj'cA mit Anekdoten iiber Egon Erwin Kisch, Anton Kuh, Alfred Polgar und Egon 

Friedell ein literarisches Denkmal setzte. 

Die schwierige Situation als Exilant verstarkte bei Torberg den Wunsch nach 

einer Gruppenzugehorigkeit. Er identifizierte sich mit der jiidischen Kafkehauskultur 

der Vorkriegszeit, die er als seine geistige Heimat betrachtete und bezog daraus 

wichtige Impulse zur Starkung seiner Identitat. Der Kontakt zu exilierten Freunden 

aus seiner Wiener Zeit bedeutete fur ihn deshalb auch eine Identitatsstabilisierung. 

Zusammen mit ihnen versuchte er die schwierige Lebenssituation des Vertriebenseins 

zu meistem und einen ahnlichen Lebensstil zu fuhren, wie er ihn aus Wien und Prag 

gewohnt war. Dazu trug die Tatsache bei, dass es in New York, so Tichy in seiner 

Torberg-Biografie, sogar Kaffbehauser gab, kein Herrenhof zwar, aber doch als 

Beiseln funktionierende Lokale mit Stammkundschaft und deren Ritualen"/^ Der 

Wunsch, an einer Kultur festzuhalten, den auch Torberg hat, ist nachvollziehbar, birgt 

aber Schwierigkeiten in sich, wie Ritchie Robertson darlegt. Hier liege ein 

Grundproblem der Identitatsfrage vor: „I want an identity: I want to be able to identify 

myself with a larger group outside myself; I want to associate my fleeting, unstable 

self with something at least relatively fixed. But culture is not fixed; it is continually 

reinvented."^"^ Torberg sah sich in einer ganz bestimmten jiidischen Tradition und 

wahlte Merkmale und Attribute, die er dieser zuordnete als Eckpfeiler seiner 

Vorstellungen. Das Ziel seiner Wiinsche, namlich Bestandigkeit, konnte er damit aber 

nicht erreichen, weil sich, wie Robertson ausfuhrt, die jiidische, wie jede andere 

Kultur weiterentwickelt und verandert. Demzufblge ist Torbergs Beharren auf einer 

genau definierten Vorstellung einer idealen jiidischen Umgebung problematisch. Er 

glaubt, eine solche Welt habe in der Vergangenheit, der Vorkriegszeit in Osterreich, 

existiert und wiinscht sie sich zuruck. Dies scheitert an den unausweichlichen 

Veranderungen der Zeit. Das Festhaltenwollen an einer idealisierten Version der 

Tichy, 1995. S. 156 - 157. 
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Vergangenheit zieht sich als Tendenz durch Torbergs gesamtes literarisches Schafkn. 

Mit Ausnahme der im Exil entstandenen Werke, die sich mit der Rolle des Juden im 

Nationalsozialismus beschaAigen, spielen alle Romane und Anekdoten Torbergs in 

der, meist osterreichischen Vergangenheit. Als SchriAsteller greift Torberg keine 

Gegenwartsthemen auf und als Publizist begegnet er neuen Einfliissen mit groAem 

Misstrauen. Mithilfe seines Einflusses als Theater- und Kulturkritiker forderte er die 

konservativen kulturpolitischen Rahmenbedingungen der sechziger Jahre in 

Osterreich, die die Publikationsmoglichkeiten junger osterreichischer SchriAsteller, 

wie der Grazer Autorenversammlung, sehr erschwerten. 

In seinem von ihm auf „Anfang November 1945" datierten Brief auAert sich 

Torberg iiber Palastina, ein Thema, das ihm sehr nahe ging. Seine Uberlegungen leitet 

er mit dem Hinweis ein, dass er „in eine Erregung hinein" schreibe, „in die 

palastinensische, die uns hier seit Wochen und Monaten in Atem und in heiBer 

Besorgnis halt." Torberg spielt damit auf die schwierige Situation in Pal&stina an, das 

1945 noch britisches Mandat ŵ ar: Die so genannte „Weil3buchpolitik"^^ 

GroBbritanniens begrenzte die Einwanderungsquote. Immigrationswilligen Zionisten, 

auch Uberlebenden des Holocaust vyar es daher nicht sofbrt moglich, in das Land 

Israel einzureisen. Viele lebten in Fliichtlingslagem oder wurden von jiidischen 

Hilfsorganisationen, wie dem Jomr oder der unterstiitzt, wahrend sie 

auf eine Einreisemoglichkeit warteten. 

Torberg geht auf die Problematik dieser politischen Entwicklungen ein, indem 

er einen „alten Kaf^eehaus6eund" zitiert, der ihm als Zionisten die „Sinnlosigkeit des 

Zionismus" anhand eines Beispiels zeigen wollte: „Was ihr (die Zionisten) da mit 

Palastina vorhabt, sagte er, ist genau so, wie wenn sich jemand mit der Begrundung, 

dass er endlich Ruh haben will, auf das Ausfahrtsgeleise des Franqosefs-Bahnhofs 

legt."^^ Torberg, der anderer Meinung war, merkt dazu an: „Nur dass es fiir uns eben 

GroGbritannien versuchte durch das „WeiBbuch" vom 17.05.1939 diejUdische Immigration nach 
Palastina zu verhindem, urn die arabische Welt fur sich einzunehmen und damit der Gefahr zu 
begegnen, dass es zu einem Zusammenschluss der arabischen Lander mit dem nationalsozialistischen 
Deutschland kommt. Vgl. Kurt Schubert. yWwcAe Ggj'c/zzc/irg. MUnchen: Beck, 1996. S.133. 
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als Ausfahrtsgeleise zu geben scheint."^^ Fiir den Freiind stellte Palastina keine 

Perspektive fur Juden dar, weil in seinen Augen damit zu viele Konflikte verbunden 

gewesen waren. Torberg fragt hingegen, ob es iiberhaupt einen Platz auf der Welt 

gibt, In dem Juden unbehelligt leben konnten. Dies impliziert, dass es einen solchen 

Ort seiner Meinung nach aber geben sollte und dass er aus diesem Grund dem 

Zionismus, dessen Ziel es war, eine neue Heimat fur Juden zu finden, positiv 

gegeniiberstand. 

Nach Silberstein anderte sich mit dem Aufkommen des zionistischen 

Gedankens auch die Einstellung zur jiidischen Identitat. Bis dahin habe die 

Religiositat den jiidischen Diskurs bestimmt, nun wollten auch weltlich orientierte 

Juden daran teilhaben. Der russische Zionist Ahad Haam^^ ebnete im 19. Jahrhundert 

den Weg fur eine weltliche jiidische Identitat. Aus seiner Sicht musste der neue 

sakulare Jude nicht jenen religiosen Vorgaben fblgen, iiber die Jude-Sein bis dahin 

definiert war. Judischsein konnte nun auch bedeuten, dass man sich mit dem 

kulturellen Erbe des jiidischen Volkes identifizierte und bisher giiltige theologisch 

gepragte Parameter einer jtidischen Identitat in Frage stellte. 

In Westeuropa entwickelten Juden ebenfalls ein neues Selbstbewusstsein. Der 

Wiener Nathan Bimbaum fbrderte 1883 in seiner SchriA D/e 

c / e j ' Z a w t f eine volkerrechtliche Gleichstellung der Juden. 

Er pragte den Begriff „Zionismus", der von da an die „gelaufige Bezeichnung fiir die 

nationaljiidische Bewegung" darstellte.''^ Im Jahre 1896 gab Theodor Herzl mit 

seinem Buch Der emer /Moc/erMgM Zdj'MMg (/er den 

AnstoB fiir die organisatorische Zusammenfassung aller nationaljiidischen Vereine zu 

einer intemationalen Organisation.^' Er begriindete damit den politischen Zionismus. 

Innerhalb der Bewegung kam es zu Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen 

ideologischen Gruppierungen, die unterschiedliche Vorstellungen iiber die Gestaltung 

Ebd. 

Der Name Ahad Haam bedeutet „Einer aus dem Voike" und ist der Kilnstlemame von Ascher 
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des Judenstaates hatten. Die Hauptrichtungen waren sozialistisch, neutral-biirgerlich, 

religios und volkisch-national ausgerichtet. AuBerhalb der zionistischen 

Weltbewegimg gab es assimilierte Juden, die sich gegen deren Ideen aussprachen. Sie 

fiihlten sich in ihren Landem als gleichberechtigte Staatsbiirger und sahen keine 

Notwendigkeit fur einen eigenen jiidischen Staat. Orthodoxe Juden verurteilten Herzl 

dagegen, weil er nicht auf den Messias wartete, der das jildische Volk in ein neues 

Reich fiihren werde.^^ 

Viele der intensiven Debatten, die iiber den Zionismus gefuhrt wurden, setzen 

sich bis heute fort. Auch Torberg beteihgte sich an diesem jiidischen Diskurs. Er wagt 

in seiner Korrespondenz mit Brod eine Reihe von Faktoren ab, die festlegen, was 

Jiidischsein seiner Meinung nach ausmacht und welche Auspragung des Zionismus 

die richtige sei. Interessanterweise gehen bei bestimmten Aspekten des Themas 

Torbergs theoretische Uberlegungen und sein tatsachliches Handeln weit auseinander. 

So rechtfertigt er sich in seinem Brief vom November 1945, warum er 

Palastina und damit auch Max Brod noch nicht besucht habe. Brod lebte nach seiner 

Flucht aus Prag 1939 bis zu seinem Tode 1968 in Palastina. Den Neuanfang dort 

empfand er, wie Claus Ekkehard BSrsch es beschreibt, als „Aufbruch", der eine 

Konsequenz seines Zionismus war."^ In einem Brief an Alfred Weber schrieb Brod 

iiber seine neue Heimat: „Denn endlich stand ich da, wo ich immer hatte stehen 

sollen." '̂̂  Mit dieser Grundhaltung stellte er sich den schwierigen 

Anfangsbedingungen mit groBem Enthusiasmus; fur ihn war die Ankunft in Palastina 

eine Heimkehr.^^ 

Friedrich Torberg wurde in dieser Korrespondenz also mit einem Zionisten 

konfrontiert, der aus seinen Uberzeugungen Konsequenzen gezogen hatte und sich der 

Herausfbrderung stellte, in Palastina ein neues Leben aufzubauen. Seine eigenen, 

davon abweichenden Vorstellungen zu diesem Thema fbrmulierte Torberg 1946 in 

einem Schreiben an Heinz Politzer: ,JVlan muss nicht in Palaatina sein. Aber man 

Vgl. ebd. S. 174-177. 
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muss, glaube ichg^A- Palastina sein.'"^ Torberg plante keine Ubersiedlung nach 

Palastina, er ging lediglich von einer Reise aus, die er irgendwann dorthin 

untemehmen wollte und rechtfertigt diese Idee gegeniiber Brod in seinem Brief vom 

November 1945. Das Wort „Besuch", so schrieb er, verwende er nur mit Vorbehalten, 

die noch aus seiner Zeit bei den jiidischen Sportvereinen „BlauweiB" und „Hagibor" 

herriihrten. Wie er in einem Interview mit der 

darlegte, hatte Torberg seine erste Beriihrung mit jiidischen Dingen 

iiberhaupt erst durch den Zionismus. Den wirklichen AnstoB hatte aber seine 

Mitgliedschaft in der judischen Sportbewegung gegeben, in der er aufjgewachsen sei/^ 

In ihr gait es als nicht angebracht, Palastina nur zu besuchen; als Pionier 

auszuwandem, war die einzig akzeptierte Moglichkeit. 

Torbergs Ansichten iiber den Zionismus blieben Zeit seines Lebens gepragt 

von Uberzeugungen, die er aus dieser Zeit als junger Sportier in judischen Vereinen 

iibemahm, beziehungsweise entwickelte. Es war ihm offensichtlich unangenehm, dass 

er sich zwar als Zionist sah, ein Ubersiedeln nach Palastina aber fur ihn nicht in Frage 

kam. Da er selbst einen Besuch wahrend seiner Exilzeit nicht konkret geplant hatte, 

setzt er zu einer weiteren Rechtfertigimg an. Er schreibt, dass ihm im Augenblick die 

finanziellen Mittel fur eine Reise fehlten. Er sei auch nicht in der gliicklichen Lage, 

wie Arthur Koestler, von einem Verleger nach Palastina geschickt zu werden, um 

iiber die Zustande dort zu berichten.^^ Fiir sich schloss Torberg diese Moglichkeit aus, 

obwohl er iiber ein solches Angebot 6oh gewesen ware. Er glaube nicht, dass es fur 

eine solche Idee in Amerika einen Verleger gabe, und selbst wenn, wiirde man 

ohnehin nicht ihn, sondem eher Ernest Hemingway schicken. 

Torberg bezweifblte aber, dass Koestler fiir eine Palastinaberichterstattung der 

richtige Mann sei. Bildhaft beschrieb er dessen politische Orientierung: ,yAber wenn 

er an den Judenpunkt kommt, wird er doch nur allergisch und treten doch nur wieder 

die Pusteln der im iibrigen langst und griindlich iiberwundenen marxistischen Masem 

Vgl. ebd. S. 79 - 80. 
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auf." AuAerdem habe Koestler in seinem Werk ydrrzW an seinem 

„ofknkundig autobiografisch konzipierten Helden" einen , judisch-intellektuellen 

Byzantinismus nach imten" skizziert, der typisch sei „fiir die kranke 

Israelitensehnsucht, von einer schwieligen Arbeiterhand auf die Schulter geklopA zu 

werden"/^ 

Durch die aggressive und sehr kritische Beschreibimg von Koestlers 

marxistischer Haltung, von der er sich bewusst absetzt, wird Torbergs eigene 

Auffassung des Zionismus erkennbar. Er distanziert sich von einem ausschlieBlich 

werktatig orientierten, sozialistischen Modell. Dies lasst vermuten, dass er selbst 

religiose und kulturelle Griinde fiir einen jiidischen Staat vertrat. Mit dem BegrifF 

„Byzantinismus" unterstellt er Koestler, dass dieser nicht objektiv arbeite, das heiGt 

Bericht erstatte, sondem eine schmeichelnde, unterwiirfige Position gegeniiber dem 

jiidischen Volk einnehme.'̂ '̂  

In seinen Aussagen iiber Koestler vermittelt Torberg den Eindruck, dass er 

sich selbst als geeigneteren Mann fiir die Position eines Berichterstatters hielt, weil er 

glaubte, den besseren Standpunkt gegeniiber Palastina zu vertreten. Er hatte eine 

solche Stelle auch angenommen, wenn sie ihm angeboten worden ware. Fiir das 

Ausbleiben eines entsprechenden Angebotes macht er nicht sich selbst verantwortlich, 

sondem die Tatsache, dass die Amerikaner, in deren Dienst er zu dieser Zeit noch 

stand, lieber einen im eigenen Land bekannten Autor entsandt hatten als einen 

Exilanten. Mit der Diskussion der verschiedenen Moglichkeiten eines Aufenthaltes in 

Palastina rechtfertigt Torberg vor Brod, warum er nicht dorthin reisen konnte, obwohl 

er sich als Zionist dem Land verbunden fuhle und auch Brod geme hatte besuchen 

wollen. 

In einem Brief an Heinz Politzer auBert sich Torberg ebenfalls iiber Formen 

des Zionismus/' Die Verbindung zu Politzer erscheint enger und vertrauter als die zu 

Brod. Dies wird ersichtlich an der Art der Sprache und der Behandlung der Themen. 

" Friedrich Torberg an Max Brod. In: Torberg, 1981. S. 61. 
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Wahrend Torberg gegeniiber Brod einen distanziert respektvollen Ton anschlagt, 

wahlt er in Briefen an Politzer einen vertraulicheren Modus und verleiht seinen 

Ansichten direkt Ausdruck. Torberg verwendet in seiner Korrespondenz damit 

unterschiedliche sprachliche Register, die die Verschiedenheit seiner sozialen 

Kontakte markieren. Fiir Torberg stellte Brod eine Autoritat dar, mit Politzer hingegen 

verband ihn FreundschaA. 

Gegeniiber Politzer gibt Torberg seiner Abneigung gegeniiber rein politisch 

motivierten Zionisten unverbliimt Ausdruck. So zitiert er sich selbst, als er Politzer 

seine Reaktion auf eine Kibbuz-Diskussion mitteilt, in der er es um die Frage der 

Rache geht. Die Kibbuzmitglieder batten das Problem seiner Novelle Mem (f/e 

nicht erkannt. Sie hielten es fur selbstverstandlich, dass die Figur Aschkenasy 

sich zur Wehr setzte und schoss. Torbergs Reaktion lautete: „Bauem, Bomberpiloten 

und Boxweltmeister haben wir schon genug; es wird langsam Zeit, dass wir uns 

wieder ein bisschen mit den Biichem beschaftigen."'^^ 

Die Problematik, mit der er sich auseinandersetzt, stellt er in Briefen an 

Politzer bildhaAer und direkter dar als in Briefen an Brod. Er schreibt iiber die 

„Anweisungen unserer Eltem und verantwortlichen Aufseher, uns auf 

,yReligionsbekenntnis: mosaisch" zu beschranken", diese seien ihm „falsch und feig 

und unappetitlich und gef^l ich" vorgekommen. Es sei aber „ganz genau so 

gefahrlich..., aus dem Judentum, wie zuvor „nur eine Religion", jetzt „nur eine 

Nation" machen zu wollen.'*" Mit ausdrucksstarken A(^ektiven gibt Torberg dem 

BrieQ)artner deutlich seine Meinung zu verstehen. Im Umgang mit Brod druckt sich 

Torberg zurUckhaltender und gewahlter aus. Torbergs Sprachverhalten dokumentiert 

durch unterschiedliche Wortwahl und Satzbau die Verschiedenheit der Beziehungen 

zu den beiden BrieQ)artnem. Gegeniiber Politzer verwendet Torberg einen 

einfacheren Satzbau und eine individuellere Wortwahl, die wiederum auf gemeinsame 

Friedrich Torberg an Heinz Politzer. In: Torberg, 1981. S. 292-296. 
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Erfahrungen schlieBen lassen. Bei Brod bemiiht er sich um eine klare Ausdrucksweise 

und erlautert Themen ausfuhrlicher."^ 

Im Gegensatz zu Brod war Politzer mit der Tatsache, in Palastina zu leben, 

nicht zu&ieden. Er weist Torberg auf die schwierigen Lebensumstande im 

palastinensischen Exil hin: „Kommen Sie her, Torberg, versuchen Sie's, aber 

kommen Sie nicht als Tourist! Nur wenn Sie dem Leben hier wirklich auf Verderb 

ausgeliefert sind, so wie wir, auf Jahre, ohne die Hofhung des Entrinnens, werden Sie 

den GrifTum ihre Kehle er&hren."'*^ 

Torberg zeigt sich gegeniiber Brod sehr positiv iiber einen moglichen 

Paiastinaaufenthalt und macht die Umstande dafur verantwortlich, dass ein solcher 

Besuch nicht zustande kommt: „Es wird immer dringlicher, dass ich an die Quelle 

komme, um mich vollzupumpen. Nur sind die praktischen Aussichten fiir eine solche 

Reise seit meinem letzten Brief um nichts rosiger geworden, weder im allgemeinen, 

noch was meine personlichen Umstande betrifA."'̂ ^ 

An Politzer schreibt Torberg hingegen iiber die Tatsache, dass er Palastina 

nicht kenne, dass er diesem Umstand, begreiflicherweise, nicht die Wichtigkeit 

beimessen mochte" wie Politzer dies tue/^ 

Allerdings halt er Palastina fur „die einzige Position, die wir auf dieser Welt 

beziehen konnen, nicht die beste, sondem gmz/ge, „Und ich bin der 

Meinung, dass wir ohne Palastina nicht iiberleben konnen."'*^ Er fiigt dieser AuBerung 

eine Relativierung an: „Das heiBt das alle Juden nach Pal&stina gehen sollten."^^ 

Torberg nimmt von einem Ubersiedeln nach Palastina Abstand und teilt diesen beiden 

BrieQ)artnem mit. Gegeniiber Politzer druckt er dies offener aus, bei Brod wahlt er 

Er schreckt auch nicht davor zurilck, Politzers literarische Arbeit deutlich zu kritisieren: „Auch bitte 
ich dringend um AuskunA, warum von Ihren beiden Gedichten in der , Rundschau' das zweite um so 
vieles schOner ist als das erste - oder ist es das nicht?" Friedrich Torberg an Heinz Politzer. In: Ebd. S. 
306-312. HierS. 308. 
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zunickhaltendere Formulieamgen. Dahinter steht vermutlich der Wimsch, Brods 

Vorstellimgen entsprechen zu wollen. Torberg liegt viel daran, die Verbundenheit mit 

dem ,J^reimd und Lehrer"^' zu bewahren und stellt deshalb in den Briefen an Brod 

seine zionistische Grundhaltung heraus. In der Korrespondenz mit Politzer zeigt sich 

eine differenziertere Haltung zu diesem Thema, die sich auch in einem weniger 

fbrmellen Sprachgebrauch manifestiert. Das Verwenden unterschiedlicher 

sprachlicher Register geschieht hier im Hinblick auf die unterschiedlichen 

Beziehungen. Die Briefb an Brod sind korrekt und hoflich, die Schreiben an Politzer 

hingegen direkter und oGbner. 

Mit dem Gebrauch unterschiedlicher sprachlicher Komponenten, entsteht auch 

eine Nuancierung in der jiidischen Identitat, die Torberg konstruiert. Torberg stellt 

sich selbst in seinen Texten als iiberzeugter, religios motivierter Zionist dar. Damit 

stoBt er bei Brod, der selbst engagierter Zionist ist und konsequenterweise in Palastina 

lebt, auf Wohlwollen. Mit seinem Bekeimtnis zu den gemeinsamen Zielen erlangt er 

die Anerkennung seines Mentors, die fur ihn sehr wichtig ist. Torbergs Einsatz fur den 

Zionismus endet bei der Vorstellung, selbst nach Palastina iibersiedehi zu miissen. 

Seine Briefe an seinen Freund Politzer, in denen er sich unbefangen und ehrlich 

mitteilen konnte, dokumentieren deutlich diese Grenzziehung. 

In einem spateren Brief an Brod vom 21.01.1947 greift Torberg eine 

zionistische Vereinigung an, das Dabei 

handelte es sich um eine in Amerika gegriindete, politisch motivierte Organisation, 

die eine unabhangige hebraische Nation aufbauen wollte. Sie setzte sich fiir die 

jiidische Besiedelung Palastinas ein und unterstiitzte den Widerstand gegen die pro-

arabische WeiBbuchpolitik GroBbritaimiens.^^ Torberg lehnte diese politische 

Vereinigung ab, weil sie nicht aus religiosen Grunden, sondem aus politischen 

handelte und fur seinen Geschmack dabei auch zu aggressiv vorging. Das 

so Torberg, propagiere eine Flucht aus dem Judentum in die hebraische 

Nation. Nach Torbergs Meinung sei es aber der gemeinsame Glaube, der das jiidische 

Friedrich Torberg an Max Brod. In: Ebd. S. 57. 
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Volk verbinde. Dieser konne imd diirfb nicht durch erne atheistische, rein politische 

Idee ersetzt werden. 

Torberg diskutiert in seinen Briefen Uberzeugungen, die im jiidischen Diskurs 

im Amerika der vierziger Jahre erortert wurden. Er stimmte weder mit 

linksgerichteten Uberzeugungen, wie dem Stalin-Mythos, noch mit politisch 

konservativen Parteien, wie dem iiberein. Dazu schrieb er: 

,,Kommt Ihnen das alles nicht vollig abstrus vor und wie aus einer andem Welt? Aber 

es ist die Welt, in der ich seit nimmehr sechs Jahren lebe, die Welt des amerikanischen 

(beileibe nicht nur des neu immigrierten) Judentums."^" Das amerikanische Judentum 

umfasste zu Beginn der vierziger Jahre zwischen vier imd fiinf Millionen Menschen. 

Wie der ehemalige amerikanische Generalkonsul in Jerusalem, Evan H. Wilson 

angibt, gab es zahlreiche jiidische Verbande, die zum Teil vollig unterschiedliche 

politische Einstellungen vertraten. 

American Jews enjoyed an influence in politics out of proportion to their 
numbers because they were concentrated in a small number of key cities and 
states. They were highly organized and were active participants in a variety of 
causes but traditionally had not shown much enthusiasm for Zionism/'* 

Nach Wilson waren die Mitgliederzahlen zionistischer Gruppen in Amerika von 

150'000 im Jahre 1918 auf 50'000 im Jahre 1938 gesunken. Durch antisemitische 

Tendenzen in Amerika und die WeiBbuchpolitik GroGbritanniens sei der Zionismus 

aber wieder popularer geworden und die Zahl der in Verbanden registrierten Zionisten 

im Jahre 1942 auf ISO'OOO angestiegen/^ 

Torberg sah seine eigenen zionistischen Vorstellungen von keiner jiidischen 

Partei Amerikas vertreten, solidarisierte sich demzufblge auch in seiner 

Korrespondenz mit keiner bestimmten Gruppe. Gegeniiber Brod betont er, dass er die 

Vertreter der verschiedenen Richtungen fur unglaubwiirdig halte und keine andere 

jiidische Einstellung auBer seiner eigenen gelten lassen korme. Seiner Meinung nach 

stagniere die zionistische Diskussion in Amerika auf einer abstrakten Ebene. 

Friedrich Torberg an Max Brod. In: Torberg, 198]. S. 64. 

^ Evan M. Wilson. //ow (7..̂ . Ca/Mg /o /(ecogwfze Afoe/. Stanford: Hoover 
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Amerikanische Juden gaben nicht ohne weiteres ihre amerikanische 

StaatsbiirgerschaA auf, um nach Palastina auszuwandem. Es handele sich um einen 

,,hohlen Larm", der um das Problem der Besiedlung Palastinas gemacht wiirde. Eine 

Losung gebe es ohnehin nicht/^ 

Torberg beklagt in diesem Zusammenhang, dass es sich bei den von ihm stark 

kritisierten amerikanischen Juden um die „Welt der einzigen substantiellen Galut̂ ,̂ 

die noch existiert,"^^ handelt. Mit dieser Bemerkung zielt er auf den Verlust der 

lebendigen jiidischen Kultur Mitteleuropas, den er betrauert. Diese Trauer verband ihn 

mit Brod. In Bezug auf sein judisches Leben nimmt Torberg Brod als „Quelle" wahr, 

die er aufsuchen wolle, um sich „voll zu pumpen"/^ Brod war damit nicht nur eine 

Lehrerfigur, ihm wird von Torberg auch die Fahigkeit zugesprochen, die richtige 

Lehre und Kraft zu vermitteln. Torberg sieht sich als Jiinger Brods, wenn er schreibt, 

dass er selbst in seinen Kontakten zu anderen Juden als Trostspender fimgiere. 

Prinzipiell vertrat Torberg, trotz seiner selbstbewussten Haltung zu seinem 

personlichen Judesein, eine pessimistische Einstellung, was die Gegenwart und 

Zukunfl: des Judentums generell betraf. Diese Position anderte er nicht mehr, sondem 

sie verstarkte sich sogar mit zunehmendem Alter, so dass er sich am Ende seines 

Lebens als den letzten jiidischen deutschsprachigen Schriftsteller betrachtete. 

Torberg greift in seinen Briefen immer wieder grundsatzliche religiose Fragen 

auf und reflektiert dariiber, so auch mit dem Kaplan Osterreicher. Der Weltgeistliche 

hatte ihn um eine Stellungnahme zu den Thesen Schalom Aschs gebeten. Asch hatte 

eine „Epistle to the Christians" verfasst, Osterreicher eine Antwort darauf „Epistle to 

Schalom Asch". Torberg distanziert sich in seinem Schreiben von Asch und halt ihn 

nicht filr einen anerkaimten Reprasentanten des Judentums. Torbergs Ausfiihrungen 

lassen ein Bild seiner Einschatzung des Verhaltnisses zwischen Juden und Christen 

entstehen. Er konstatiert, dass Stalin als Feind beider Religionen einzustufen sei und 

Friedrich Torberg an Max Brod. In: Torberg, 1981. S. 65. 

Der BegrifF „Galut" bezeichnet das Leben auBerhalb PalWinas. 
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kritisiert, wie auch schon im Briefwechsel mit Brod, den Sowjet-Mythos, dem viele 

Juden erlegen seien.^^ 

Bei dem hier betrachteten Brief Torbergs an den Kaplan handelt es sich um 

den Teil einer Kommunikation aus dem ofGziellen Bereich. Der Geistliche bittet 

Torberg in seiner Funktion als jiidischem SchriAsteller imd Joumalisten um eine 

Stellungnahme zu einem religios-politischen Thema. Das heiBt, die 

Kommunikationspartner stehen in einem ofRziellen, durch die Publikation des Briefes 

sogar offentlichen Verhaltnis. Die bestehenden Regeln des Verhaltens sind im 

oHiziellen Bereich weitaus verbindlicher als im privaten Bereich.^' Daraus ergeben 

sich spezifische sprachliche und kommunikative Muster, die den Brieftext 

kennzeichnen. Thematisch beschaAigt sich Torberg darin mit Fragen jiidischen 

Lebens, iiber die er sich auch mit anderen Personen brieflich austauscht. Seine 

zionistische und antikommunistische Haltung legt er darin jeweils offen dar. 

Variationen gibt es jedoch bei der thematischen Entfaltung und der sprachlichen 

Gestaltung. 

Torberg sieht sich selbst als oGentlichen Reprasentanten osterreichischer 

Juden, er kennt jedoch auch die Grenzen seiner theologischen Kompetenz, auf die er 

den Kaplan hinweist: 

und meine theologische Bildung reicht nicht aus, um zu untersuchen, wie 

weit die jiidische Berechtigung besteht, sich auf Vatersiinden auszureden, 

Auch wenn seine Grundhaltung religios gepragt ist, will er sich selbst nicht als 

religidsen Juden bezeichnen: 

„Dass ich mich auf Grund der Anschauungen, die ich Ihnen im Vorstehenden 

angedeutet habe, bereits fur einen „religiosen Juden" halten darf̂  wage ich nicht zu 

behaupten."^^ 

Auch in seinem Brief an Brod vom 21.04.1947 thematisiert Torberg das 

Verhaltnis des Judentums zur christlichen Religion. Er greiA dabei Punkte auf, die 

^ Vgl. Friedrich Torberg an Kaplan Johannes Osterreicher. In Torberg 1981. S. 276. 

Vgl. Klaus Brinker. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2001. S. 140. 
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Brod in seiner Korrespondenz ansprach. So vertrat Brod eine negative Einstellung 

zum Christentum allgemein und zum Katholizismus im Besonderen, weil das 

Christentum aggressiv versuche, Juden zur Taufe zu bewegen. Torberg hingegen sah 

das Hauptproblem nicht im Antagonismus zwischen Jnden und Katholiken. Es liege 

vielmehr in der „atheistischen Bedrohung", der beide Seiten ausgesetzt seien. So habe 

der „atheistisch gepragte Kommunismus mittlerweile die Funktion der Taufe 

ubemommen", das heiGt, dass Juden sich seiner Meinung nach eher vom Judentum 

abwendeten, um Kommunisten zu werden als Christen. Torberg wollte einen 

„Wafknstillstand" einhalten, allerdings nur mit der Kirche. „Katholisierenden Juden" 

begegnete er mit Misstrauen. Auch in diesem Brief vermittelt er seinen eigenen 

Standpunkt, indem er sich von anderen Vorstellungen distanziert. Bildreich fuhrt er 

aus, dass er im Entscheidungsfall „seine Zelte lieber in Rom als in Moskau" 

aufschliige. Dort blieben sie auch seine Zelte, „die Zelte Jakobs und die Wohnungen 

Israels", er konnte dort ein religiOser Mensch bleiben und sich auf seine eigene 

jiidische Tradition berufen. Die Feststellung, dass er eher dem Christentum, das er 

insgesamt sehr kritisch beurteilt, beigetreten ware, als Kommunist zu werden, 

dokumentiert auch Torbergs tief verwurzelten Antikommunismus. Prinzipiell sah 

Torberg es als Gliick an, Jude zu sein, das heiBt der „Haushermfamilie" anzugehoren 

und nicht „AAermieter", das heiBt Christ, sein zu miissen.̂ '^ 

Er auBerte damit ein ofknes Bekenntnis zum Judentum.Torberg ist 

iiberzeugt, dass nicht der Christ „sein Haus in Brand zu stecken droht", sondem der 

„Wilde, welcher an den Mauem tobt", womit er einen personiHzierten Kommunismus 

meint.^^ Torbergs Antikommunismus, der sich vor allem in seinem spateren 

publizistischen Wirken im Nachkriegsosterreich zeigte, war demnach eng mit der 

Vorstellung verknupft, dass der Kommunismus eine Bedrohung fbr das Judentum sei. 

^ Vgl. ebd. S. 67. 

In einem Antwortbrief drilckt Brod eine sehr ahnliche Vorstellung aus: „Das Judentum ist die 
klassische Linie, das Christentum die romantische Abweichung." Darauf antwortet Torberg, dass diese 
Formulierung „alles aussagt, was auszusagen ist So weit sind wir also einer Meinung, oder besser: 
ich bin der Ihren." (Torberg, 1981. S. 67 und S. 70). 
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Generell argumentierte er gegen Kommunismus und Nazismus, die er als totalitare 

Systeme sah und deshalb gleich beurteilte, aus seiner jiidischen Position heraus: 

Uberfliissig zu sagen, dass ich auf dieser Gleichsetzung von Nazismus imd 
Kommimismus beharre nicht obwohl, sondem we/Z ich Jude bin, und zwar tue 
ich das gleich aus zwez jiidischen Motiven; erstens aus einem aufs Judentum 
bezogenen: indem namlich jener famose „Endzweck" des Kommunismus [...] 
den Fortbestand jeglichen Judentums nicht minder radikal ausschlosse, als der 
Nazismus; und zweitens aus einem auf die Umwelt bezogenen: indem namlich 
jeder wohlgesinnte Nichljude mir sonst vorwerkn diirfte, dass ich gegen Hitler 
nichts einzuwenden hatte als seinen Antisemitismus.^^ 

Der Begriff „totalitar" entstand nach dem ersten Weltkrieg in Italien: Mussolini 

beschrieb damit die von ihm entwickelte faschistische Herrschafitsfbrm in den 

dreiBiger Jahren als positives Ziel. Italienische Antifaschisten bezeichneten mit 

„totalitar" die Regierung ihres Landes und iibten damit scharfe Kritik an ihrer Politik. 

In wissenschafUichen Auseinandersetzungen wurden seither in Europa Merkmale 

totalitarer Herrschaft untersucht und unter der Bezeichnung „Totalitarismus" 

zusammengefasst.^^ Eine weithin anerkannte Definition liefert Georg Friedmann 

Friedrich, der als Kennzeichen des Totalitarismus eine totalitare Ideologic, ein 

Einparteiensystem, das einer Person untersteht, eine organisierte Geheimpolizei und 

die Kontrolle iiber Medien, verfiigbare Waffen und okonomische Ressourcen 

benennt.^^ Ein totalitarer Staat sei antidemokratisch, da er keine Autonomic in den 

Gebieten der WissenschaA, Religion oder Kunst zulasse und eine „ideologische 

Gleichschaltung" anstrebe, die das kulturelle, soziale und wirtschaAliche Leben einer 

GesellschaA umfasse/'^ Durch polemischen Missbrauch vor allem in der Zeit des 

Kalten Krieges und durch sich verzweigende Totalitarismustheorien hat der Begriff 

allerdings an Brauchbarkeit verloren und unzulassigen Gleichsetzungen Vorschub 

geleistet. Als kleinster gemeinsamer Neimer der BegriGsbestimmung gelten heute die 

Merkmale: umfassende Weltanschauung und ihre Durchsetzung mit Mitteln des 

Friedrich Torberg an Max Brod. In: Torberg, 1981. S. 71. 

^ Vgl. m Bd. 22. Mannheim: Brockhaus, 1993. S. 2 6 8 - 2 6 9 . 
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Polizeistaats, gelenkte WirtschaA, EinparteienherrschaA, Zensur imd 

Waifenmonopol. ̂ ' 

Wie Friedrich Torberg bezeichneten auch andere Kritiker in den funfziger 

Jahren den deutschen Nationalsozialismus und den Kommunismus gleichermaBen als 

totalitare Systeme. In ihrem 1951 in den USA erschienen Werk q/ 

analysiert Hannah Arendt Entstehungsbedingimgen und Elemente des 

totalitaren Staates. Diesen sieht sie ebenso wie Torberg in Nazideutschland imd in der 

Sowjetunion unter Stalin verwirklicht. Arendt argumentiert aus jiidischer Perspektive: 

Sie betrachtet den Antisemitismus als ein wesentliches Element in der Entstehimg des 

Totalitarismns. Totalitare Staaten bekampAen gesellschaftliche Heterogenitat 

zngunsten einer bestimmten Elite. Arendt zuiblge hatten Juden im 19. Jahrhundert 

einen Exotenstatus gehabt und in der vom „Wertezerfkll bedrohten Gesellschaft" dazu 

beigetragen, eine gewisse Leere zu vertreiben. Sie hatten ein „Laster" dargestellt, das 

in der gleichgeschalteten Gesellschaft des Nationalsozialismus keinen Platz mehr 

hatte und deswegen bekampA wurde.̂ ^ Nach der Ansicht Torbergs und Arendts sind 

totalit&re Systeme per Definition antisemitisch gepragt. Kritiker von Arendts 

wandten allerdings ein, dass Arendt, die den Nationalsozialismus 

im Verhaltnis zum stalinistischen Russland untersuchte, sich zuwenig mit dem 

Stalinismus und der russischen Geschichte befasst habe. 

Ebenso wie Arendt geht Torberg auf beide Systeme ein, die ich jedoch 

tatsachlich nur in Grenzen fur vergleichbar halte: Auch werm es sich bei beiden 

Staaten um totalitare und antisemitische Systeme handelt und Hitler und Stalin beide 

Diktatoren waren, ist das AusmaG der systematischen Verfblgimg und Ermordung der 

Juden unter den Nationalsozialisten mit den Judenverfblgungen im stalinistischen 

Russland schwer zu vergleichen. 

Im Vorwort zur deutschen Erstausgabe schreibt Arendt: „Das Buch handelt 

von den Urspriingen und Elementen der totalen Herrschaft, wie wir sie als eine, wie 

ich glaube, neue „Staatsfbrm" im Dritten Reich und in dem bolschewistischen Regime 

Vgl. Brockhaus-EnzyklopSdie, 1993. S. 269. 

Vgl. Gleichauf, 2000. S. 56. 

47 



kennen gelemt haben."^^ Die ideologischen Urspriinge beider Staaten lassen sich 

natiirlich parallel untersuchen und weisen mit Sicherheit strukturelle Ahnlichkeiten 

auf. In Bezug auf den Antisemitismus bleibt die organisierte Vemichtung jiidischen 

Lebens durch Hitler jedoch ein kaum vergleichbares Einzelphanomen in der 

Geschichte Europas. 

Die Gleichsetzung mit dem Nationalsozialismus zeigt, dass Torberg auch in 

diesem Kontext eine extrem ablehnende Position gegeniiber dem Kommimismus 

bezog. Brod hingegen vertrat die Ansicht, dass der Kommunismiis, wie das Judentum, 

eine messianische Komponente hat und seine Zielvorstellung sich von der der 

Nazifaschisten drastisch unterscheidet. In einem Brief an Torberg vom 06.05.1947 

preist Brod die „Taten imd Gesinnungen der wirklich auMchtigen Kommunisten"^" ,̂ 

die den Endzweck erkennen lassen, obwohl dieser im allgemeinen mit untauglichen 

Mittein angestrebt werde.̂ ^ Torbergs Antwort anf die Meinung seines Mentors zeigt 

wiederum seine Ablehnung totalitarer Systeme. Er spricht sich gegen den 

Kommunismus aus, weil dieser in letzter Konsequenz Juden ausschlieBe und 

diskriminiere. Torberg kritisiert nicht nur den Kommunismus an sich, sondem auch 

Juden, die sich ihm anschlossen. Zwar bewertet er zum Beispiel die Kibbuzim des 

Hashomer Hazair als ein bewundemswertes Experiment, er halt sie jedoch fiir 

gefahrlich, wenn deren Mitglieder iiber das Land bestimmen konnten: „Aber Gott 

(und ich meine: Gott) sei uns gnadig, wenn die zur Macht kommen."^^ Torberg erhebt 

gegen einen kommunistischen Zionismus, der damit auch atheistisch ist, vehement 

Einspruch. Sich selbst charakterisiert er als Sozialisten, allerdings nicht „marxistischer 

Pragung".^^ 

Aus der im Vorangegangenen durchgefiihrten Analyse von Torbergs Briefen 

geht hervor, dass Torberg sich als selbstbewusster Jude darstellt, dessen Jiidischsein 

einen wichtigen Teil seiner Identitat ausmachte. Er sah sich selbst in einer jiidischen 

" Ebd. S. 69. 
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Tradition, lehnte jede Form der Assimilation ab iind wollte als Jude wahrgenommen 

werden. Die Situation des Exils brachte fiir ihn keine prinzipielle Infragestellung der 

jiidischen Identitat mit sich. In der Auseinandersetzung mit Brod, der fiir Torberg eine 

jiidische Autoritat verkorpert, versucht Torberg jedoch in dieser schwierigen 

Lebensphase, die Elemente seines Jiidischseins zu stabilisieren. Wie gezeigt wurde, 

spricht er sich dabei vehement gegen von anderen Juden gev^ahlte Lebensfbrmen aus, 

die seinen Vorstellungen zuwiderliefen, vyie den Kommunismus, einen rein 

politischen Zionismus und Atheismus. Im Hinblick auf die Bildung einer jiidischen 

Identitat liegt darin eine besondere Problematik, wie Jonathan Webber leststellt: 

The nature of Jewish identity has also been governed by the Jewish image of 
the outside world, and this has also had two faces: the non-Jewish world, 
whose ways were at least in theory not for imitation; and the world of other 
Jews whose ways were diflbrent and therefore also not for imitation/^ 

Torberg entwickelt eine eigene jiidische Identitat aus der Abgrenzung seiner Person 

von zwei Bereichen: der nicht-jiidischen Welt, der er nicht angehort, und seiner 

jiidischen Umgebung, der er sich in vielen Fallen aus ideologischen Griinden nicht 

zugehorig fuhlt. Diese Haltung entspricht der Theorie der Differenz, die Silberstein 

fblgendermaAen erklart: 

The concept of the Other is basic to the revised interpretations of cultural 
identity. According to these theories, we form our sense of self^ our identity, in 
relation to Others over and against whom we define ourselves. Thus, in order 
to understand identity, both individual and group, we must attend to the Others 
over and against whom the self is positioned, constructed, constituted.^^ 

Die dauemde Auseinandersetzung Torbergs mit unterschiedlichen jiidischen Ansatzen 

diente auch seiner eigenen Identitatsbildung. Durch Unterscheidung von anderen 

arbeitete er eine eigene Position heraus, er konstruierte und konsolidierte so seine 

jiidische Identitat. 

Diese thematisiert er auch in der Korrespondenz mit Gershom Scholem, in der 

Torberg das Fundament, auf dem er sein Jiidischsein gegriindet sieht, erlautert. In 

einem Schreiben vom 24. Marz 1974 bittet Torberg Scholem um den Text zu dessen 

Jonathan Webber (Hg.). MoakrM Vew/fA m Ewrope. London/Washington: Littman 
Library of Jewish Civilization, 1994. S.74. 
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Vortrag „Uber die Situation der jiidischen Theologie'% der im Osterreichischen 

Rundfunk gesendet worden war. Torberg plante einen Vortrag iiber Karl Kraus zu 

schreiben, in dem er dessen Beziehung zur Sprache als eines seiner jiidischen 

Merkmale darstellen wollte.^^ Torberg zeigt sich „6sziniert" von Scholems Thesen 

eines „bildlosen Gottes", der „Unanschanlichkeit der Welt" und der „darans 

resultierenden Hinwendung alien judischen Denkens zum Wort und zur Sprache".^' 

Torberg teilt Scholems Auffassung, dass fur einen Juden „die Schopfimg schlechthin 

besteht."^^ Dementsprechend fblgert Torberg auch in seinem Vortrag: 

„Das eigentlich Jiidische an Karl Kraus ist seine Wortglaubigkeit."^" 

Torberg sieht in Kraus ein groBes Vorbild, er teilt dessen AuGassung eines 

strengen und bewussten Umgangs mit der Sprache. Diese Sprachpflege stellt fur 

Torberg nicht nur ein verbindendes kulturelles Element dar, sondem wird zum 

wesentlichen identitatsstiftenden Attribut, das beiden als Juden gemeinsam ist. 

Es lasst sich feststellen, dass Torberg in seiner Korrespondenz iiber jiidische 

Themen generell eine argumentative Themenentfaltung entwickelt. Er erklart seine 

Einstellungen und belegt sie mit Erfahrungen und auch mit Anekdoten. Gegeniiber 

einigen Briefpartnem, wie Max Brod , Gershom Scholem und dem Kaplan 

Osterreicher schreibt er sachbetonter, in der Korrespondenz mit Heinz Politzer, mit 

dem er einen vertrauteren Umgang pflegt, hingegen meinungsbetonter. Bei den 

Briefen der ersten Gruppe verfahrt er nach rational iiberzeugenden sprachlichen 

Mustem, im zweiten Fall eher persuasiv iiberredend. Die Selbstdarstellung, die 

Torberg in seinen Briefen betreibt, erweist sich inhaltlich als konstant. Er integriert 

jedoch Nuancen, die auf eine dynamische Anpassung an seinen jeweiligen 

Briefpartner schlieAen lassen. In seiner Argumentationen, jiidische Fragen betreffend, 

bleibt er bestandig. Die unterschiedliche Komposition sprachlicher Elemente dient 

ihm dazu, sich in diversen gesellschaftlichen Kontexten normgerecht zu verhalten. Er 

passt sich somit den Regeln der jiidischen Diskurse, an denen er teilnimmt, an. 

^ Vgl. Friedrich Torberg an Gershom Scholem. In: Torberg, 1981. S. 349. 

Ebd. S. 348. 

Friedrich Torberg. Fore/MgeMO/MTMeM w/e /cA 6m. D/c/z/er, DeMXgfM MUnchen: 
Langen-Mtlller, 1991. S. 92. 
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Rel ig ios i ta t 

Eine wichtige Frage im Hinblick auf Torbergs jiidische Identitat ist, ob er ein 

religioser Jude war oder nicht. Torbergs Nachlassverwalter David Axmann erklart, er 

sei kein religioser Jude im engeren Sinne, sondem ein Bekenntnisjude gewesen. Nach 

Axmanns Einschatzung war Torberg aber grundsatzlich ein religioser Mensch, 

freilich nicht im Sinne einer von konfessionellen Glaubensinhalten und -regeln 
gepragten Religiositat. Er lebte nicht als gesetzestreuer, alle Gebote 
befblgender nnd alle VorschriAen erfullender Jude; aber er war -
wahrscheinlich nicht immer mit derselben Intensitat — gl&ubig, insofem man 
Glaube definiert als den Herzenswunsch, dass das Leben einen zeitlosen Sinn 
habe.^'^ 

Torberg war demnach kein praktizierender Jude und fuhrte auch Zuhause kein 

religioses Leben. In einem Brief an eine Schwester aus einem kontemplativen Orden, 

deren Name unerwahnt bleibt, schreibt Torberg, dass er keinen Seder Abend feiere, 

„schon seit vielen Jahren nicht mehr. Dazu bediirAe es eines jiidischen 

Familienlebens, entweder in der eigenen Familie oder in einer befreundeten, und mir 

mangelt's an beidem."^^ Torberg rechtfertigt sich dafur, dass er diesen Teil der 

jiidischen Religion nicht ausiiben kann, mit der Tatsache, dass er mit keinen religidsen 

Juden naher bekannt sei. Der Grund hierfiir kdnnte in der Situation in Wien nach 1945 

liegen. Es gab nur wenige Juden, die den Holocaust iiberlebt hatten oder aus dem Exil 

zuruckkamen: Die Israelitische Kultusgemeinde in Wien zahlte im Jahre 1952 nur 970 

Mitglieder.^^ 

Axmann bezeichnet Torberg als „glaubigen Menschen". Torbergs Warten auf 

die Ankunft des Messias, das er in einem Brief an den an einer amerikanischen 

Universitat unterrichtenden Kaplan Johannes Osterreicher bestatigt, deutet Axmann 

als Hinweis auf eine „zutiefst jiidische Glaubigkeit". Torberg habe sich zum Glauben 

Ebd. 

^ Axmann, 1988. S. 151. 

Torberg, 1981. S. 379. 

Vgl. HelgaEmbacher. Wien: Picus, 1995. S. 101. 
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der Vater und zum Judentum als GlaubensgemeinschaA bekannt. Er sei allerdings 

kein grundlicher Kenner der jiidischen Religionsgeschichte gewesen und babe von 

den liturgischen Gebrauchen wenig mehr als die notwendigsten gekannt. Seine 

Kenntnisse der hebraischen Sprache seien ebenfalls gering gewesen.^^ 

Wie aus Axmanns Ausfuhrungen zu ersehen ist, zeigte sich Torbergs jiidische 

Religiositat nicht im Einhalten religiGser VorscbriAen und im Ausiiben religioser 

Praktiken. Es handelte sich vielmehr um eine private Glaubigkeit, die unabhangig von 

einer jiidischen GemeinschaA existierte. Torbergs Bindung an das Judentum war eher 

kultureller als religioser Natur. Trotzdem erorterte er in seinen Briefen haufig Fragen 

des jiidischen Lebens und Glaubens, so diskutierte er mit dem Kaplan Osterreicher 

iiber die Frage, inwieweit in der katholischen Kirche Antisemitismus existiere.^^ Mit 

der Ordensschwester debattierte er iiber das jiidische Erbe im christlichen Glauben^^ 

und gegeniiber Heinz Politzer betonte er, wie „tief und sicher und feist" er in seinen 

, jiidischen Uberzeugungen ruhe." '̂̂  Er stand so in Auseinandersetzung mit 

Glaubens6agen und zeigte deutlich sein Interesse an der religiosen Seite des 

Judentums. 

R u c k k e h r n a c h W i e n 

Torberg kehrte 1951 aus dem Exil nach Wien zuriick und machte sich nach kurzer 

Zeit einen Namen als Theaterkritiker und Journalist fur die Zeitung 

und den Radiosender Er war Griinder und Herausgeber des 

Kulturmagazins FORVM, ein Publikationsorgan des „Kongresses fur die Freiheit der 

Kultur" (CCF).^' Diese 1950 gegriindete Institution unterhielt Agenturen und 

^^Vgl. Axmann, 1988. S. 151. 

Torberg, 1981. S. 275 -279. 

Ebd. S. 371 -379. 

^ Ebd. S. 290. 

Wie Michael Hochgeschwender schreibt, war der englische Name „Congress for Cultural Freedom" 
im internationalen Bereich gebrSuchlich. In Deutschland nannte sich der CCF zwischen 1950 und 1952 
„Kongress Olr kulturelle Freiheit", danach „Kongress fUr die Freiheit der Kultur". (Vgl. Michael 
Hochgeschwender. Fz-e/AezY m c/er Oer FrefAefY (/zg DewffcAgM. 
Miinchen: Oldenburg, 1998. S. 17.) 
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ZeitschriAen in verschiedenen Landem Europas und wurde wahrend der Zeit des 

Kalten Krieges vom US-amerikanischen Geheimdienst CIA Gnanziert.̂ ^ Nach 

Hochgeschwender bestand die Organisation vorwiegend aus linksliberalen und 

sozialdemokratischen Intellektuellen, der so genannten „non-Communist Left". Dir 

Ziel war es, „die US-amerikanische und europaische [...] Linke gegen die Einflusse 

kommunistischer Infiltration zu immunisieren."^^ 

Torberg betrachtete das FORVM als „offizielles Kongressorgan des deutschen 

Sprachraumes" '̂̂ , obgleich eine deutsche Schwesterzeitung, der existierte. Er 

gait als der „weitaus radikalste Antikommunist"^^ des ohnehin antikommunistischen 

CCF, weshalb es zu haufigen Auseinandersetzungen mit der Pariser Zentrale kam. Im 

Kapitel 3 dieser Arbeit wird n&her auf Torbergs Herausgeberschaft des FORVM und 

seine damit zusammenhangende Konstruktion einer politischen Identitat eingegangen. 

Das Osterreich, in das Torberg kam, zeigte sich ablehnend gegeniiber 

jiidischen Riickkehrem aus dem Exil. Wie Helga Embacher in ihrem Buch 

o/zMg beschreibt, war die Situation fur Juden, die nach 1945 nach Osterreich 

zurUckkehren wollten, sehr schwierig. Von Seiten der osterreichischen 

Nachkriegsregierung habe es keinerlei Bemiihungen gegeben, Vertriebene 

zuriickzurufen. Viktor Matejka, Wiener Stadtrat fur Kultur und Volksaufklarung, habe 

sich als einer der ganz wenigen Osterreicher dafur elngesetzt und von der 

osterreichischen Regierung verlangt, Emigranten willkommen zu heiBen. Er sei damit 

auf massiven Widerstand gestoBen. Fast die Halfte aller befragten Osterreicher sowie 

Regierungsmitglieder hatten eine negative Einstellung gegeniiber der Riickkehr von 

Exilanten gehabt. Besonders schwierig sei die Lage fiir Riickkehrwillige gewesen, die 

weder von den Alliierten noch von einer osterreichischen Partei unterstutzt wurden.̂ ^ 

^^Vgl. Tichy, 1995. S. 188. 

Hochgeschwender, 1998. S. 18 -19 . 

Vgl. ebd. S. 165. 

Ebd. S. 50. 

^ Vsl. Embacher, 1995. S. 114. 
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So ist es nicht verwunderlich, dass von den rund 130 000 Vertriebenen nur einige 

Tausend zuruckkehrten.^^ 

Noch im Exil legt Torberg in einem Brief an Hans Weigel vom 12.05.1946 

seine Meinung uber die Bedingungen fur eine Riickkehr nach Wien dar und zeigt sich 

wiederum als selbstbewusst auftretender Jude. Torberg reagiert auf eine AuBerung 

Weigels aus einem vorangegangenen Schreiben: 

Sie haben ganz recht: man soli, wenn man schon zuruckkommt, ohne 
Ressentiment kommen, man darf auch keine Prafbrenz-Vertrage erwarten, und 
man muss sogar - wie Sie es sind, und wie Sie es auch ausdriicklich gesagt 
haben - bereit sein, die Rechnung als abgeschlossen zu betrachten.[...] Ich 
betrachte also die Rechnung als abgeschlossen, auch wenn es fur mich ein 
Verlust-Abschluss ist, und ich sage, wie Sie sagen: Wir sind quitt.̂ ^ 

Weigel vertritt die Ansicht, ein aus dem Exil zuriickkommender Jude miisse iiber die 

Vergangenheit hinwegsehen konnen. Torberg ist zwar bereit, nicht aufzurechnen, 

weist aber darauf hin, dass dies einem Zugestandnis gleichkomme. Uber den „Partner 

des fiir mich ohnehin schon verlustreichen Abschlusses", namlich Osterreich, schreibt 

Torberg: 

Ich Gnde aber: er Aaf mich zu rufen. Wenn er das namlich nicht tut, so gibt er 
damit meinem seinerzeit erzwungenen Abgang (der doch angeblich ihm genau 
so aufgezwungen wurde wie mir) seine nachtragliche Billigung, und von ihm 
aus kann ich also ruhig bleiben, wo ich bin.̂ ^ 

Torberg erwartet von osterreichischer Seite einen oiEziellen Aufruf an emigrierte 

Juden, in ihre Heimat zuriickzukehren. Er fbrdert von Osterreich, dass es die 

schvyierige Situation der Vertriebenen anerkenne und Juden, die remigrieren wollten, 

Respekt entgegenbringe. Das Verhaltnis zwischen Osterreichem und Juden leidet 

nach Torbergs Ansicht am nicht ausrottbaren Antisemitismus: ..] ich halte den 

Antisemitismus fiir einen integralen Zug des osterreichischen Wesens. Er gehort so 

natiirlich zu Osterreich wie - nun eben: wie die Juden."''̂ '̂  

Vgl. ebd. S.19. 

' Friedrich Torberg an Hans Weigel. In: Torberg, 1981. S. 411. 

^Ebd. S.412. 

'°°Ebd. S.413. 
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Torberg betont eine dauemde Stabilitat des osterreichisch-jiidischen 

Verhaltnisses, einer „Symbiose", die er fiir „iiaturlich" halt: 

Dass ich, als Jude (nicht Jude - a/j) mich mein Leben lang in Wien 
zuhause fiihlen kornite, ist mir Beweis genug ftir die Naturlichkeit dieser 
Symbiose - aber es gibt noch himdert andre und objektivere Beweise, nicht 
nur fur ibre Natiirlichkeit, sondem schlechtweg fur ihre Notwendigkeit, ja ihre 
Dringlichkeit.'^' 

Torbergs jiidisches Selbstverstandnis basiert auf seinem fbsten Vertrauen in die 

Vorstellung, dass diese Symbiose unausloschlich ist und die Osterreicher ihre Juden 

brauchen: „Ich glaube in der Tat, dass die Juden eher auf Osterreich verzichten 

konnen, als Osterreich auf die Juden." Er will „als Jude zuriickkommen", weil er 

,Judisch fur keinen Gegensatz von osterreichisch" halt, „sondem fiir einen Bestandteil 

Mit seinen Aussagen beschwort er den, nach seinem Urteil, naturgemaGen 

Zusammenhalt zwischen Osterreichem und Juden. Der Grund seiner Riickkehr 

erstreckt sich nach Torbergs Argumentation somit nicht nur auf den personlichen 

Bereich, sondem legitimiert sich durch eine GesetzmaAigkeit, die seiner Meinung 

nach unabanderlich ist und der sich Osterreich nicht entziehen kann. 

Die Historikerin Evelyn Adunka sieht in den Personen Torbergs und Weigels 

zwei extreme Beispiele der, jiidisch intellektuellen Existenz im deutschen 

Sprachraum unter den Bedingungen der Zeit nach Auschwitz." Sie kontrastiert 

Weigels „Anpassung und Selbstverleugnung" mit Torbergs Position des 

„Selbstbewusstseins" und der, jiidischen Selbstverwirklichung". Im Gegensatz zu 

Weigel, der zwar immer wieder iiber das Judentum schrieb, es aber im Grunde 

ablehnte, habe Torberg sich stets positiv iiber das , jiidische Erbe" geauBert, es 

bewahrt und vertieA. 

Torberg engagierte sich in der Nachkriegszeit fur jiidische Belange, indem er 

in offentlichen Diskussionen in Rundfunk und Femsehen auftrat, zu denen er speziell 

als jiidischer Gesprachsteilnehmer eingeladen wurde. Bei diesen Gelegenheiten 

Ebd. 

'°^Ebd. S.414. 

Vgl. Evelyn Adunka. „Friedrich Torberg und Hans Weigel". In: AMZ.,Vol. 27, Nr. 3/4, 1994. S. 213-
237. Hier: S.213. 
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auRerte er sich zu „seinem imd zum Erbe des europaischen Judentums imd zum Staat 

I srae l .AuGerdem gehorte er verschiedenen jiidischen Verbanden an, wie der 

Wiener Loge B'nai Brith. 1967 fungierte er auch als Mitorganisator einer 

Bnchausstellung der B'nai Brith im Wiener Kiinstlerhaus, deren Ziel es war, Besucher 

mit der Literatur jiidischer Autoren vertraut zu machen. Er nahm auch am kulturellen 

Rahmenprogramm zur Ausstellung teil, das aus Vortragen und Lesungen bestand.'°^ 

Torberg unterstiitzte ebenfalls die Interessen der zionistischen Vereinigung „Judische 

Federation". Bei den Wahlen der Israelitischen Kultusgemeinde 1968 stellte er sich 

als Komiteemitglied zur Verfugung.'^^ ScherzhaA bezeichnete er sich selbst als „Jud 

vom Dienst", als typischen Vertreter des Judentums in der osterreichischen 

O&ntlichkeit. Von 1956 bis zu seinem Tode war Torberg Mitglied der Israelitischen 

Kultusgemeinde Wien. Nach AuskunA des Generalsekretars der Gemeinde, Herm 

Avshalom Hodik, bekleidete er keine Gemeindeamter, war aber mit der Gemeinde 

aufs Engste verbunden.'°^ Die jiidischen Institutionen, in denen Torberg mitwirkte, 

waren, so Adunka, „stolz auf ihr prominentes Mitglied" und zeigten das auch. Adunka 

zitiert dazu in ihrem Aufsatz aus einem Artikel der ZeitschriA ywcffj'cAg EcAo, der 

anlasslich der Verleihung des GroBen Osterreichischen Staatspreises an Torberg 

erschien: „Durch diesen GroBen Staatspreis fur Friedrich Torberg wird ein Werk 

geehrt, [...] dessen Wirkung nicht zuletzt auch das Ansehen der jiidischen Gemeinde, 

der unser Dichter und Autor angehort, vermehren und in alle Welt tragen wird."̂ '̂ ^ 

Torbergs offentliches Eintreten fur jiidische Belange diente den jiidischen 

Einrichtungen Wiens und wurde von diesen auch hoch geschatzt. Er schuf mit seinen 

Auftritten daruber hinaus auch eine offentliche Person Torberg, deren wesentliche 

Eigenschaft die des engagierten Juden war. Diese Konstruktion verhalf ihm zu 

Au&nerksamkeit, Anerkennung und Einfluss. 

Vgl. ebd. S.234. 

Vgl. Evelyn Adunka. v/er/e D/e yWem okr Ze/Y vow /PVJ Aewfe. Wien: 
Philo, 2000. S. 324-325. 

Ebd. S. 284. 
107 Personliche Korrespondenz mit Herrn Hodik, Marz 2002. 

^dunka, 1994. S. 234. 
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Bin wichtiges Thema fur Torberg war die „deutsch-judische Symbiose". In 

einem Brief an Max Brod schrieb er 1955: „Ich 6m ein deutsch-jiidischer 

SchriAsteller, d. h. ein in deutscher Sprache schreibender Jude, ich habe von Anfang 

an gewusst, dass ich es bin."^°^ Diese Aussage entspricht der Feststellung Jonathan 

Webbers: „Jewish identities of Jews represent only part of who they are - their Jewish 

identities also coexist with their other national, regional or local identities."'Webber 

postuliert hier eine Mehrschichtigkeit, die nicht nur fur die jiidische Identitat 

charakteristisch ist, sondem fur Minoritaten im Allgemeinen. Torberg verstand sie als 

grundlegende Eigenschaft seiner jiidischen Existenz. Dies wird deutlich in einer 1975 

gehaltenen Rede, in der er iiber „die dualistische Daseinsfbrm des Einzelnen" 

reflektiert, 

[...] der ja niemals nur Jude ist, sondem immer noch etwas anderes dazu -
Jude und Franzose, Jude und Amerikaner, ja sogar [ . . . ] Jude und Israeli. Wir 
also sind Juden und Osterreicher und ich fiir meine Person hatte noch nie die 
geringsten Schwierigkeiten, mein Judentum mit meinem Osterreichertum in 
Einklang zu bringen. Ich glaube sogar Anhaltspunkte dafur zu besitzen, dass 
keiner der beiden Teile zu kurz gekommen ist, und ich bin stolz darauf̂  mich 
in diese Kategorie einreihen zu diirfen.''' 

Torberg sah einen engen Zusammenhang zwischen seinem Jude-Sein, dem 

Kaiserreich und seiner Kultur, in der er aufgewachsen war. Fiir ihn wird das Attribut 

osterreichisch-jiidisch zu einer festen Kategorie. Damit ignoriert er die eigentliche 

Komplexitat des Verhaltnisses zwischen Juden, ihrer nationalen Zugehorigkeit und 

der nicht-jiidischen osterreichischen Bevdlkerung. Torbergs Uberzeugung 

widerspricht den oben genannten postmodemen Theorien zur Identitatsbildung, die 

nicht von einem stabilen Identitatskem ausgehen, sondem von einem fbrtlaufenden 

Prozess. Jonathan Webber fbrmuliert das Problem des jiidischen Dualismus 

fblgendermaBen: 

Dual forms of identity are by no means fixed, even in the lifetime of a single 
Jewish individual, let alone in the history of the Jews within a single country. 
[...] The fit between the Jewish world and its non-Jewdsh environment is not 

Torberg, 1981. S. 75. 

Webber, 1994. S. 8. 

Adunka, 2000. S. 32Iff. 
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only imperfect it is also unstable, subject to change variable 6om place to 
place and from one moment in time to another. 112 

Das Verhaltnis zwischen Juden und ihrer nationalen Zugehorigkeit ist demzufblge 

nicht konstant und stabil, sondem unterliegt, wie die jiidische Historic beweist, 

gesellschaAlichen und politischen Veranderungen. 

Auch die Geschichte des Landes Osterreich liefert hierzu ein gutes Beispiel: 

Nach dem Zusammenbruch der Habsburgermonarchie wurden neue Grenzen 

festgelegt, und die Erste Republik loste die Monarchic als Staatsfbrm ab; sic bestand 

bis zum Anschluss 1938. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand schlieBlich die 

Zweite Republik. Die drastischen politischen Veranderungen, alien voran der 

Nationalsozialismus, beeinflussten die Lebensbedingungen der Juden in Osterreich. 

So erschwerte, beziehungsweise verunmoglichte, die nationalistische Form des 

Antisemitismus eine Assimilation. Durch Vertreibung und Ermordung gab es nach 

dem Zweiten Weltkrieg nur wenige Juden, die den Holocaust in Osterreich iiberlebt 

hatten oder aus dem Exil zuruckkehrten. Aufgrund dieser Fakten ist es schwierig, den 

BegrifF,judisch-6sterreichisch" als Konstante zu sehen. Torberg jedoch hat eine feste 

Vorstellung von seinem osterreichisch-jiidisch-Sein. Er vertritt den Standpunkt, dass 

diese Kombination eine einmalige Verbindung darstellt und geht dabei von einem 

essentialistischen Ansatz aus. Indem er sich auf die jiidische und osterreichische 

Geschichte beruft, sie idealisiert und die Zeit zwischen 1933 und 1945 ausblendet, 

konstruiert und stabilisiert er einen wichtigen Teil seiner eigenen Identitat.^'^ 

"^Webber, 1994. S. 8. 

Wie Torberg die T\lazizeit ausblendete, das heiBt, sich mit der Rolle Osterreichs nicht wirklich 
auseinandersetzte, zeigt seine passivische Formulierung im Essay „A.E.].O.U." „Es scheint, als wSre 
Osterreich nach den Erfahrungen der sieben Jahre, die es von den insgesamt zwOlfen des 
Tausendjahrigen Reichs abgekriegt hat, herzlich froh, dass es sich aus der heimgekehrten Ostmark 
wieder in seinen vormaligen Zustand zuriickverwandeln durfte." In: Torberg, Friedrich. „A.E.I.O.U." 
In: Torberg, 1985. S. 87-91. Hier: S. 87-88. Eine sehr ahnliche Formulierung wahit er bei der 
Beschreibung Wiens: „Seit 1945 - als Wien aus den sieben Jahren, die es vom Tausendjahrigen Reich 
abbekommen hatte, wieder zu sich zurUckfand - ist es keine Zentrale mehr." In: Torberg, Friedrich. 
„Wie wait reicht Wien?" In: ebd. S. 92-96. Hier: S. 94. Er auBert sich in seinen Schriften zwar zum 
Osterreichischen Antisemitismus, ich konnte jedoch keine Auseinandersetzung Torbergs mit dem 
Austrofaschismus finden. 

Torberg realisierte natUrlich, dass Osterreich sich wandelte und reagierte darauf in seinen Texten sehr 
negativ. So kritisiert er in seinem 1968 erschienenen Essay „Wie weit reicht Wien" Veranderungen 
seiner Heimatstadt. Er schreibt, Wien sei zu einer Filiale seiner selbst geworden: „Was an dieser Filiale 
intakt, was am heutigen Wien heutig ist, hat im Grunde mit Wien nichts zu tun, kOnnte anderswo 
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Torbergs Haltmig steht im Gegensatz zu deqenigen anderer jiidischer 

SchriAsteller der Nachkriegszeit, die sich vom Judentum distanzierten imd keine 

jiidische Identitat entwickelten. Wolfgang Hildesheimer sah sein Jude-Sein als 

,^ugehorigkeit zu einer SchicksalsgemeinschaA [...] es wirA keine brennenden 

Fragen auf und stellt mich nicht vor Entscheide."^''* Jean Amery definiert in seinem 

Aufsatz „Uber Zwang und Unmoglichkeit, Jude zu sein" sich selbst als „Jude ohne 

positive Bestimmbarkeit", der als Jude mit den Juden weder Sprache, noch kulturelle 

Tradition oder Kindheitserinnerungen teilt/'^ Amdry geht soweit, sich selbst als 

„Katastrophenjuden" zu bezeichnen, der sein Jude-Sein allein durch Verfblgung und 

drohende Vemichtung wahmimmt. Wahrend Hildesheimer dem Judentum 

gleichgiiltig begegnet, wird es von Amery eindeutig negativ aufgenommen. Diese 

Positionen unterscheiden sich beide erheblich von Torbergs bewusst positiv 

aufjgefasstem jiidischen Selbstverstandnis, stellten aber, w îe der 

LiteraturwissenschaAler Dieter Lamping beschreibt, keine Ausnahme dar: „Viele 

jiidische SchriAsteller und SchriAstellerinnen der deutschen Nachkriegsliteratur hatten 

keine judische Identitat - und wollten auch keine haben."^^^ 

Martin Buber 

Als „Vorbild in seiner jiidischen Haltung"' bezeichnete Torberg den 

Religionsphilosophen Martin Buber. Beide bekannten sich zum Zionismus. Martin 

genauso intakt sein: Wohnbauten und Wohnsiedlungen, Spiel- und Sportplatze, HOhenstraBen und 
Rolltreppen, unterirdische Passagen... Aber wer wollte nach Wien kommen, um gerade das zu suchen?" 
Modemisierungen wertet er ab und argumentiert mit Beispielen aus der Musik, der Literatur, der 
Gastronomie, insbesondere mit dem Kaffeehaussterben, dass das von ihm geliebte, alte Wien 
vergangen und das neue damit nicht zu vergleichen sei. „Das Wien, an das man denkt, wenn man 
„Wien'' sagt, dieses Wien existiert nicht mehr. Ebd., S. 96. 

Wolfgang Hildesheimer. In: Hans-JUrgen Schultz (Hg.). Mem Munchen: dtv, 1986. S. 
219-229 . Hier: S.219. 

Jean Amdry. StuOgart: Klett, 1977. S. 151. 

Dieter Lamping. KoM zV? afer 20. 
GGttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1998. S. 136. Das Ablehnen einer vorgegebenen 

jiidischen Identitat bedeutet ftir die von Lamping angefuhrten SchriAsteller nicht, dass sie damit keine 
Identitat hatten. Sie schreiben sich damit vielmehr eine eigene Identitatsfbrm zu, die sich aus dieser 
Abgrenzung ergibt. 

"^Fischer, 1988. 
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Buber war 1938 nach Palastina emigriert imd blieb dort bis zu seinem Tod. Eine 

weitere wichtige Gemeinsamkeit war das Bekenntnis zur deutschen Sprache, in der 

sie sich naturgemaB eloquenter ausdrucken konnten und vertrauter fuhlten als in der 

des jeweiligen Exillandes. Buber umschrieb sein Verhaltnis zur deutschen Sprache als 

„Liebschafil:", die „ein objektives Faktum" sei."^ 

Torbergs Interesse an Bubers Werk gait vor allem den Erzahlungen der 

Chassidim, in denen die Welt des osteuropaischen Judentums nacherzahlt wurde. 

Nach Bubers Tod im Jahre 1965 veroffentliche Torberg im FORVM einen Artikel 

iiber den Philosophen „Eine Erinnerung an Martin Buber", in dem er sich selbst als 

„gelehrigen Kenner" der Chassidischen Biicher bezeichnet. Man kann vermuten, dass 

Bubers Erzahlungen der Chassidim Torberg bei der Entstehung der 

Anekdotensammlung „Die Tante Jolesch" beeinflusst haben. Buber verschafAe mit 

den chassidischen Geschichten dem Christentum einen Einblick in das Judentum 

Osteuropas. Ahnliche Ziele verfblgte auch Torberg, der die Welt des osterreichisch-

jiidischen Biirgertums von der Jahrhundertwende bis zum Anschluss in Anekdoten 

nachzeichnete. In beiden Fallen wird iiber jiidisches Leben und jiidische Kultur in 

kurzen Szenen unterhaltsam erzahlt und es soli auch ein nich^iidisches Publikum 

erreicht werden. Mit seinen Biichem gait Buber als „Introdukteur des Judentums in 

die christliche Welt"."^ Torbergs Anekdotenbande werden bis heute verlegt und in 

Deutschland und Osterreich verkauA. Das bedeutet, dass auch er jiidisches Leben 

einer vorwiegend nich^udischen GesellschaA in literarischer Form nahe bringt. 

In dem genannten, im FORVM erschienenen Artikel, schildert Torberg eine 

seiner, wie er zugibt, seltenen Begegnungen mit Buber, die er nicht naher datiert. 

Torberg zeigte ihm eine Ausgabe des FORVM und Buber reagierte darauf mit der 

Frage was arbeiten Sie wirklich? Es gibt doch eine wirkliche Arbeit fur Sie? Sie 

miissen doch Biicher schreiben, oder nicht?" Torberg erwiderte, dass die Zeitschrift 

ihn daran hindere, worauf Buber weiter Iragte: „Das ist Ihnen so wichtig?" Rabbi 

Susja, so lautet Torbergs Rechtfertigung, habe auf die Frage, was er fur wichtig halte, 

Vgl. Michael Weinrich. GfemzgaMger. Mar/;/? We/Yerge/ieM. MUnchen: Kaiser, 
1987. S. 152. 

"^Vgl. ebd. S. 170. 
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die Antwort gegeben: „Immer das, womit ich mich beschaftige." Buber korrigiert 

Torberg: 

Von Rabbi Susja stammt ein andrer Ausspruch. Rabbi Susja sagte: ,Wenn ich 
einmal vor das Antlitz des Heiligen treten sollte, wird er mich nicht fragen: 
Warum bist du nicht Moses geworden? Er wird mich fragen: Warum bist Du 
nicht Snsjageworden? Aber es ist znlassig, die beiden Geschichten 
miteinander zu verwechseln.'^^ 

Indem Torberg das Zusammentreffen mit seinem Vorbild wiedergibt, arbeitet er in 

zweierlei Hinsicht an der Konstruktion seiner eigenen Identitat. Zum einen 

positioniert er sich selbst in der Nahe des beriihmten Religionsphilosophen. Zwar 

wiirdigt er in erster Linie Buber, weist aber gleichzeitig ausdnicklich darauf hin, dass 

er den kiirzlich Verstorbenen personlich gekannt hat. Kritik an dieser Strategie 

versucht er mit einem Hinweis darauf, wie unangenehm es ihm sei, seine eigene 

Person erwahnen zu miissen, wenn er iiber das TreGen spricht, zu entkraAen: 

Ich muss bei ihrer Wiedergabe einige Hemmnisse bewaltigen, vor allem die 
unausweichliche Notigung, auch von mir selbst zu reden (was in solcherlei 
Zusammenhangen immer sehr leicht missdeutbar ist). Hofkntlich kommt mir 
bei alledem die Geringfiigigkeit meiner Rolle zustatten.'^' 

Der wiedergegebene Gesprachsausschnitt hat jedoch nur Torbergs Belange zum 

Gegenstand. Er steht im Mittelpunkt der Schilderung der Begegnung, aus der er eine 

Anekdote macht. Die Begebenheit wird durch Torbergs Selbstdarstellung in 

Verbindung mit dem jiidischen Vorbild zum identitatsstiAenden Ereignis. 

Zum anderen nutzt Torberg die Gelegenheit, dem Leser nicht nur iiber sein 

Jiidischsein, sondem auch iiber seinen „wirklichen" Beruf AuskunA zu erteilen. Nach 

seiner Riickkehr aus dem Exil war Torberg vorwiegend als Journalist, Ubersetzer und 

Herausgeber tatig gewesen. Obwohl er verschiedenen Tatigkeiten nachging, wollte er 

in erster Linie als SchriAsteller gesehen werden und druckte diesen Wunsch in seinen 

Texten deutlich aus.'^^ Torberg nutzt die Reminiszenz an Martin Buber dazu, ein Bild 

seiner eigenen Person zu schaffen: Er prasentiert sich der Offentlichkeit als ein der 

Torberg, 1965. S. 384. 

Ebd. 

Torbergs Konstruktion einer Identitat als Schriftsteller wird in Kapitel 4 ausfUhrlich untersucht. 
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Lehre Bubers nahe stehender Jude imd teilt mit, dass er Wirklichkeit" ein 

SchriAsteller sei und als solcher auch wahrgenommen werden mochte. 

Mit den Anekdotensammlimgen D/g Jb/gj'cA (1975) und Dfg 

(1978) setzte Torberg in seinen letzten Lebensjahren seiner Vorstellung von 

einer idealen jiidischen Welt ein Denkmal. Die Bande sind seit ihrem Erscheinen 

Bestseller und mittlerweile auch als Horbiicher erhaltlich. Der anhaltende Erfblg lasst 

darauf schlieBen, dass eine idealisierte Darstellimg des osterreichischen Judentums, 

die sich vorwiegend in der ebenfalls von Torberg gloriGzierten Zeit der 

Habsburgermonarchie als Aneinanderreihung positiver Bilder abspielt, beim 

Publikum Anklang findet. Die Themen Antisemitismus und Judenverfblgung werden 

vom Autor weitestgehend gemieden, eine kritische Auseinandersetzung damit Gndet 

nicht statt, weil sie nicht in das Konzept des Buches passen. Torberg geht an dieser 

Stelle konibrm mit der „osterreichischen Version der Vergangenheitsbewaltigung", 

die Ruth Beckermann wie fblgt erklart: 

According to this style, one spoke with wistful nostalgia of well-known or 
particularly witty Jews without discussing the enthusiasm and active 
participation of the populace in their expulsion and extermination in the recent 
past.'^^ 

Das Buch tragt den Untertitel Z)gr (VMfgrgaMg â gĵ  m 

v̂ MgMof̂ gM, der an Oswald Spenglers [/n^g^gaMg v46gM6//oWgĵ  erinnert. In dem 

1918-1922 entstandenen geschichtsphilosophischen Werk vertritt Spengler die These, 

dass jede Kultur, z.B. die agyptische, antike oder arabische, eine Art biologischen 

Lebensablauf besitze. Die einzelnen Kulturen verfugten iiber eine eigene „Seele" und 

durchliefen die vier, je dreihundert Jahre dauemden Stadien der Kindheit, Jugend, der 

Reife und des Alters. Die abendlandische Kultur verfuge iiber eine nach 

Ruth Beckermann. DwMMg /Ae fo f/zg rA/z-t/ FrfWr/cA rorAgz-g 
ZMfzcA awaf fAeM /o far/f . In: Sander L. Oilman / Jack Zipes (Hg.). Xa/g 

/o Vgw^/z awaf TVyowgAf m Ggr/MO'M Cw/fwrg. New Haven: Yale University Press, 
1997. S. 551 - 557. Hier: S. 557. 
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Unendlichkeit strebende „faustische" Seele, und beGnde sich im Ubergang vom 

Stadium der Reife in das des Alters. Sie bringe somit keine groBen kulturellen 

Ergebnisse mehr, sondem sei nur noch durch „technisch-organisatorische Arbeit" 

gekennzeichnet.'^'^ Diese Phase der Zivilisation herrsche seit dem Ausgang der 

Wiener Klassik und der Goethezeit. Die Reifezeit des Abendlandes habe von 900 bis 

1800 gedauert, seither wiirden in ihm keine kulturellen Leistungen mehr vollbracht. 

Stattdessen sei nun die Zeit der Manager und Diktatoren, die uneingeschrankt eine 

anonyme Masse regierten.̂ ^^ 

Torberg distanziert sich im Vorwort des Buches von Spengler, scheint aber 

dessen kulturpessimistischen Ansatz im Hinblick auf das Judentum zu teilen. 

Allerdings projiziert er ihn auf eine andere Epoche: Fiir Torberg war das ,yA.bendland" 

die Welt des liberalen jiidischen Biirgertums, die flir ihn zAveimal „untergegangen" 

ŵ ar: 1918 mit dem Ende der k.u.k.-Monarchie und 1938 mit dem Anschluss und der 

damit einsetzenden Vertreibung und Ermordung der jiidischen Bevolkerung. Die, wie 

Torberg hervorhebt, kulturell fhichtbare osterreichisch-jiidische Symbiose, entspricht 

der Vorstellung von der Bliitezeit einer Kultur. Sie wird durch das Eingreiien eines 

Diktators, namlich Hitler, und dessen ausgeiibte brutale Gewalt beendet. 

Mit seiner riickwartsgevyandten Perspektive erinnert Torberg nicht nur an die 

Zeit, als zwischen Wien und Prag noch eine enge kulturelle Verbindung bestand, er 

versucht auch eine Brucke zu schlagen zwischen der Zeit vor und nach dem Zweiten 

Weltkrieg. Die Jahre der nationalsozialistischen HerrschaA, der Vertreibung und des 

Krieges erw&hnt er nur am Rande. 

In seiner Rezension der Jolesch-Bande stellt der Journalist Rolf Schneider 

pointiert fest, dass „im alten Osterreich zwar nicht alle Juden Liberale, aber fast alle 

Liberalen Juden waren."'^^ Der Liberalismus sei ein Kind der Aufklarung und dessen 

Werkzeuge seien die Presse, das Theater, die Schule und die Wissenschaft. Dazu 

Vgl. Ernst von Aster. GejcA/cAfg ak/- f Ay/ojo/p/z/e. Stuttgart: KrOner, 1980. S. 428 - 429. 

Vgl. Beat Wyss. Tracer akr KoM (/er zwr 
aM (/er MUnchen: Matthes & Seitz, 1985. S. 248. In der bereits erwShnten Analyse Hannah 
Arendts zur Entstehung totalitSrer Staaten, spielt der BegrifTder „Masse" ebenfalls eine Rolle. Arendt 
sieht im modemen, geistig und sozial heimatlos gewordenen Massemenschen ein leichtes Opfbr 
totalitarer Propaganda. Vgl. Gleichauf, 2000. S. 66. 

Rolf Schneider. „Der Humus wurde abgetragen". In: 31.05.1978. 
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kamen im alten Osterreich das Kaffeehaus imd der Salon, eben die Schauplatze der 

„Tante Jolesch". Torbergs Bild einer perfekten jiidischen Welt umfasst 

dementsprechend Liberalitat, Intelligenz und Wortwitz, die sich in einer bimten 

Szenerie entfalten. 

Er fuhrt nicht nur als Erzahler dnrch die Anekdoten, sondem stellt sich auch 

als Akteur in einzelnen Geschichten dar. In seinen Beschreibungen der Wiener 

KafFeehauser erwahnt er zahlreiche beriihmte Literaten imd bringt seine eigene Person 

mit ihnen in Verbindimg, indem er darauf hinweist, dass er dieselben Kafkehauser 

besuchte oder gemeinsame Bekannte hatte. Er verfblgt somit die gleiche Strategic wie 

in seinem Artikel iiber Buber. Einige erfblgreiche Autoren, wie Karl Kraus, kaimte 

Torberg personlich und schreibt iiber sie ausfuhrlich in seinem Buch. Torberg erinnert 

auch an Wiener und Prager Joumalisten, wie Egon Erwin Kisch, Anton Kuh, Alfred 

Polgar und Egon Friedell. 

Die Schauplatze der beiden Anekdotenbande sind zum einen auch 

Schauplatze in Torbergs Leben, zum anderen entsprechen sie seinen 

Wunschvorstellungen eines Aufenthaltsortes. Das bedeutet, er selbst will „dabei 

gewesen" sein. Mit viel Esprit entfaltet er eine idealisierte jiidische Welt und 

inszeniert sich als Teilnehmer. Nach Rolf Schneiders Meinimg vermischen sich das 

Leben Torbergs und die anekdotischen Beschreibungen des jiidischen Milieus so sehr, 

dass er den Band D/g ErAgw als „Ersatz fur eine Torbergsche 

Autobiografie" bezeichnet.'^^ Schneider verweist damit ironisch auf den starken 

Bezug des Buches zu Torbergs Person, der tatsachlich besteht, auch wenn sein Blick 

in die Vergangenheit zahlreiche fiktive Elemente enthalt. 

Die beiden Anekdotenbande sind Bestandteile von Torbergs Konstruktion 

einer jiidischen Identitat. In den Biichem prasentiert er das jiidische Biirgertum imd 

die jiidischen Intellektuellen Wiens als heile Welt der Vergangenheit. Da er selbst 

daran teilnimmt, beschonigt er gleichzeitig seine eigene jiidische Vergangenheit 

dadurch und wirkt interessant. Allerdings verharmlost Torberg reale Probleme seiner 

jiidischen Existenz wie Vertreibung imd Exil und kreiert so die Kulisse fur eine 

gereinigte idealisierte Form seiner Biografle. 

Ebd. 
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Analysiert man die Texte der „Tante Jolesch" nach erzahltheoretischen 

Gesichtspunkten, erscheint vor allem das Verhaltnis zwischen „Autor" und „Erzahler" 

untersuchenswert. Der LiteraturwissenschaAler Jiirgen Petersen entwickelte ein 

Beschreibungssystem fiir narrative Texte Gktionaler Art, in dem er sich mit der Rolle 

des Erzahlers genauer befasst. Er sieht in diesem die „Mittelbarkeit epischer 

Darstellung, das entscheidende gattnngsspezifische, das Epische von alien anderen 

Gattungen auf auAerordentlich charakteristische Weise trermende Merkmal."'^^ 

Daraus fblgert Petersen, „dass man den Narrator auf keinen Fall mit dem Autor 

verwechseln darf." Im Gegensatz zu Dramen und Gedichten sei „Nur beim Erzahlen 

ein sich ofbnals gar auBerordentlich subjektiv gebardendes Medium anwesend, 

das dem Rezipienten etwas (namlich das Erz&hlte) vermittelt." Im Unterschied zum 

Autor sei der Erzahler „unverkenjibar ein konstitutives Element des gesamten 

Systems."^^^ Im Hinblick auf die Texte der „Tante Jolesch" heiBt das, dass der 

historische Autor Torberg einen Ich-Erzahler einsetzt, der das Erzahlte vermittelt. 

Diesen Erzahler integriert er teilweise in die Handlung, das heiBt Torberg stellt sich 

als teilnehmende Figur des erzahlten Geschehens dar. Da der Autor Torberg sich 

gleichsetzt mit dem Narrator, suggeriert er dem Rezipienten, dass es sich um 

tatsachliche Begebenheiten handelt, die dem historischen Autor Torberg widerfahren 

sind. Der Leser erkeimt nicht unbedingt die fiktionalen Elemente der Geschichten, 

mithilfe derer Torberg ein Bild von sich konstruiert. Durch Hinweise, die auch auf 

den historischen Autor zutreffen, verstarkt Torberg den Eindruck, es handele sich bei 

den Anekdoten um ein teilweise autobiografisches Werk. Der Leser geht davon aus, 

dass der historische Autor Torberg die Handlung erzahlt, dies trifA aber nicht zu. Zum 

Verhaltnis des Autors zu seinem Text stellt Petersen fest: „Wenn es heiDt, der Autor 

erzahle nicht, so bedeutet dies, dass die im Text erkennbare, das Geschehen 

vermittelnde Instanz nicht der Autor, sondem ein von ihm eingesetztes Medium 

In: JUrgen H. Petersen. Stuttgart: Metzler, 1993. S.15. 

'^^Ebd. S. 17. 

65 



Damit meint Petersen den Erzahler, der selbst mit zur fiktionalen Welt der 

ErzShlung gehore, wahrend der Alitor auGerhalb dieser Welt existiere.'^' 

Torberg leitet eine Erzahlung mit fblgenden Worten ein: 

Hingegen bin ich in der Lage, die fblgende Anekdote auf Grund persOnlicher 
Zeugenschaft wiederzugeben. Was mich in diese Lage versetzt hat, wurde 
allerdings einen so komplizierten Vorbericht erfbrdem, dass ich auch im 
Interesse des Lesers urn Dispens bitte.'^^ 

Das Personalpronomen „Ich" verweist auf den Erzahler der Anekdoten, der seine 

Kompetenz, die fblgende Geschichte wiederzugeben, damit begriindet, dass er selbst 

dabei gewesen sei. Torberg verfblgt die Strategie, dass der Leser den Erzahler mit 

dem historischen Alitor gleichsetzen imd davon ausgehen soil, dass Torberg selbst an 

dem Geschehen teilnahm imd demzuiblge auch der Erzahler ist. 

Der Hinweis, der Erzahler konne aus Platzgriinden nicht erlautem, auf welche 

Weise er Zeuge der Handling gewesen sei, deutet entweder daraufhin, dass der 

Erzahler nur wenig damit zu tim hatte und mit dem Begriff „personliche 

ZeugenschaA" iibertreibt; oder dass es sich bei der Anekdote iim eine Fiktion handelt. 

Durch diese Einleitnng, in der er sich an den Leser wendet und sich selbst als 

Zeitzeugen bezeichnet, versucht Torberg seiner Anekdote Authentizitat zu 

verschaflen. 

In den Anekdoten beschreibt Torberg bekannte jiidisch-osterreichische 

Intellektuelle imd die Welt des Kaflbehauses, aber auch das Leben und die 

Schwierigkeiten exilierter Kiinstler in Amerika. So schildert er die Frustration des 

Dichters Ferenc Molnar iiber dessen Exilantendasein in einer Anekdote, in der Moln^ 

seine beruflichen Misserfblge im Exil daraufhin analysiert, dass selbst ein vOllig 

unbekannter, nichts veroffentlichender Autor ihn nicht griiBen musse: „Es war, mit 

aller wehleidig gespielten Ubertreibung, die denkbar konziseste Schilderung jenes 

Niedergangs, den aus groBerer oder geringerer Fallhohe jeder von uns in der 

'^"Ebd. S. 16. 

Vgl. ebd. 

Friedrich Torberg. D/e Thm/e oakr Der [/M/ergaMg W/igWofeM. 
MUnchen: Langen Muller, 1996. S. 272. 
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Emigration zu erdulden hatte."'^^ Torberg betont biografische Gemeinsamkeiten 

zwischen sich und dem Dichter und stellt sich damit auf eine Ebene mit ihm. Er 

rechtfertigt mit Hinweisen auf beruhmte Personen und deren Anstrengungen seine 

eigenen, zum Teil fehlgeschlagenen Versuche einer Existenzgriindung. In seiner 

kritischen Lage ist er nicht alleine, sondem beGndet sich in guter GesellschaA. 

Dariiber hinaus weist er sich die Rolle des Kenners einer vergangenen 

Kulturwelt zu und erweckt den Eindruck, er sei als Vermittler pradestiniert, weil er 

einer der Letzten, wenn nicht sogar der Letzte sei, die dariiber berichten konnen. 

Torberg schuf so ein Image seiner Person und erhielt dadurch als Jude besondere 

Beachtung in der Nachkriegszeit. HauGg wurde er zur Klarung von Fragen, die das 

jiidische Leben oder die jiidische Vergangenheit betrafen, als jiidischer Reprasentant 

in ofkntlichen Diskussionen hinzugezogen. Der Journalist Giinter Blocker 

kommentiert Torbergs Position in seinem in der FAZ erschienen Artikel „Von 

relativen und menschlichen Anschliissen", in dem er sich mit dem Buch „In diesem 

Sinne ..." auseinandersetzt. Er kritisiert Torbergs „etwas enervierende Betonung der 

eigenen Uberlegenheit", die „sogar momentweise zu einer gewissen Auserwahltheits-

Attitiide" fuhre, deren doppelte Wurzel in seinem Osterreicher- und seinem immer 

wieder mit groBem Selbstgefuhl herausgestellten Judentum zu finden"'̂ "^ sei. Die 

offensive Art, in der Torberg auf sich selbst au6nerksam machte, stieD, wie im Falle 

Blockers, auch auf Kritik. 

Torberg war iiberzeugt, in seiner Eigenschaft als deutsch-jiidischer 

SchriAsteller, eine ,Judische Funktion" zu haben. Er reflektiert dariiber in einem hier 

bereits genannten Brief an Max Brod vom 15.03.1955: 

Wenn ich iiberhaupt noch eine jiidische Funktion habe, dann ausschlieBlich 
die, mein oGentliches Wirken so zu gestalten, dass moglichst viele Nichljuden 
den Tod des letzten deutsch-jiidischen SchriAstellers als Verlust empfinden; 
ob trauemd oder aufktmend ist mir gleichgiiltig, sie sollen nur merken, dass 
etwas zu Ende gegangen ist, wofiir sie keinen Ersatz haben. 

Friedrich Torberg. D/'e akr Vo/gjcA. Munchen: dtv, 1981. S. 30. 

GUnter Blocker. Kow In: FAZ, 20. Februar 1982. 

Torberg, 1981. S.75. 

67 



Torberg sah sein Jiidischsein im Gegensatz zu seiner Religiositat nicht als 

Privatsache, er verband damit vielmehr einen Auftrag, eine soziale Funktion, die er 

erfiillen wollte. Er nutzte seine Publizitat dazu, an die „deutsch-judische Symbiose" 

der Vergangenheit zu erinnem, iiber die er schreibt: „Sie ist vorbei und zu Ende, 

genauso unwiderruflich, wie es vor 500 Jahren die spanisch^iidische war, und wir, 

ihre letzten iiberlebenden Produkte, haben sie nur noch auf moglichst wiirdige Art zu 

liquidieren."'^^ 

Mit der Bezeichnung die „letzten iiberlebenden Produkte" meint Torberg die 

wenigen jiidischen Autoren, die aus der Kafkehauszeit iibrig geblieben waren. In 

seinen spateren Jahren reduziert er den Kreis der iibrig gebliebenen Juden, die an 

bessere Zeiten erinnem sollen, auf seine eigene Person und erringt damit 

AuBnerksamkeit. 

Torbergs intensive Auseinandersetzung mit der Vergangenheit findet auch in 

seinen spaten Werken Dzg Dze ZhMfg und 

voM ihren Ausdruck. In den Anekdotenbanden idealisiert er die jiidisch-

biirgerliche Welt Osterreichs zur Zeit der Habsburgermonarchie und in den Jahren 

zwischen den beiden Weltkriegen. Mit dem Roman weist er 

auf die lange Tradition deutsch-jiidischer Dichter bin, der er anzugehoren verlangt. 

Auch als Herausgeber der Werke von Herzmanovsky-Orlando mit ihren skurrilen 

Darstellungen der Monarchie lenkt er die Aufmerksamkeit auf die k.u.k.-

Vergangenheit. Das Heraufbeschworen vergangener Zeiten bildet den Rahmen seiner 

jiidischen Identitat. Es ist der Versuch, sich selbst einen Platz und eine Funktion in der 

jiidischen Geschichte zuzuweisen. Gleichzeitig betont Torberg durch seine Osterreich-

Nostalgie auch seine Verbundenheit mit dem Land. Es besteht somit ein starker 

Zusammenhang zwischen Torbergs riickwartsgewandter Osterreichliebe und seinem 

eigenen Jiidischsein. 

Torberg konstruierte eine individuelle jiidische Identitat, indem er sich von 

bestimmten jiidischen Lebensfbrmen abgrenzte und sich kritisch iiber sie auBerte. Er 

agierte dabei auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Zum einen setzte er seine Person in 

Opposition zu bestimmten jiidischen Gruppen. Er benaimte „Andere", von denen er 

Ebd. 
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unterschieden werden wollte. Im Briefwechsel mit Max Bred sind das vOlkische 

Zionisten imd Assimilanten, die er auch als ^Fluchljuden" bezeichnete sowie 

atheistische Juden. Zum anderen wollte Torberg bewusst ein Teil einer Gruppe, 

namlich der Juden, sein, die er allerdings von Atheismus und aggressiven politischen 

Einfliissen bedroht sah. Torberg distanzierte sich vehement nicht nur vom 

Nationalsozialismus sondem auch vom Kommunismus, die er als totalitare Systeme 

sah. Er wollte dem Judentum angehdren, hob sich aber gleichzeitig konsequent daraus 

mit einer individuell konstruierten jiidischen Identitat hervor. Indem Torberg sich in 

seiner Exilzeit von verschiedenen Gruppen absetzte, schuf er sich eine eigene 

Identitat. 

Nach seiner Riickkehr aus dem Exil trat er als selbstbewusster Jude in der 

Offentlichkeit auf: Da viele dsterreichische Juden vertrieben oder ermordet waren, 

sicherte ihm dieses ungewdhnliche Aufbreten Publizitat. In seinem letzten 

Lebensjahrzehnt beherrschte die Riickschau auf die Vergangenheit Torbergs Schafkn. 

Er idealisierte in seinen spaten fiktionalen Werken die osterreichisch-jiidische 

Vergangenheit und sah sich selbst als deren letzter Reprasentant. Torberg bezeichnete 

sich als „letzten deutsch-jiidischen Autor" und konnte sich fur Juden in Osterreich 

keine Zukunft mehr vorstellen. Seine AuGerungen zu diesem Thema sind deshalb in 

einem pessimistischen und schwermiitigen Ton gehalten. Insgesamt wurde Torbergs 

Lebensweg entscheidend durch sein Judischsein gepragt. Er setzte sich in jeder Phase 

seines Lebens damit auseinander. Seine jiidische Identitat stellte somit eine 

wesentliche Teilidentitat dar, die auch Auswirkungen auf andere Teilidentitaten hatte. 

Torberg als judischer Theaterkritiker 

Torbergs dffentliches Engagement nutzte nicht nur dem jiidischen Anliegen, sondem 

auch ihm selbst. Torberg war als Schriftsteller und Theaterkritiker standig daran 

interessiert, seinen Bekanntheitsgrad zu erhdhen. Indem er sich fur jiidische Belange 

in der Offentlichkeit einsetzte, verhalf er seiner eigenen Person zu mehr 

AuAnerksamkeit und damit auch zu Macht. 
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In seinem Essay „Das philosemitische Missverstandnis" (1967) wandte er sich 

gegen philosemitische Bestrebungen des zeitgenossischen Theaters in Osterreich, die 

fur ihn nichts anderes waren als „ein Antisemitismus mit verkehrtem Vorzeichen."^"^ 

Torberg fiihrt das philosemitische Missverstandnis auf mangelndes jiidisches 

Selbstverstandnis zuriick, „eine Haltung, die den Tatbestand des eigenen Jude-Seins 

zwar nicht leugnet, aber doch bagatellisiert."'"^ Die nicht-jiidische Seite bestatige eine 

solche Einstellung, daraus entwickele sich der Philosemitismus, der „glaubt, den 

Juden einen Gefallen zn erweisen, weim er ihr Jude-Sein nicht zur Keimtnis nimmt." 

Der Jude werde infblgedessen als Deutscher oder als Christ, als alles, nur nicht als 

Jude akzeptiert/^^ Torberg belegt seine These am Beispiel verschiedener Stiicke, die 

in den sechziger Jahren an deutschen und osterreichischen Biihnen gespielt wurden, 

alien voran an Lessings MzfAan (fer und Max Frischs Das von 

Torberg kritisierte Missverstandnis ziehe sich durch die deutsche Literatur und reiche 

von der Klassik bis in die Gegenwart. Schon Lessing habe klischeehaA den Juden mit 

Geld und Reichtum in Verbindung gebracht und Max Frisch lasse die Hauptfigur des 

Dramas, den Nich^uden Andri „gar nicht auf den Gedanken kommen, dass Jude-Sein 

etwas andres bedeuten konnte als geldgierig sein, hinterhaltig sein und was 

dergleichen unsympathische EigenschaAen mehr sind." '̂̂ ^ Torberg verbindet in 

seinem Essay sein Engagement fiir eine realistische Darstellung von Juden auf der 

Biihne mit einem Hinweis auf sein eigenes Jude-Sein, das er als „gewisse 

Legitimation" versteht: 

So diirfen Sie wenigstens sicher sein, dass Sie hier nicht die Argumente eines 
Nazi horen w^erden, auch nicht die Argumente eines Konvertiten oder eines 
Unglaubigen, sondem die eines, sagen wir: Bekenntnisjuden, der mit seinem 
Judentum einverstanden und im reinen ist/'^' 

Friedrich Torberg. In: Friedrich Torberg. Frankfurt 
a.M./Berlin: Ullstein, 1988. S. 283 - 296. Hier: S. 285. 

Ebd. S. 284. 

Vgl. ebd. S. 285. 

Ebd. S.293. 

Ebd. S. 284. 
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Torberg rechtfertigt seine Aussagen mit seinem Jiidischsein, das er naher erklart, 

indem er sich von anderen, sowohl von Nationalsozialisten, als auch von Juden, mit 

denen er sich nicht einverstanden erklart, absetzt. In Opposition zu letzteren, deren 

Jiidischsein er geringer schatzt als sein eigenes, weil sie zum Judentum iibergetreten 

oder keine glaubigen Juden sind, definiert er eine ideale jiidische Identitat, die seiner 

eigenen entspricht. Er hebt hervor, dass es sich nicht einfach um eine „personliche 

Einschaltung" handelt: ,JEs fallt auch sachlich ins Gewicht."''^^ Es wird deutlich, dass 

Torbergs jildisches Selbstverstandnis sich auch in seinem beruflichen Schaffen 

manifestiert. Mit groBem Engagement und Selbstvertrauen kritisiert er Formen 

jiidischen Lebens, die seiner Meinung nach falsch sind. 

Ebd. 
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Im April 1951 kehrte Torberg aus dem amerikanischen Exil zunick nach Wien. Er 

hatte sich in Amerika seit den vierziger Jahren mit den verschiedenen Moglichkeiten 

einer Riickkehr auseinandergesetzt, vor allem im Hinblick auf einen beruflichen 

Neuanfang. Wie Frank Tichy ausfiihrt, steckte Torberg in Gnanziellen 

Schwierigkeiten, aus denen sich auch personliche Probleme ergaben: „Langsani 

wurde fiir Torberg die Lage in den USA namlich existenzbedrohlich, was sich auch in 

emsten Identifikationsschwierigkeiten auszudriicken begann."''^^ Tichy zitiert 

Torbergs Brief an Willi Schlamm, in dem Torberg seine Orientierungslosigkeit 

benennt: „Er bringt es auf die Formel: wMAg/rrAar ezM Bwrger 

[...] w/e a/MerzAaMZj'c/zgf zu s e in" .Torberg war zwar &oh, 

amerikanischer Staatsbiirger geworden zu sein, seine Karri ere entwickelte sich jedoch 

nicht so, wie er sich das gewiinscht hatte. Dies lag vor allem an seinem Festhalten an 

der deutschen Sprache: Er konnte sich in seiner Muttersprache natiirlich weitaus 

eloquenter ausdrucken als in der Sprache seines Exillandes. Seine besondere 

Begabung war die Fahigkeit, mit Sprache zu spielen, und sein ausgepragter Wortwitz. 

In Amerika sah er keine befriedigende Moglichkeit, diese Talente einzusetzen und 

damit zu reiissieren. Da er erkannte, dass er die englische Sprache niemals annahemd 

so perfekt wie die deutsche beherrschen wiirde, war es fiir ihn nahe liegend, in seine 

Heimat zuruckzukehren. Dariiber hinaus vermisste er sein Aiiheres Leben in Wien 

und Prag, insbesondere die europaische Kultur und die Kaffeehauser, die er als sein 

literarisches Zuhause betrachtete. Nach Wien zuruckzukehren war Torbergs Versuch, 

an die Zeit vor dem Anschluss anzuknupien. Wamungen von Freunden, dass ein 

Neuanfang nicht so ohne weiteres moglich sein werde, weil der Krieg das Land 

Tichy, 1995. S. 178. 

Friedrich Torberg an Willi Schlamm, 29.08.1950. In: Ebd. 
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verandert habe, ignorierte Sein Ziel war es, sich eine Existenz in seiner friiheren 

Heimat aufzubauen. Dazu gehorte der Wunsch nach einem gesicherten Einkommen 

und einer gesellschaAlichen Aufwertung seiner Person. In Amerika war er als 

Piiblizist bedeutungslos gewesen; er hof%e nun, in Osterreich berufliches Ansehen in 

einer einflussreichen, offentlichen Position zu gewinnen. 

Torbergs Riickreise im Friil^ahr 1951 wurde ihm vom Bermann-Fischer 

Verlag ermoglicht, der ihn auf eine Vortrags- und Lesetour nach Osterreich und 

Deutschland schickte, von der er dann nicht mehr nach Ubersee zuruckkehrte. In 

Wien lebte er sich schnell wieder ein. In einem weiteren Brief an Willi Schlamm fasst 

er seinen Neuanfang zusammen: „Fazit: ich habe hier sehr vieles, was ich in Amerika 

entbehren musste, und entbehre vorlaufig nichts von dem, was ich in Amerika 

hatte."'"^^ Torberg gelang es, iiber die Schwierigkeiten, hinwegzusehen, mit denen das 

Nachkriegs-Wien zu kampfen hatte. In den Besatzungsjahren ging es in erster Linie 

darum, die Trummer des Krieges wegzuraumen und wirtschaftlich wieder zur 

Normalit&t zuriickzukehren. Erst 1949 war die Rationierung von Mehl und Brot 

abgeschafA worden, und die Wahrung begann sich zu stabilisieren.''^^ Torbergs Frau 

Marietta, die ihm mangels finanzieller Mittel erst nach einiger Zeit und nur 

widerwillig nach Wien gefblgt war, schildert das Leben in Osterreich in den Giihen 

fiinfziger Jahren als bedriickend. An das florierende GroBstadtleben New Yorks 

gewohnt, fand sie in dem von den sechs Kriegsjahren gepragten Wien „alles 

scheuBlich" und war „verzweifelt"''^^. Dass Torberg sich rasch wieder in Wien 

einlebte, diirAe damit zusammenhangen, dass er schon bald nach seiner Riickkehr die 

Chance hatte, als Journalist tatig zu sein. Er verfblgte hartn&ckig sein Ziel, sich neu zu 

etablieren und sich langfristig eine interessante Position zu verschafkn. Er arbeitete 

Tichy, 1995. S. 179. 

''^^Friedrich Torberg an Willi Schlamm 18.01.1952. In: ebd. S. 185. 

Vgl. Gordon Brook-Shepherd. Miinchen: Heyne, 2000. 
S.483. 

Marietta Torberg im Interview mit Hanna Molden. In: vom 27.09.1983. In 
einem 1990 in der ZeitschriA Basta verOffentlichten Interview auBert sich Frau Torberg noch deutlicher 
zu ihrer Riickkehr nach Wien: „New York war eine bunte Stadt mit originellen Menschen. Dagegen 
Wien: Die Menschen batten sich im Krieg mit Erdapfeln und Erbsen angepampft. Ich empfand es als 
hassliche Stadt mit hasslichen Menschen. Nur Torberg zuliebe hab ich ja gesagt und bin geblieben." In: 
Erinnerungen: Die Memoiren der Marietta Torberg. Teil 2, Heft 9, 1990. S. 182. 
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von 1951 bis 1953 als Journalist fur den und den Radiosender die 

beide amerikanischer Leitung unterstanden.'"^^ Es gelang ihm, Kontakte zu 

einflnssreichen Angehorigen der amerikanischen Besatzungsmacht zu kniiplen. Dazu 

zahlten Charles K. MofHy, Public Affairs Officer, William Harlan Hale, Information 

Officer und Dr. E. Wilder Spaulding, Cultural Affairs Officer. Torberg nutzte seine 

Verbindungen und erhielt bereits 1952 das Angebot, eine osterreichische Abteilung 

des ,^ongresses fur die Freiheit der Kultur" aufzubauen.'^° Die enge Zusammenarbeit 

mit den Amerikanem brachte ihm Vergiinstigungen ein, die es ihm leichter machten, 

sich in Wien wieder einzuleben, obwohl sich die Stadt im Vergleich zur Vorkriegszeit 

vollig verandert hatte. So umging er vollstandig die Zensur, indem er erst William 

Hales APO-Adresse benutzte und spater eine eigene zugeteilt bekam.^^' Er koimte 

zudem in amerikanischen Laden giinstig einkaufen und amerikanische Tankstellen 

benutzen. Besonders hilfreich war der Kongress im Hinblick auf Torbergs Pass. 

Normalerweise erhielten US-Biirger eine Aufbnthaltsgenehmigung im Ausland fiir 

hochstens ein Jahr. Torbergs Reisepass wurde durch die Fiirsprache von Michael 

Josselson, einem ehemaligen amerikanischen KulturofRzier und Mitbegriinder des 

Kongresses, bei der Passbehorde des US-Aul3enministeriums regelmaBig 

verlangert.'^^ In einer Zeit, in der es bereits eine Schwierigkeit darstellte, in eine von 

anderen Alliierten besetzte Zone zu gelangen, war der Besitz eines giiltigen 

Reisepasses ein Sonderrecht. Das Dokument sicherte Torberg Mobilitat und damit 

berufliche Vorteile, weil er zu jeder Zeit Termine auBerhalb Wiens wahmehmen und 

Kontakte ins Ausland knupfen konnte. Im Dezember 1955 bat Torberg den Kongress 

schriftlich um einen Zuschuss fiir den Erwerb einer Eigentumswohnung. Er 

begnindete seinen Wunsch mit einem Hinweis auf seine Arbeit: „Sie (die Bitte) 

entspringt ja vor allem dem Bediirfhis nach einer Regelung meiner hiesigen 

Existenzbasis, die meiner Arbeit fiir das FORVM auf sehr direktem Wege zugute 

Tichy, 1995. S. 186. 

Ebd. 

Vgl. ebd. S. 186 und S. 221. 

Ebd. 5.221. 
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kame."'^^ Michael Josselson reagierte gereizt imd antwortete: „You certainly do 

confront us with all kinds of problems." Er zeigte Torberg die Grenzen des 

Entgegenkommens: 

I also want to make it quite clear that you cannot hold the Congress 
responsible for any long-term apartment arrangements you may have to make. 
[...] On the other hand, all of us are constantly faced with similar problems 
and I can therefore sympathize with you.'̂ '̂  

Josselson gewahrte Torberg einen monatlichen Gnanziellen Zuschuss, der dessen 

Situation erheblich verbessem sollte. Das Beispiel zeigt, dass Torberg nicht alle 

Vergiinstigungen automatisch aufgrund seiner Position als Kongressmitarbeiter 

erhielt, sondem sich um Sonderzuwendungen bemuhen musste. Durch seine 

Beziehungen, sein selbstbewusstes Auftreten und seine Zielstrebigkeit verschafAe er 

sich aber Stuck fur Stuck privilegierte Lebensumstande, zu denen ein 

Durchschnittsbiirger keinen Zugang hatte. 

Der „Kongress fiir kulturelle Freiheit in Europa", der sich ab 1952 „Kongress 

fur die Freiheit der Kultur" nannte, wurde 1950 in Berlin von antikommunistischen 

Linksintellektuellen gegnindet. Seine Hauptaufgabe bestand darin, die europaische 

Linke vor dem Einfluss marxistischer und kommunistischer Ideen abzuschirmen. Auf 

diese Weise sollten die auBenpolitischen Interessen Amerikas in Europa durchgesetzt 

werden. Die Mitglieder des Kongresses waren uberwiegend linksliberal und 

sozialdemokratisch eingestellt, einige von ihnen gehorten der „non-Communist Left" 

an. Auch ehemalige Kommunisten schlossen sich dem CCF an: 

Membership of this consortium included an assorted group of former radicals 
and leftist intellectuals whose faith in Marxism and Communism had been 
shattered by evidence of Stalinist totalitarianism.'^^ 

Laut Frances Saunders war es das Ziel der Kongress-Griinder, einen kulturellen 

Kalten Krieg zu fuhren: ^Defining the Cold War as a 'battle for men's minds', it 

Friedrich Torberg an Michael Josselson, 21.12.1955. T l̂achlass Torberg, Handschriftensammlung der 
Stadt- und Landesbibliothek Wien. 

154 1 Michael Josselson an Friedrich Torberg, 04.01.1956. Ebd. 

Saunders. f aiY/ f, 
Books, 1999. S. 2 

Frances Stonor Saunders. f aiY/ fAe f iper. 77;e C/X aW fAe Cw/fwra/ CoW PKor. London: Grants 
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stockpiled a vast arsenal of cultural weapons: journals, books, conferences, seminars, 

art exhibitions, concerts a w a r d s . D i e Autorin weist auf die besondere Rolle hin, 

die der CIA (Central Intelligence Agency) bereits seit 1947 im Bereich kultureller 

Propaganda fur Amerika gespielt habe: 

The result was a remarkably tight network of people who worked alongside 
the Agency to promote an idea: that the world needed a pax Americana, a new 
age of enlightenment, and it would be called The American Century. 

Saunders schreibt, dass der CIA den Kongress nicht nur substantiell unterstiitzt, 

sondem auch die ideologische Richtlinie fiir die Arbeit des Kongresses vorgegeben 

habe. Die Interessen des CIA seien iiber die Forderung nach kultureller Freiheit weit 

hinausgegangen: 

Amongst intellectual circles in America and Western Europe there persists a 
readiness to accept as true that the CIA was merely interested in extending the 
possibilities for free and democratical cultural expression.[...] But official 
documents relating to the cultural Cold War systemically undermine this myth 
of altruism. The individuals and institutions subsidized by the CIA were 
expected to perform as a part of a broad campaign of persuasion, 

In seiner in der ZgzY erschienen Rezension zu Saunders Buch ffTzo jpozc/ 

kritisiert Klaus Harprecht, ein fhiherer Mitarbeiter der deutschen Zeitschrift des 

Kongresses, des die Behauptungen der Autorin iiber die enge Verbindung 

zwischen dem Kongress und dem CIA. Harprecht gibt zu, dass der Kongress „partiell 

vom amerikanischen Geheimdienst" unterstiitzt worden sei, stellt aber auch fbst, dass 

der Kongress sowie seine Publikationen keine „Tamoperationen" des CIA gewesen 

seien. Seiner Meinung nach war die Einflussnahme des CIA auf die Inhalte der 

Zeitschriften des Kongresses gering gewesen. Niemals sei von Seiten des CIA Druck 

auf Redaktionen oder Autoren der Zeitschriften ausgeiibt worden. Michael Josselson, 

der Bevollmachtigte des Kongresses von 1950 bis 1967, sei dazu zu klug gewesen.'^^ 

Josselson war, wie Saunders schreibt, allerdings CIA-Agent und diirAe seine 

Entscheidungen auch aus dieser Funktion heraus getroffen haben. Gegen Harprechts 

Ebd. 

Ebd. 

Ebd. S. 4. 

Klaus Harprecht. „Wir wollten WeltluA". D/g Ze/Y. 21.06.2000. 
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AuBerung sprechen ebenso die zahlreichen Auseinandersetzungen iiber 

organisatorische und weltanschauliche Fragen zwischen Josselson und Torberg. Sie 

zeigen, dass von der Pariser Zentrale, die von Josselson geleitet wurde, Einfluss auf 

den Herausgeber und somit auch auf die Redaktion des FORVM genommen wurde. 

Das Faktum, dass nicht nur wohltatige Organisationen wde die Ford-

Foundation, sondem auch der amerikanische Geheimdienst CIA, den Kongress 

unterstiitzt batten, vmrde erst 1966 offentlich bekannt und fuhrte zu einem Skandal. 

Der CIA hatte eine Metbode der Geldverteilung entwickelt, mit der sie in den 

funfziger und sechziger Jahren Einrichtungen unterstiitzte, die die Interessen der US-

Regierung vertraten. Es wurden „dunimy"-Foundations gegriindet, das heiGt 

Scheininstitutionen. Uber diese wurde dann Geld an wirkliche StiAungen 

weitergeleitet, zu denen die Ford-Foundation gehOrte, die die Gelder an die 

unterschiedlichen Stellen, wie auch den Kongress weitergab. Wie Tichy ausfuhrt, 

handelte es sich um hohe Betrage: Der Kongress babe beispielsweise in den Jahren 

von 1950 bis 1966 circa 800'000 US-Dollar jahrlich erhalten.^^° 

Die berechtigte Frage nach den Geldquellen des Kongresses betraf auch 

Torberg. Er sah sich ab Ende der funfziger Jahre mit dem Vorwurf konfrontiert, er 

babe von den Zuwendungen des CIA gewusst und er selbst sei ein Geheimdienstagent 

gewesen. Mehrere Male verklagte Torberg deshalb Personen, die einen solchen 

Verdacht offentlich geauBert batten.'^' 

Der Kongress unterhielt in seiner aktivsten Zeit Biiros in 35 Landem, 

beschaAigte zahlreiche Angestellte, organisierte angesehene Internationale 

Konferenzen und veroffentlichte iiber 20 bekannte Magazine in mehreren L^dem.'^^ 

Die wichtigsten ZeitschriAen des Kongresses waren Der in Deutschland, 

Encownfer in GroBbritannien, f in Frankreich. Torberg wurde 1954 

Mitbegriinder, Herausgeber und Journalist fur das osterreichische Publikationsorgan 

160 Tichy, 1995. S. 192. 

So kam es 1959 zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung, die Torberg mit Werner Friedmann, 
dem Chefredakteur der S'waWewfgcAgM ZgfYwwg Alhrte. 1974 verklagte Torberg AlAed Kolleritsch und 
Klaus Hoffer, weil sie ihn „Brecht-Verhinderer" und „CIA-Schutzling" genannt hatten. Dieser Streit 
endete mit einem Vergleich. Vgl. Ebd., S. 245-247. 

Vgl. Saunders, 1999. S. 1. 
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des Kongresses, das Magazin FORVM. Torbergs beruflicher Neuanfang nach dem 

Exil war von Anfang an politisch motiviert. Seine nene Position innerhalb des 

Kongresses und des FORVM sicherte nicht nur seinen Lebensunterhalt, sondem hot 

ihm anch eine Moglichkeit, sich eine politische Identitat zu verschafEen. Sein 

ausgepragter Antikommunismus kam seinen amerikanischen AuAraggebem entgegen, 

und mit ihrer Hilfe konnte er sich im FORVM eine joumalistische Plattfbrm 

aufbauen, von der aus er seine Uberzeugungen verbreitete. In den fblgenden Jahren 

nahm er so an verschiedenen Diskursen in Osterreich teil, in denen Fragen des 

kultnrellen und pohtischen Lebens thematisiert wurden. 

Torberg gewann durch seine Position als osterreichischer Reprasentant des 

Kongresses an Einfluss und scheute sich nicht, Personen oder Institutionen, die nicht 

seine Meinung vertraten, scharf anzugreifen. Er versuchte auch zu verhindem, dass 

Menschen, die dem Kommunismus nahe standen, OHentliche Positionen erhielten. In 

einem Aufsatz iiber Hilde Spiel geht Edward Timms auf dieses Verhalten Torbergs 

ein: 

And Friedrich Torberg, returning from exile in the United States with an 
almost McCarthyite suspicion of crypto-communists, became the cultural 
arbiter whose aim it was to exclude anyone with alleged left-wing sympathies 
from the theatres and editorial offices of Vienna. Torberg, together with the 
equally fervent anti-communist Hans Weigel, in effect colluded with the 
restoration of a conservative cultural and political consensus which left little 
scope for radicalism in literature and the arts during the 1950s/^^ 

An dieser Stelle ist zu hinterfragen, wie Torberg sich eine Identitat als, wie Timms ihn 

bezeichnet, „kultureller Richter" schuf^ wie seine Einflussnahme konkret aussah und 

welche Probleme damit verbunden waren. 

Die Situation in Osterreich nach 1945 

Nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum Staatsvertrag im Jahr 1955 war Osterreich von 

den Truppen der Alliierten besetzt: Die Sowjets hielten den Osten, die Amerikaner 

Edward Timms.,Austrian Identity in a Schizophrenic Age: Hilde Spiel and the Literary Politics of 
Exile and Reintegration". In: /(g/PwA/Zc. Hg. Kurt Richard 
Luther und Peter Pulzer. Aldershot: Ashgate, 1998. S. 47 - 66. (Hier: S. 63). 
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den Nordwesten, die Englander den Siiden und die Franzosen den Westen/^'^ „Die 

Stadt Wien war viergeteilt, den ersten Bezirk, die Innere Stadt hielten StreitkraAe aller 

vier Machte unter Kontrolle. Eine Kommandantur aus vier von den Hochkommissaren 

emannten Kommandanten verwaltete gemeinsam die Stadt Wien."'^^ In dieser Zeit 

entwickelte sich der Konflikt des Kalten Krieges, der sich mit dem Beginn des 

Marshallplans 1947 verscharAe. Es handelte sich hierbei um ein amerikanisches 

Wiederaufbauprogramm fiir Europa, an dem die Sowjetimion nicht beteiligt war. 

Osterreich spielte in der Konirontation der GroBmachte eine besondere Rolle 

aufgnmd seiner geografischen Lage als letztes westliches Land vor dem Eisemen 

Vorhang. Otto Klambauer spricht in diesem Zusammenhang von einer 

BruckenAmktion zwischen Ost und West, die das Land innegehabt habe.'^^ 

Wahrend die Siegermachte in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg 

rigorose MaAnahmen zur Umerziehung anwandten, wurden in Osterreich mildere 

Anordnungen erteilt, die lediglich eine „Umorientierung" der Bevolkerung bewirken 

sollten. Dazu zahlte neben der Entnazifizierung auch eine Neuorientierung im 

kulturellen Bereich.^^^ Die Besatzungsmachte versuchten, ihre jeweiligen kulturellen 

Uberzeugungen in Osterreich durchzusetzen, um daruber auch politische Macht und 

wirtschaftlichen Einfluss zu erlangen. In den entsprechenden besetzten Gebieten 

etablierten sich deshalb direkt nach dem Krieg Organisationen aus den jeweiligen 

Landem: „The French Division of Cultural Affairs, the British Council, the Soviet 

Society for the Preservation of Cultural and Economic Relations between Austria and 

the USSR, and the US Information Services Branch (ISB)."'^^ Diese 

Vgl. Paul Kruntorad. „Charakteristika der Literaturentwicklung in Osterreich 1945 - 1967". In: 
l/YeraA/r afgr 6;,; /P67. Hg. Ludwig Fischer. Milnchen: dtv, 1986. S. 
629-650. Hier: S. 629. 

Hans Waschek. 7000 MUnchen: Heyne, 1996. S.&3. 

'^Vgl. Otto Klambauer. Dgy m Wien: Ueberreuter, 2000. S. 7-9 und 20-2). 

Vgl. Reinhold Wagnleitner: Coca-Co/oMfza//'oM aW /Ae CoW TT/e Cw/fwra/ q/"fAe 
m q/fer f/ze .SecoW War. Chapel Hill: The University of North Carolina 

Press, 1994. S. 67. 

Vgl. ebd. S. 68. Dem ISB gehOrten auch Mitarbeiter des Office of War Information an (OWI). Aus 
dem OWl wurde spSter das Office of Strategic Services (OSS) ausgegliedert, das eine 
VorgSngerorganisation des CIA war. Torberg hatte sich ab 1943 bemuht, beim OSS mitarbeiten zu 
kOnnen, wurde jedoch aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes abgelehnt. Vgl. Tichy, S. 138-
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Klilturinstitutionen sollten demokratische Strukturen aufbauen imd auf den 

osterreichischen Kulturbetrieb einwirken. Wahrend britische, franzosische und zum 

Teil auch sowjetische Kultur von den Osterreichem direkt nach dem Krieg geschatzt 

wurde, lehnten sie die amerikanische ab. Amerika gait als ein Land ohne Kultur, das 

von Neureichen und Emporkommlingen bevolkert war. Die Kulturrepr&sentanten 

Amenkas batten somit einen schwierigen Anikng, gewannen jedoch bald Beachtung 

von Seiten der Bevolkerung auf Grund ihres Geldes. Die Gnanziellen Mittel der 

britischen, sowjetischen und franzosischen Kulturinitiativen waren beschrankt.'^^ Die 

Amerikaner hingegen verfugten iiber eine ofknsichtliche v\drtschaAliche Starke, die 

sie auch zeigten: „They brought dollars and even harder currencies - food, cigarettes, 

nylons, penicillin - all the necessities of survival for the plagued, hungry, confused 

p e o p l e . D i e s e r Reichtum beeindruckte die Menschen in Osterreich unmittelbar 

nach dem Krieg und erhohte ihre Akzeptanz amerikanischer Einfliisse. Der kulturelle 

AuArag des ISB anderte sich in den Jahren nach dem Krieg: Urspriinglich stand die 

Entnazifizierung im Vordergrund, dann wurden mehr und mehr die Leistungen der 

West-Machte im Krieg betont und gleichzeitig die Rolle der Sowjetunion abgewertet. 

Die Kulturpolitik der amerikanischen Alliierten in den fiinfziger Jahren in Osterreich 

vertrat im Wesentlichen antisowjetische und antikommunistische Positionen und trug 

damit zum Klima des Kalten Krieges bei.'^^ 

Ein Schwerpunkt des politischen Umorientierungsplans der Siegermachte war 

die Kontrolle und Reorganisation der Gsterreichischen Presse. Zu diesem Zwecke 

grundeten die Alliierten Zeitungen und verteilten Lizenzen an Herausgeber, deren 

politische Gesinnung sie teilten. Auch hier zeigte sich bald, dass die amerikanischen 

Behorden einen starkeren Einfluss auf die osterreichische Medienlandschaft ausiibten 

als die anderen BesatzemationerL Der groGte Teil der osterreichischen Presse arbeitete 

so in den ersten Jahren des Kalten Krieges im Sinne der amerikanischen 

Infbrmationspolitik.^^^ Das Ziel der Amerikaner war es, ein demokratisches 

169 Vgl. Wagnleitner, 1994. S. 68. 

'™Ebd. S. 69. 

Vgl. ebd. 

Vgl. ebd. S. 84. 
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Pressesystem in Osterreich einzufiihren, das gleichzeitig ein positives Amerikabild 

verbreitete und sich gegen den Kommunismus wandte. An dieser Stelle tritt die 

Problematik der amerikanischen Medienpolitik zutage: Auf der einen Seite wollte sie 

formal ein System etablieren, das der Freiheit der Presse verpflichtet war. 

Andererseits diktierte sie die Inhalte der neu geschaffenen MedienlandschaA. Die 

indirekte Einwirkung auf Medien durch die finanzielle Unterstiitzung von Seiten des 

CIA, die im Falle des Kongresses und damit auch des FORVM vorliegt, zeigt, dass 

von einem demokratischen Pressewesen in Osterreich nach dem Zweiten Weltkrieg 

nicht gesprochen werden kann/^^ 

Torberg entsprach als Herausgeber des FORVM dem amerikanischen 

joumalistischen Konzept. Reinhold Wagnleitner zitiert in seinem Buch Coca-

aus einem Brief Torbergs, der sich vor dem 

Erscheinen der ersten Ausgabe von FORVM gegeniiber Laurence Dalcher, dem 

Information Officer der amerikanischen BotschaA in Wien, zu den Zielen der neuen 

Zeitschrift IblgendermaBen auBerte: 

We hope to lure our readers via the cultural part into the political one. Brutally 
spoken, we want to sell them politics under the pretext of culture, and I don't 
have to tell you what sort of politics it will be.'̂ '* 

Torberg war fiir diese Aufgabe die ideale Besetzung, er stimmte mit der ideologischen 

proamerikanischen Grundhaltung des Congresses, die mit Hilfe offentlicher Medien 

nach Osterreich gebracht werden sollte, zu diesem Zeitpunkt vollig iiberein. Seit 1946 

war er amerikanischer Staatsbiirger und bereit, sich fiir die Interessen der USA 

einzusetzen, deren Kurs des kulturellen Antikommunismus zu stiitzen und in seiner 

Heimat voranzutreiben. Die Position des Herausgebers bedeutete fiir ihn eine groBe 

berufliche Chance und die ideale Basis fiir einen Neuanfang. 

Vgl. Tichy, 1995. S. 187-188. und Michael Hochgeschwender. fre/AgfY akr Der 
frg/Ae/Y wW(//e MUnchen: R. Oldenbourg Verlag, 1998. S. 17. 

Fhedrich Torberg an Laurence Dalcher, Information OfRcer, U.S. Embassy Vienna, 05.11.1953. In: 
Tichy, 1995. S. 190. 
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Torbergs Auseinandersetzungen mit dem „Kongress fur die Freiheit 

der Kultur'(CCF) 

Torbergs Mitarbeit beim „Kongress fur die Freiheit der Kultur" verlief sparmungsvoll. 

Tichy bringt das Verhaltnis auf den Punkt: „Torberg lebte von der ersten Nummer 

[des FORVM] an, die im Januar 1954 erschienen war, im Clinch mit der Pariser 

Zentrale. Aber er verdiente erstmals gut - und hatte Macht."'^^ 

Torbergs Beweggritnde als Herausgeber des FORVM waren fblgende: Er 

woUte dem FORVM eine spezifisch osterreichische Pragung verleihen, die Position 

des FORVM im Verhaltnis zu anderen ZeitschriAen des Kongresses festigen und ihm 

zu Prestige verhelfen. Da sein Name eng mit dem Blatt verbunden war, iibertrug sich 

diese angestrebte Aufwertung auch auf seine Person. AuBerdem wollte Torberg, der 

selbst einen radikalen Antikommunismus vertrat, seine politischen Ziele mit Hilfe des 

CCF durchsetzen. So fbrderte er unter anderem die Unterstiitzung des Kongresses f[ir 

seine Angriffe gegen Personen, die er verdachtigte, Kommunisten zu sein, oder gegen 

von ihm selbst benannte „Fellow-travellers". 

Der Begriff „Fellow-traveller" wurde von Leo Trotzky im Jahre 1923 gepragt. 

Er beschreibt Personen, die mit dem Kommunismus sympathisieren, jedoch nicht der 

Kommunistischen Partei angehoren. Seit der Rezession im Jahre 1929 und mit dem 

Aufkommen des Nationalsozialismus zweifelten viele Intellektuelle am 

liberaldemokratischen System und suchten nach neuen politischen Losungen. 

Interessanterweise waren einige der Griinder sowie wichtige Mitarbeiter des 

„Kongresses fiir Kulturelle Freiheit" erst so genannte „Fellow-traveller" und dann 

aktive Parteimitglieder gewesen, wie Ignazio Silone und Arthur Koestler.'^^ Als die 

stalinistischen Verbrechen Mitte der dreiGiger Jahre bekarmt wrurden, wandten sich 

zahlreiche „Fellow-traveller", darunter auch spatere Angehorige des Kongresses vom 

Stalinismus ab. Sie bildeten linksintellektuelle, antikommunistische Zirkel, von denen 

vor allem der um Ignazio Silone und Manes Sperber als Vorlaufer des Kongresses 

Frank Tichy. „Hexenjager, Kalter Krieger, Wallstreetagent." In: D/e gawze Wien, 
09.11.1989, S.25. 

82 



gesehen werden konnen. Der Kongress entstand durch den Zusammenschiuss solcher 

Kreise, die sich ideologisch dem Liberaiismus und Antitotalitarismus verpflichtet 

sahen und zu einer kuiturellen Einheit des Kalten Krieges wurden/^^ In Torbergs 

Verurteilung der „Fellow-travelier" zeigt sich, wie tief sein Antikommunismus saA. Er 

ignorierte auch die Tatsache, dass zahlreiche Kongress-Mitarbeiter in der 

Vergangenheit zu diesem Kreis gehdrten. Als politische Gegner sah er nicht nur die 

Kommunisten seibst, sondem auch Personen, die dem Kommunismus nahe standen. 

Torbergs Vorstellungen eines „Fellow-travellers" waren so weit gesteckt, dass schon 

passives Verhalten ausreichte, um bei ihm in den Verdacht zu geraten, 

prokommunistisch zu sein. Folgerichtig koimte vor Torbergs Augen nur der bestehen, 

der sich oHen gegen den Kommunismus aussprach und ebenso handelte. 

Nicht nur in diesem Punkt gingen die Ansichten Torbergs und die des 

Congresses auseinander. Zu Spannungen kam es vor allem, weil Torberg sich durch 

eigenwilliges Handeln und eigenmachtig gefallte Entscheidungen hervortat, die die 

Zusammenarbeit mit den Mitarbeitem der Pariser Zentrale verkomplizierten. Er 

vertrat die Meinung, dass dem FORVM eine besondere Stellung im Kreis der 

KongresszeitschriAen zustehe, weil aus seiner Perspektive auch Osterreich ein Land 

mit besonderen politischen und gesellschaAlichen Eigenheiten war. 

Torbergs selbstbevmsstes Verhalten stieA in der Pariser Zentrale auf 

Widerstand, und es kam deshalb haufig zu Auseinandersetzungen zwischen Torberg 

auf der einen Seite und Michael Josselson und Frangois Bondy auf der anderen. Aus 

seinen Briefen an beide Kongress-Griindungsmitglieder geht hervor, dass Torberg 

sehr empfindlich auf Anweisungen aus Paris reagierte. Offensichtlich gereizt, 

beschwert er sich schriAlich iiber mangelnden Handlungsspielraum bei Bondy: 

[...] ich kann es nicht immer gut vertragen, bei jeder Gelegenheit abgekanzelt 
zu werden wie ein kleiner Subaltembeamter, der einfach zu parieren hat, weil 
er gezahlt bekommt. Auch der Arbeitsatmosphare ist das nicht sehr 
zutraglich. 178 

Vgl. Hochgeschwender, 1998. S. 86-89 und 91. 

VgI.ebd. S.98 und 118. 

Friedrich Torberg an Francois Bondy, 04.04.1958. Nachlass Torberg, HandschriAensammlung der 
Stadt- und Landesbibliothek Wien. 
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Im selben Schreiben beteuert er: „Und jetzt miisste ich sofbrt hinzufiigen, dass es mir 

selbstverstandlich nicht urns personliche Rechtbehalten geht, sondem urns 

sachliche."'^^ 

Torberg sieht sich von der Leitung des Kongresses gemaGregelt iind 

kontrolliert. Er will nicht Befehlsempfanger des CCF sein, sondem selbst iiber 

redaktionelle Belange entscheiden und Macht ausuben. Seinem Beteuem, dass es ihm 

nur um die Sache gehe, widerspricht der beleidigte Ton seiner Briefe, der seine 

personliche Gekranktheit erkennen lasst. So schreibt er nach einer Konferenz der 

Herausgeber an Josselson: 

It [the session of the Executive Committee] even was, if I may say so, more 
useful to me than the Editor's Conference on Monday which as far as I am 
concerned, served mainly the purpose of setting me straight on the fact that 
FORVM is playing more or less an outsider's role among Congress 
publications, and that MONAT is considerably closer to your heart than we 
are. To realize this also means to realize that we should live up to our specific 
Austrian task, not by smuggling it in and feel ashamed about our local touch 
but by standing up for it. In other words: we should try and do what MONAT 
cannot do, instead of trying for competition.'^^ 

In einem Brief an Bondy rechtfertigt Torberg den Gebrauch scharfer Polemik 

gegeniiber politischen Gegnem im FORVM und gibt zu bedenken, dass dies dem 

Magazin ein eigenes Profil und damit auch Erfblg verschaffe: 

In den hochst schmeichelhaAen Wiirdigungen, die man in den fuhrenden 
BlMem des gesamten deutschen Sprachgebiets (auch in solchen von 
entgegengesetzter politischer Tendenz) anlasslich unseres 50. Heftes zu lesen 
bekam, aber auch in vielen Artikeln zu meinem 50. Geburtstag, werden die 
polemische Scharfe und der aggressive Witz des FORVM immer wieder als 
seine spezifische Note gepriesen. Ohne diese Note ware es ein blasser, 
lokalgebundener Ableger des MONAT. 

Torberg stellt seine enge Verbundenheit mit dem FORVM heraus, die sich fur ihn 

letztendlich problematisch auswirkt. Er identifiziert sich so sehr mit der Zeitschrifl, 

dass er Kritik an Stil und Inhalt des FORVM als Kritik an seiner Person auffasst. Sein 

'^^Ebd. 

Friedrich Torberg an Michael Josselson, 07.02.1956. Ebd. 

Friedrich Torberg an Frangois Bondy, 05.03.1959. Nachlass Torberg, Handschriftensammlung der 
Stadt- und Landesbibliothek Wien. 
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Bestreben, das FORVM gegeniiber anderen Publikationen des Kongresses 

abzugrenzen, dient auch seinem eigenen Geltungsbediirfhis. Er will seiner Zeitschrift 

imd seiner Person in der Ofkntlichkeit zu einem eigenstandigen Profil verhelfen und 

setzt damit das FORVM als Instrument zur Identitatskonstruktion ein. 

In seiner Untersuchung iiber das deutsche Schwesteqoumal des FORVM, den 

MoMar, stellt Michael Hochgeschwender fest, dass dieser nicht als ofGzielles 

Kongressorgan des deutschen Sprachraumes gait, „da das Wiener FORVM Friedrich 

Torbergs dieses Privileg fur sich beanspruchte."^^^ Seiner Meinung nach wollte 

Torberg nicht eine Liicke fullen, die der MONAT nicht fiillen konnte, sondem eine 

besondere Position einnehmen und die deutsche Zeitschrift an Bedeutung 

iibertrumpfen. Mit seinem selbstbewussten und kompromisslosen Vorgehen errang er 

jedenfalls viel AuAnerksamkeit. Standig fbrderte er einen Sonderstatus fur seine 

Zeitschrift. In einem Brief an Bondy stellt er dazu die Einzigartigkeit des Blattes 

heraus: 

Der wirkliche und fiindamentale Unterschied besteht viehnehr zwischen der 
Struktur des FORVM und der Struktur aller iibrigen Kongresszeitschriften. 
Nicht nur ist das FORVM „osterreichischer" als die PREUVES G-anzOsisch 
Oder ENCOUNTER englisch, es hat auch den groBeren Aktualitats-Ehrgeiz. 
Abermals: Ich sage nicht, dass das ein Vorzug ist. Es ist aber ein 
Charakteristikum, und als solches bereits unentbehrlich. Mit den raumlich und 
finanziell beschrankten Mitteln, die dem FORVM zu Verfugung stehen, kann 
ich weder den andem Kongresszeitschriften noch den iibrigen Zeitschriften 
Konkurrenz machen und muss also versuchen, dem FORVM durch eine 
besondere, typische und in keiner Zeitschrift anzutreffbnde „Note" Position 
und Erfblg zu verschaffen.^^^ 

Torberg beharrt darauf, dass die von ihm herausgegebene Zeitschrift aufgrund ihrer 

osterreichischen Identitat eine Besonderheit darstellt. Bereits im Juli 1953 arbeitete 

Torberg zusammen mit Felix Hubalek und Friedrich Hansen-Loeve, die zu diesem 

Zeitpunkt als Mitherausgeber fungierten, einen Entwurf aus, in dem Vereinbarungen 

iiber die fbrmale und inhaltliche Gestaltung des FORVM festgelegt wurden. Sie 

hoben den „spezifisch osterreichischen Charakter der Zeitschrift" hervor, der sich in 

Hochgeschwender, 1998. S. 165. 

Friedrich Torberg an Frangois Bondy, 09.11.1955. Nachlass Torberg, Handschriftensammlung der 
Stadt- und Landesbibliothek Wien. 
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der Rubrik „Das osterreichische Profil" sowie in der „Wahl imd Behandlung eines 

Teils der Themen" auBem sollte. In der genannten Rubrik sollten „Personlichkeit und 

Leistung bedeutender Osterreicher gewurdigt werden, die gegenwartig das geistige 

Gesicht Osterreichs mitbestimmen. (Resp. mitbestimmt haben, da es sich nicht 

unbedingt um lebende Zeitgenosse handeln muss.)"'̂ '̂  Ebenso national gepragt waren 

auch die kulturpolitischen Glossen „zu Ereignissen des abgelaufenen Monats, 

vorwiegend von osterreichischem Interesse."'^^ Zwar wurde betont, dass das FORVM 

auch international attraktiv bleiben sollte, die Vorstellungen des 

Herausgeberkomitees, wie dies umzusetzen sei, waren jedoch stark mit 

osterreichischen Aspekten verkniipA: 

Das konnte durch hochwertige und originelle Auslandsberichte bewirkt 
werden iemer durch Beitrage reprasentativer Osterreicher, die sich mit 
Problemen von osterreichisch-intemationaler Wechselwirkung 
auseinandersetzen, durch Umfragen zu solchen Problemen, etc/^^ 

Diese Beispiele zeigen, dass die Herausgeber des FORVM von Beginn an planten, 

einen besonderen Schwerpunkt auf speziGsch osterreichische Themen zu legen, die in 

unterschiedlichen Rubriken zum Ausdruck kommen sollten. Anne-Marie Corbin halt 

fest, dass die im FORVM propagierte osterreichische Identitat im Bereich der 

Literatur fast ausschlieBlich auf der Vergangenheit beruhte. Junge SchriAsteller und 

Kiinstler wurden nicht beriicksichtigt, ihre Kritik gait, so Corbin, als gefahrlich und 

ihre Erfahrungen wurden als wertlos erachtet.'^^ 

Torbergs Riickwartsgewandtheit bedingte den Ausschluss der literarischen 

Avantgarde. Diese passte nicht in den Wertekanon seiner Version eines idealen 

Osterreichs. Das Neue, Unangepasste fand keinen Platz in seinem Weltbild, das er 

auch im FORVM durchsetzte. Dadurch verhinderte Torberg allerdings auch eine 

Weiterentwicklung, sowohl des Blattes, als auch seiner eigenen politischen Identitat, 

die sich als festgefahren und unflexibel zeigte. Konsequent versuchte er, seine 

Friedrich Torberg: Exposd einer mit Hilfe des „Congres pour la Liberte de la Culture" in Wien 
herauszugebenden Zeitschrift. Wien, Juli 1953. Ebd. 

Ebd. 

Ebd. 

Anne-Marie Corbin. „Die Osterreichische Identitat in Friedrich Torbergs FORVM". In: 
m z/WZ/f/em/w/-. 46. Jg. 2002 Heft 1 (316). S. 2-16. Hier S. 16. 
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Vorstellimgen durchzusetzen. Aufjgrund seines Konzepts, Beitrage mit aktuellen 

weltpolitischen neben solche mit osterreichischen Inhalten zu platzieren, erhielt das 

FORVM eine auf das HerkunAsland bezogene Linie. Manes Sperber sprach in diesem 

Zusammenhang davon, dass Torberg die EmsthaAigkeit metaphysischer Diskussionen 

und die Leichtigkeit des Kaffeehauses verbunden hatte. Dabei sei eine 

Monatszeitschrift entstanden, die wie eine Wochenzeitung herausgegeben wurde/^^ 

Sperbers Kommentar zu Torbergs Arbeitsmethode als Herausgeber, beschreibt auch 

Torbergs Hauptinteressen. Im politischen Teil der Zeitschrift kam Torbergs 

antikommimistische Haltung zum Tragen, erkennbar an der Auswahl der Autoren und 

ihrer Beitrage. Ebenso deutlich war Torbergs Verbundenheit mit seinem Heimatland. 

Er konzentrierte sich besonders auf Ereignisse und politische Entwicklungen in 

Osterreich. Vor allem das kulturelle Leben des Landes und der Stadt Wien waren fur 

ihn von hoher Relevanz und er raumte ihnen daher einen besonderen Platz im 

FORVM ein. Torbergs Vorstellungen von einem Joumalisten und Herausgeber 

orientierten sich an denen seines Vorbildes Karl Kraus. Ebenso wie Kraus achtete 

Torberg auf einen korrekten Sprachgebrauch und agierte hauAg als Sprachhiiter. Eine 

weitere Gemeinsamkeit liegt in der Methode, Gegner in publizierten Polemiken hart 

anzugreifen. Daraus entstanden in einigen Fallen regelrechte FeindschaAen, die 

offentlich ausgetragen wurden. Beide kampAen kompromisslos fur ihre Ziele und 

blieben dabei hartnackig und unnachgiebig. Kraus war als Herausgeber der ZeitschriA 

extrem kritisch und stellte hohe Anspriiche an seine Mitarbeiter, die er, so 

Hilde Spiel, nach einiger Zeit um irgendwelcher geistiger oder sprachlicher 

Verfehlungen willen wieder fallen lieB Diese iiberkritische Einstellung fuhrte 

bei Kraus dazu, dass er die ab 1911 allein herausgab. 

Auch Torberg hatte Schwierigkeiten, mit anderen Menschen gleichberechtigt 

zusammenzuarbeiten. Die gemeinsame HerausgeberschaA mit den Publizisten 

Friedrich Hansen-Loeve und Fritz Hubalek, unter der das FORVM begonnen hatte, 

envies sich fur Torberg als ungiinstige Konstellation. Er war der Ansicht, dass beide 

Vgl. Peter Coleman. 7%e A/'AeraZ CoMjp/yac)/.- FAe ybr Cw/fw/'a/ Freeafo/M fAg iSfrwgg/e 
ybr /Ae o / f Ewz-opg. New York: Collier Macmillan, ] 989. S. 88. 

Hilde Spiel. G/oMz wW 7,^66 6/^ Munchen: dtv, 1994. S. 112. 
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zuwenig Engagement zeigten. In einem Brief an Josselson legt Torberg ausftihrlich 

dar, was seinen Unmut erzeugte: 

Don't blame me for the fact that whatever editorial support I may get from 
Hansen will be frustrated by his inability to concentrate, and whatever 
editorial support I may get from Hubalek will be fhistrated by a blatant lack of 
quality.'^'' 

Torbergs Bild von seiner eigenen Person ist das des unverstandenen, engagierten 

Kongressmitarbeiters, der schlieBlich alleine die Biirde der Herausgeberschaft tr^gt. 

Er will diesen Eindruck auch Josselson vermitteln und strebt nach Anerkennung, 

indem er die ehrenhafte Motivation seines Handelns herausstellt: 

Indeed, I may be guilty of quite some more mistakes and shortcomings. But I 
wish you'd finally come around to recognize that whatever my wrongdoings 
are, they are being done out of devotion to the cause of FORVM, whereas the 
shortcomings and vyrongdoings of my partners stem from an utter lack of any 
such devotion/^' 

Torbergs Beschwerden stieBen in Paris auf Unverstandnis. Frangois Bondy teilte ihm 

unmissverstandlich mit, dass sein Drang, Projekte im Alleingang durchzuziehen, nicht 

im Interesse des Kongresses lag: 

Aber fur den Charakter eines Forums bleibt es unbedingt notwendig, auf die 
Versuchung einer „Ein-Mann-Zeitschrift" zu verzichten, auch wenn jetzt 
schon die „Presse" das FORVM mit der „Fackel" vergleichen mag.'^^ 

Bondy erwahnt den Vergleich mit Karl Kraus, weil Torberg wenig 

Kooperationsbereitschafl: zeigt und die Gefahr besteht, dass er seinem Vorbild zu sehr 

nacheifert. Das Problem liegt in der unterschiedlichen Auffassung uber die Gestaltung 

des FORVM. Zwar stimmt Torberg ofRziell dem Grundprinzip der Meimmgsvielfalt 

zu, nach dem eine Kongresszeitschrift geleitet werden soil. Die Umsetzung dieser 

Vorstellung gestaltet sich aber schwierig, weil er, wie Karl Kraus vor ihm, seine 

Fuhrungsposition nicht teilen will und Schwierigkeiten hat, andere Meinungen neben 

seiner eigenen gelten zu lassen. 

Friedrich Torberg an Michael Josselson, 21.09.1954. Nachlass Torberg, HandschriAensammlung der 

Stadt- und Landesbibliothek Wien. 

Ebd. 

Frangois Bondy an Friedrich Torberg, 27.01.1954. In: Tichy, 1995. S. 224. 
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Ein bedeutendes Ziel Torbergs war es, mehr Geld fiir seine redaktionelle 

Arbeit vom Kongress zu erhalten und vor allem mehr Anerkennung fur seine 

Bemiihungen. Torberg betrachtete das FORVM als sein personliches Projekt und 

widmete ihm in den funfziger Jahren seine gesamte Aufmerksamkeit. Selbst seine 

Schriftstellerkarriere, die ihm viel bedeutete, stellte er fUr seine Tatigkeit als 

Herausgeber zuruck. Eine Aufwertung des FORVM ging fiir ihn mit einer 

Aufwertung seiner Person einher. Sein Einsatz gait nicht nur der Sache, er war 

vielmehr ein Kampf um das offentliche Ansehen seiner Person und um Einflussnahme 

in der Kulturpolitik. Aus diesem Grund reagierte er in seinen Briefen emotional und 

legte Sachverhalte detaillierter dar, als es objektiv zur Klarung von Problemen 

notwendig gewesen ware. Auch diese Strategie stieB in Paris auf wenig Gegenliebe. 

Man wurde der Problemschilderungen Torbergs aus Wien zunehmend iiberdriissig. 

Gegeniiber Bondy beschwert sich Torberg iiber eine „deprimierend 

stiefrnutterliche Behandlung", die Paris dem FORVM zuteil werden lasse und die, so 

Torberg, auf „die speziHschen Umstande und Erfbrdemisse, mit denen eine vollig aus 

dem Nichts geschaifene Zeitschrifl wie die unsere konirontiert ist, einfach keine 

Riicksicht nimmt."'^^ Er weist auf seine Leistungen hin: „Da ich sowieso alles 

Unangenehme, namlich die ganze Arbeit, langst auf mich genommen habe, bestehen 

keinerlei akute Zwistigkeiten, die etwa bereinigt werden miissten."'^'^ In Torbergs 

Schlussworten dieses Schreibens liegen Vorwiirfe: „Ich beklage mich nicht dariiber, 

dass ich in diese Arbeit zwei voile Jahre voll und restlos investiert habe. Ich wiirde es 

nur sehr beklagen, weim diese Investition vergeblich gewesen ware."'^^ 

Torbergs Anstrengungen um die Zeitschrift sind ein fbrtwahrendes Ringen um 

Lob und Anerkermung, die ihm, v\de er glaubt, von seinen Geldgebem 

ungerechtlertigterweise versagt bleiben. Seine Strategie, permanent auf sein groAes 

Engagement hinzuweisen und sich gleichzeitig iiber mangelnde Zuwendung zu 

beklagen, brachte nicht den gewiinschten Erfblg. Dies zeigen Antwortbriefe von 

Bondy und Josselson, die ihm ihre Standpunkte darlegen und Torberg vyiederholt zu 

19: 

194 

'Torberg, 1953. 

Ebd. 

Ebd. 

89 



mehr Besonnenheit mahnen sowie sich von ihm mehr Flexibilitat wiinschen. Aus der 

Sicht des Kongresses waren Torbergs Alleingange ein Argemis. Sein Verhalten passte 

nicht in das Konzept einer zentral gesteuerten Organisation, die danach strebte, ihre 

Ideen und Strategien durch ihre Publikationsorgane auf gleiche Weise in den 

verschiedenen Landem zu verwirklichen. 

Die Kampfe, die Torberg mit dem Kongress ausfbcht, drehten sich nicht nur 

um organisatorische, sondem auch um politische Fragen. Haufigster Streitpunkt 

waren Diflerenzen um die inhaltliche Gestaltmig des FORVM und die Frage, ob und 

wie man darin kommunistischen Meinungstragem eine Biihne bieten sollte. 1953 

hatte Torberg in seinem Expose, das noch im Einvemehmen mit Felix Hubalek und 

Friedrich Hansen-Loeve entstand, klar fbrmuliert, wie die „Monatsblatter fur 

kulturelle Freiheit" organisiert und gestaltet werden sollten. Unter der Rubrik 

„Funktionen und angestrebte Wirkung" wurde festgehalten: 

Die besondere Note der Zeitschrift - die sich vor allem gegen den 
Kommunismus und seine intellektuellen Infiltrationsmethoden, aber auch 
gegen alle andem totalitaren Ideologien richtet und den in Osterreich 
aufkeimenden neonazistischen Tendenzen ein wachsames Augenmerk 
zuwenden wird - soli in einer moglichst vielfaltigen Schattierung ihrer 
antikommunistischen Grundhaltung bestehen.'^^ 

Weiter plant Torberg, dass sowohl die „heimatlose Linke" als auch die „heimatlose 

Rechte" im FORVM zu Wort kommen sollen. 

Die Vereinbarkeit oder mindestens Diskutierbarkeit gegensatzlicher 
Anschauungen soli nicht nur in der regelmaBigen Rubrik „Pro und Contra", 
sondem bereits im Zusammenwirken der weltanschaulich diGerenzierten 
MitarbeiterschaA dargetan werden. 

Torbergs Entwurf lasst darauf schlieAen, dass der Name der neuen Zeitschri A auch 

deren Programm werden sollte. Es sollte ein intellektuelles Medium werden, in dem 

in bestimmten Grenzen unterschiedliche Ansichten vorgestellt und auch diskutiert 

werden koimten. In den fblgenden Jahren zeigte sich jedoch, dass Torberg nicht dazu 

bereit war, ein breites Spektrum an Meinungen in seinem Blatt zu veroflentlichen. Da 

Torberg zusatzlich seine Schwierigkeiten mit der intemen Vereinbarung des 

Torberg, 1953. S. 5. 

Ebd. 
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Kongresses hatte, dass nationale Aktionen immer mit der Zentrale in Paris 

abgesprochen werden mussten, war auch hier die Konfrontation vorprogrammiert. Es 

kam zu dem bereits erwahnten Meinungsaustausch zwischen Torberg und Michael 

Josselson, der Torberg nicht nur wegen seines extremen Antikommunismus kritisierte, 

sondem ihm auch grundsatzlich erklarte „wie eine gute CCF-ZeitschriA auszusehen 

habe."'^^ Kritik kam auch von Frangois Bondy, der sich iiber den „versteinerten, 

denkfaulen Antikommunismus", der im FORVM vertreten werde ausliel)/^^ 

Die Auseinandersetzungen zwischen dem FORVM und der Pariser Zentrale 

gingen soweit, dass Bondy 1959 in einem Brief Torberg vorwarf, dass 

der Ton von Forum, soweit es deutsche hitellektuelle angeht, unsere 
Bemiihungen um Gesprache, Konfrontationen, Seminare usw. durchzufuhren 
und unter deutschen Intellektuellen tatig zu sein, schwer schadigt.^^'' 

Der Hintergrund der Riige war eine politische Kursanderung des Kongresses. Der 

Diskurs iiber den Kalten Krieg anderte sich in den spaten funfziger Jahren. Man 

wollte die verharteten Fronten auflosen und vom bisher gefiihrten harten Kurs des 

Antikommunismus abweichen. Konkret bedeutete dies eine grOBere OBenheit und 

DiskussionsbereitschaA mit der Linken, vor allem gegeniiber osteuropaischen 

Intellektuellen. Ein Grund fur die Abwendung des Kongresses von der bisher 

vertretenen harten Linie im Kampf gegen den Kommunismus lag darin, dass man es 

sich nicht leisten konnte, die Ford-Foundation, die Wert auf Kontakte zum Osten 

legte, als Sponsor zu verlieren. Stattdessen nahm Paris eine entspanntere und 

flexiblere Haltung gegenuber dem Kommunismus ein. Man sprach vom „Ende der 

Ideologie".^^' Wahrend der Kongress sich vom klassischen Antikommunismus der 

vierziger und funfziger Jahre loste, hielt Torberg an seiner radikal 

antikommunistischen Position fest und vertrat diese auch leidenschaftlich gegenuber 

dem Kongress: 

Michael Josselson zitiert nach Hochgeschwender, 1998. S. 167. 

Francois Bondy an Friedrich Torberg 25.07.1955. In: Hochgeschwender, 1998. S. 167. 

Francois Bondy an Friedrich Torberg, 20.02.1959. Nachlass Torberg, HandschriAensammlung der 
Stadt- und Landesbibliothek Wien. 

Vgl. Hochgeschwender, 1998. S. 464-465. 
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Ich kampfe fur das Uberleben der vom Kommunismus bedrohten Demokratie, 
und ich kampfe gegen eine bestimmte Sorte von Intellektuellen, die der 
kommunistischen Drohung Vorschub leisten. Ich ftihre diesen Kampf seit 
vielen Jahren nach bestem Wissen und Gewissen, ich habe ihn auch im 
Rahmen des Kongresses nach bestem Wissen und Gewissen gefiihrt, und ich 
mOchte das geme weiter tun. Wenn der Rahmen dafur zu eng ist, daim kOnnt 
Dir zwar entscheiden, dass ich den Rahmen aufgeben muss, aber nicht den 
Kampf und damit mich selbst.̂ *̂ ^ 

Torberg identifiziert sich mit der Rolle eines kompromisslosen „Kalten Kriegers"; den 

Kampf aufzugeben hieAe fur ihn, sich selbst aufzugeben. Mit dieser Konstruktion 

einer politischen Identitat sicherte er sich Aufmerksamkeit in Osterreich. Er wollte 

weiterhin am Diskurs iiber den Antikommunismus teilnehmen und ihn mitbestimmen, 

indem er festlegte, wer sich im FORVM auBem durfte und wer nicht. In dieser Frage 

wurden ihm, sehr zu seinem Missfallen, Vorschriften gemacht, deren Nichtbeachten 

mit Zurechtweisungen geahndet wurde. So war er 1957 von der Zentrale in Paris 

darauf hingewiesen worden, dass er im Zuge einer ofkneren Gesprachspolitik keine 

Vertreter radikal antikommunistischen Gedankengutes, wie zum Beispiel seinen 

Freund Willi Schlamm, im FORVM mehr abdrucken solle.̂ "̂ ^ 

Eine ganze Reihe von Vorwurfen musste sich Torberg von Bondy auch 1959 

gefallen lassen, als dieser in einem Schreiben Torberg mangelnde 

Kooperationsbereitschaft und schlechten Stil im Umgang mit politisch 

Andersdenkenden vorwarf. Bondy hielt die entstandenen Differenzen Air 

schwerwiegend, sie konnten zu einer „entschiedenen Trennung" und einem „Bruch" 

zwischen Torberg und dem Kongress fuhren. Es gab demnach in Paris Uberlegungen, 

Torberg als Herausgeber abzusetzen, weil er sich nicht in die Ideologic der 

Organisation einfugte. 

Die konkreten Vorwurfe waren, dass Torberg politisch Andersdenkende nicht 

im FORVM berucksichtige und damit einen freien Meinungsaustausch behindere. 

Bondy schreibt dazu: „Durch seinen Ton und seine Art der Polemik stort Forum 

unsere jetzige und kiinftige Arbeit in Deutschland." Er stellt heraus, dass der 

Friedrich Torberg an Francois Bondy, 05.03.1959. Nachlass Torberg, Handschriftensammlung der 
Stadt- und Landesbibliothek Wien. 

Vgl. Hochgeschwender, 1998. S. 477. 
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Kongress eine Organisation sei, „die sich um Fairness und Toleranz bemiiht und der 

es gelungen ist, in kritischen Momenten das Gesprach mit Intellektuellen ofEen zu 

halten, von denen uns sehr viel trennt."^ '̂̂  

AuBerdem erklarte sich der Kongress nicht mit dem joumalistischen Stil 

einverstanden, in dem Torberg sich iiber seine Gegner auBerte: 

Und es gehort vor allem dazu, dass man nicht Menschen, mit denen man in 
einer bestimmten Frage nicht einig ist und deren politische Haltung man 
bekampA, durch polemische Mittel moglichst verachtlich und lacherlich 
macht."^''^ 

Bondy bezieht sich auf eine Polemik Torbergs, in der er „alle diese bundesdeutschen 

Intellektuellen iiber einen Leisten schlug und in NachaHung der nicht 

nachahmenswerten Karl Kraus'schen Manier, ihre Vomamen und Nachnamen 

lacherlich machte [.. Corbin sieht einen Zusammenhang zwischen Torbergs 

grenzenloser Bewunderung fur Kraus und der daraus resultierenden Organisation und 

Gestaltung des FORVM?'^^ Torberg stieB mit diesem Verhalten auf Unverstandnis, 

Irritation und Ablehnung. So fallt Bondys Kritik an Torbergs Polemiken sehr hart aus: 

Es ist fur ein satirisches oder polemisches Talent eine groBe Versuchung, 
Gegner zu vemichten, und das hat besonders in Wien eine groBe Tradition, 
iiber deren Riesenschatten offenbar die nachgeborenen Satiriker nicht springen 
konnen?^^ 

Damit unterstellt er Torberg, dass er riickwartsgewandt sei und dass es sich bei seinen 

publizistischen Angriffen lediglich um eine literarische Tradition, eine Art Streitkultur 

handele, in der Torberg verharre. Torberg greiA diesen Punkt in seinem Antwortbrief 

auf und stellt richtig, dass es sich nicht um „Nachgeburt und Nachaffimg" handele, 

sondem um „legitime Nachfblge". Das Missverstandnis zwischen den Parteien tritt 

hier deutlich zutage: Bondy geht es darum, dass die politische Linie des Kongresses 

Francois Bondy an Friedrich Torberg, 20.02.1959. Nachlass Torberg, HandschriAensammlung der 

Stadt- und Landesbibliothek Wien. 

Ebd. 

Ebd. 

Vgl. Corbin, 2002. S. 8. 

Frangois Bondy an Friedrich Torberg, 20.02.1959. Nachlass Torberg, HandschriAensammlung der 
Stadt- und Landesbibliothek Wien. 
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eingehalten imd in den ZeitschriAen ein angemessener, respektvoller Ton auch 

gegeniiber Andersdenkenden angeschlagen wird. Torberg sieht sich jedoch nicht in 

erster Linie als Reprasentant einer Organisation, sondem als Herausgeber einer 

ZeitschriA in Osterreich, in der, seiner Meinung nach, auch nationale und personhche 

Eigenheiten zum Ausdruck kommen durfen und sollen. Torberg iibemimmt bewusst 

die Rhetorik von Karl Kraus, den er fur einen Meister der deutschen Sprache halt. Da 

Bondys Kritik auch Kraus in Frage stellt, diirAe er Torberg in seinem Nationalstolz 

getrofkn haben. Das abschlieBende Urteil Bondys zeigt, dass er sowohl Form als 

auch Inhalt von Torbergs Artikeln verurteilt, weil sie nicht den Zielen des Kongresses 

dienten: 

Es sind zw êi Dinge, ob man Intellektuelle, mit deren Meinung man nicht einig 
ist, vemichten oder iiberzeugen, verachtlich machen oder beeinflussen will. 
Beide Male kann der Gegensatz der gleiche sein, aber Stil, Ton und Inhalt der 
Argumentation muss anders sein.̂ ^^ 

In einem Antwortschreiben weist Torberg Bondys Kritik weit von sich und verteidigt 

sein bisheriges Vorgehen. Torberg wirA Bondy vor, dass er sich einer „nuancenlosen 

Pauschaldif&mierung" schuldig mache: „[...] genaujener Fellow-Traveller-Technik, 

die mir literarisch mit dem Kraus-Cliche zu Leibe riickt und politisch mit dem 

McCarthy.Cliche."^'° 

Ich empAnde sie gar nicht mehr als Vorwiirfe. Derm ich bin daAir, dass man 
solche Gegner lacherlich macht; es ist der sprichwortlich sicherste Weg, um zu 
verhindem, dass sie Schaden stiAen. [...] Ich Aihre keine Polemiken um ihrer 
selbst willen, wie es Deine Wendung vom "Ausleben ungehemmter satirischer 
Verve" anzudeuten scheint.^" 

Torberg halt sowohl Inhalt als auch Stil seiner Polemik Air angebracht und dem 

angestrebten Zweck dienlich: „Dank dieser polemischen Note hat das FORVM seine 

praktischen Erfblge [...] in der BekampAmg des Kommunismus."^^^ 

Ebd. 

Friedrich Torberg an Francois Bondy, 05.03.1959. Nachlass Torberg, HandschriAensammlung der 
Stadt- und Landesbibliothek Wien. 
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Er Asst seine Vorstelliingen dahingehend zusammen, dass das FORVM nicht 

das FORVM ware, wenn bestimmte ,JFellow-travellers" es akzeptieren wiirden imd 

merkt an: „Und ich ware, wenn ich ein solches FORVM herausgabe, nicht mehr 

Torberg prasentiert sich als unnachgiebiger Einzelkampfer. AngriHe gegen 

die ZeitschriA empfindet er als Angriffe gegen seine Person. Der kritische Punkt liegt 

in Torbergs Unvermogen zu erkennen, dass das FORVM zwar von ibm geleitet wird, 

im Gnmde aber dem Kongress imtersteht. Als Angestellter des Kongresses kann 

Torberg nicht allein entscheiden, er ist angehalten, den Instruktionen aus Paris Folge 

leisten. 

Hochgeschwender stellt heraus, dass Torberg mit seiner nonkonfbrmistischen 

Position im Kongress einige AuSnerksamkeit erzielte: Torberg habe als weitaus 

radikalster Antikommunist in der technokratischen Phase des CCF eine klare 

ideologische Alternative zum Kurs der Pariser Fiihrung in den CCF eingebracht 

[.. Dies trif5 sicher zu. Torbergs Einfluss schwand jedoch, als der Kongress 

eine entspanntere Haltung gegeniiber Kommunisten einnahm. 

Nach Hochgeschwenders Ansicht zeigen die Unstimmigkeiten zwischen 

Josselson und Bondy auf der einen und Torberg auf der anderen Seite zwei Tatsachen: 

Der Kongress habe sich Ende der fiinfziger Jahre bereits von seinen streng 

antikommunistischen Ansatzen entfemt. Torberg hingegen habe „fast paradigmatisch 

mit seiner Person" eingestanden. AuBerdem, so Hochgeschwender, „zeigt es sich, 

dass Josselson, entgegen sp&teren Beteuerungen im Umfeld der CIA-Affare, sehr 

wohl willens und in der Lage war, mit autoritaren Mitteln die politische Linie des 

CCF zu lenken, weim es erfbrderlich schien."^'^ Torbergs hartnackige Interventionen 

und Alleingange zwangen die Pariser Zentrale dazu, ihre Strategien offen zu legen. 

Der Kongress wollte den Diskurs iiber den Kalten Krieg in Europa steuem und 

ahndete deshalb Torbergs Abweichungen, indem wichtige Vertreter des Kongresses 

ihn schriAlich zurechtwiesen. Der Briefwechsel zwischen Wien und Paris zeigt, dass 

die Liberalitat und die Toleranz des Kongresses dort ihre Grenzen fanden, wo ein 

21 'Ebd. 

Hochgeschwender, 1998. S. 50. 

Ebd. S. 494. 
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Mitglied die Zielvorstellungen der Organisation unterlief. Torberg, der schlieBlich 

durch den Kongress finanziert wurde, fbrderte diesen permanent durch seinen 

Machtwillen und seine Unnachgiebigkeit zur Stellungnahme heraus. 

Torbergs Problem dabei war, dass er sich als Herausgeber und Antikommunist 

eine politische Identitat geschaffen hatte, an der er auch dann noch festhielt, als sich 

die Welt um ihn herum anderte imd er dies nicht wahrhaben wollte. Seine 

Konstruktion des Bildes einer ofkntlichen Person im Kulturbetrieb Nachkriegs-

Osterreichs hatte ihm den Neuanfang ermoglicht. Da er es nicht schafRe, dieses Image 

den Erfbrdemissen der Zeit anzupassen, erwuchsen ihm als Herausgeber des FORVM 

deutliche Nachteile. Die Konflikte mit der Pariser Zentrale erreichten eine solche 

Scharfe, dass der Kongress sich 1961 vom FORVM distanzierte und in der Folge nur 

noch den vergleichsweise kleinen Betrag von 10 000 US Dollar im Jahr beisteuerte. 

Die ZeitschriA wurde bis 1964 beim Hans Deutsch Verlag veroGentlicht, der dann 

allerdings in Rechtsschwierigkeiten geriet und Konkurs anmelden musste?^^ 

1965 gab Torberg schlieRlich auf. Er iibertrug Giinther Nenning die Fiihrung 

des FORVM, der es unter dem Namen „Neues FORVM" bis 1985 leitete?'^ Der 

Kongress hatte die voile Finanzierung seiner ZeitschriAen eingestellt, darunter die des 

FORVM. Wie Tichy schreibt, hatte Nerming Torbergs Abwesenheit, die durch seine 

zahlreichen Nebentatigkeiten bedingt war, genutzt, um unmerklich die Fiihrung des 

Magazins zu iibemehmen. Nenning entwickelte ein trag&higes Finanzierungssystem 

und eine neue inhaltliche, weniger antikommunistische Linie und koimte schon bald 

steigende Auflagenzahlen verzeichnen.^'^ Torberg war mit dem neuen, offeneren Kurs 

des Nachfblgers nicht einverstanden und befurchtete eine „Verlotterung seiner 

Aufbauarbeit".^'^ 

In seinem „Nachruf zu Lebzeiten" begrundet Torberg seine Entscheidung 

gegeniiber seiner Leserschaft, ohne die wahren Zusammenh&nge anzufuhren. Er wahlt 

eine sehr ungewohnliche Form, um uber sich selbst zu berichten, er schreibt seinen 

Tichy, 1995. S.227. 

Das FORVM wurde 1995 endgUltig eingestellt. 

Vgl. Ebd. S. 252-254. 
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eigenen Nachruf, dessen „Niederschrieb", so Torberg, man „von ihm abverlangt" 

habe. Da er die Person, die ihn zum Schreiben veranlasst hat, nicht nennt, liegt die 

Vermutung nahe, dass es sich dabei um ihn selbst handelt. Mit einem fiktiven Initiator 

be&eit sich Torberg vom Verdacht der Selbstinszenierung. Nicht er wolle iiber sich 

selbst erzahlen, er sei dazu aufgefbrdert worden: 

Zur Zeit, da Torberg im Bewusstsein der interessierten OGentlichkeit fast 
ausschlieBlich als Theaterkritiker figurierte, erschien eine Jubilamnsausgabe 
seines schon erwahnten Erstlingsromans, und jener Buchh&ndler berichtete 
ihm, dass ein Kaufer des Buchs sich zweifelnd erkundigt hatte, ob der Autor 
vielleicht derselbe Torberg sei, der das FORVM herausgibt. Das war kein 
geringer Schock fur den damals ohnehin schon um seine literarische Existenz 
Besorgten. Es war geradezu ein Alarmsignal und, wie wir heute wissen, der 
erste AnstoB zu seinem Entschluss, sich vom FORVM zuruckzuziehen und 
sich wieder ganz der Literatur zu widmen?^° 

In der dritten Person resiimiert Torberg sein Leben, seine beruflichen Aktivitaten und 

seine privaten Neigungen. Unter anderem rechtfertigt er seinen Entschluss, die 

Leitung des FORVM abzugeben, wobei er sich um ein positives Bild von sich 

bemiiht, das er der Offentlichkeit prasentiert. Dementsprechend geht er nicht auf die 

Querelen innerhalb des Kongresses und des FORVM ein und lasst auch politische 

Griinde unerwahnt: Seine mangelnde BereitschaA sich unterzuordnen und sein 

Festgefahrensein in seinen Uberzeugungen. Da er nicht bereit war, sich 

Veranderungen anzupassen, fand er f[ir die Verwirklichung seiner mittlerweile 

iiberholten Haltung keinen Raum mehr. Stattdessen beruA er sich auf Vielseitigkeit, 

die ihm immer wieder im Wege steht und druckt den Wunsch aus, in erster Linie als 

SchriAsteller bekannt zu sein und nicht als Herausgeber eines Magazins. Da er nicht 

in der ersten Person schreibt, sondem einen Erzahler einsetzt, verleiht er seinen 

persdnlichen Aussagen den Anschein eines objektiven Berichts. Es handelt sich hier 

um eine Beschonigung seiner Biografie, die er bevmsst vomimmt und verojSentlicht. 

Torberg packt sein Anliegen in eine sehr gefallige Form und wird damit seinem Ruf 

als „Geschichtelerzahler" gerecht.^^' Indem er die idealisierte Version seines Lebens 

Friedrich Torberg. „Blaugrau karierte Berufiing zum Dichter. Ein Nachruf zu Lebzeiten". In: 
Frankfurt: Ullstein, 1988. S. 17. 

Broch auBert indirekt in einem Brief an Torberg den Vorwurf, dieser sei ein „Geschichtelerzahler". 
Hierauf werde ich in Kapitel 5 nSher eingehen. 
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in Anekdoten einbaut, wirkt er unterhaltsam, glaubwurdig und er schafA Nahe zum 

Leser. Torbergs Schilderung seines Werdegangs kanri nach den Theorien znr 

Identitatsbildung von Keupp, als Selbstnarration bezeichnet werden. Der Begriff der 

„Selbstnarrationen" umfasst: 

Die Art nnd Weise, in der das Individimm selbstrelevante Ereignisse auf der 
Zeitachse anfeinander bezieht Sie sind symbolische Systeme, die fur 
Rechtfertigung, Kritik imd/oder die Produktion von Koharenz verwendet 
werden/^^ 

Torbergs Nachruf erfiillt diese Funktionen, er setzt zwei getrennte Bereiche seines 

Lebens, seine Tatigkeit fur das FORVM und sein SchriAstellerdasein in Beziehung 

zueinander. Mit einer kausalen Verkniipfung rechtfertigt er die Beendigung seiner 

Herausgeberschaft und begrundet mit dieser Aufgabe den Umstand, dass er seine 

schriflstellerischen Ambitionen bis dahin vemachlassigt habe. Torberg verbindet die 

einzelnen biografischen Abschnitte zu einem fiir ihn sinnvollen Zusammenhang und 

konstruiert damit die Identitat des beschaftigten und vielseitig Begabten. Es stellt sich 

die Frage, warum Torberg dieses Bild von sich zeichnet. Uber die inhaltliche 

Gestaltung von Selbstnarrationen schreibt Keupp: 

Insbesondere die Diskurstheorie verweist darauf, dass die gesellschaftlichen 
Machtverhaltnisse in den je aktuellen Fundus von Selbstnarrationen 
eingewoben sind. [...] Indem sie sich auf das gesellschaftlich verfiigbare 
Formenpotential stiitzen, schreiben sich die darin eingewobenen 
Machtbeziehungen auch ein in die Ausgestaltung individueller Erzahlungen.̂ ^^ 

Die Beendigung seiner Tatigkeit beim FORVM konnte in der Offentlichkeit als 

Versagen gewertet w êrden und Torbergs Ruf schaden. Dadurch ist er zu einer 

Rechtfertigung gezwungen, die er durch den Hinweis auf seine friihen Erfblge als 

SchriAsteller erbringt. In seinem „Nachruf' begrundet er seine Entscheidungen so, 

dass sie fiir die Offentlichkeit nachvollziehbar werden und er eine insgesamt 

erfblgreiche Bilanz ziehen kann. Es wird deutlich, wie sehr Torberg nach offentlicher 

Akzeptanz sucht und sich deshalb um die Konstruktion einer positiven Identitat 

bemiiht. 

Vgl. Heiner Keupp u.a. fa/cAworA (/er fV? ckr 
Hamburg: Rowohlt, 1999. S. 208. 
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Nach seinem Ausscheiden aus dem FORVM wandte Torberg sich von 

politischen Themen ab. Er widmete sich stattdessen neben seiner Tatigkeit als 

Ubersetzer alien seinen bis dahin vemachlassigten „fiinf Gebieten literarischer 

Betatigung"^^'*, die er in seinem „Nachruf' beschreibt; er arbeitete als Lyriker, 

Romancier, Parodist, Theaterkritiker imd Feuilletonschreiber. In seinen 

schriAstellerischen Arbeiten wandte er sich seinen jiidischen Wurzeln zu und blickte 

zuriick in eine vermeintlich bessere Zeit. Wie er selbst schreibt, kehrte er „die 

jiidische Komponente seines Wesens [.. .] nachdriicklich hervor"^^ .̂ Er gedachte 

seiner jiidischen HerkunA mit dem historischen Roman und 

huldigte der untergegangenen Donaumonarchie und der Welt der KaHeehauser in 

seinen Anekdotenbanden. 

Torbergs Antikommunismus 

1958 auGert sich Torberg zu seiner antikommunistischen Haltung, indem er an die 

politische Grundlinie des FORVM appelliert und die Unverriickbarkeit dieses einmal 

eingenommen Standpunktes betont: 

Die Pramissen, von denen unser erstes HeA ausgegangen ist, sind immer noch 
gegeben. Die morderische Bedrohung all dessen, was wir der Einfachheit 
halber unter den Begrifkn „Freiheit" und „Menschenwurde" zusammenfassen, 
dauert an. Deshalb k&mpfen wir nach wie vor gegen Diktatur und 
Totalitarismus in jeder Form. Und wir lassen uns da von keinen 
Formschwankungen irritieren.^^^ 

Wenn Torberg von „wir" spricht, umfasst dies zwar formal die gesamte Redaktion des 

FORVM, tatsachlich ist es aber primar seine eigene Perspektive, die er wdedergibt. 

Der Kampf gegen Diktatur und Totalitarismus, den Torberg hier propagiert, richtet 

sich im Wesentlichen gegen den Kommunismus. Torberg vertritt ein dualistisches 

Weltbild, dem eine pragmatische Ordnung entspringt. Er argumentiert mitunter 

verbliifknd vereinfachend und lehnt jede Diskussion mit der Gegenseite ab. Den 

Torberg, 1988. S. 20. 

"^Ebd. 

Friedrich Torberg. „2 mal 2 ist immer noch 4". In: FORVM, Februar 1958. 
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Ende der fiinfiziger Jahre aufkommenden Gedanken, den Dialog mit der Linken zu 

suchen, wehrt Torberg als »Formschwankiing" ab. Er bleibt bei seinen Ansichten: 

Wenn man die nahezu flehentliche Lautstarke vemimmt, mit der allenthalben 
nach „Gesprachen mit den Sowjets" und nach Erfbrschimg ibrer wahren 
Absichten gerufen wird, so konnte man meinen, dass noch niemals mit den 
Sowjets gesprochen wurde und dass sie ihre wahren Absichten noch niemals 
kundgetan ha#en. Sie tun es doch wirklich bei jeder Gelegenheit.^^^ 

Als eine solche Gelegenheit sieht Torberg den niedergeschlagenen Ungamaufstand im 

Jahre 1956. „Und man kann von ihnen [den Kommunisten] wirklich nicht verlangen, 

es [das Kundtun der Absichten] bei jeder Gelegenheit so griindlich und unzweideutig 

zu tun wie in Ungam."^^^ 

1956 war es 2:u Volksaufstanden in Polen und Ungam gekommen. Die Krise in 

Polen wurde, wie der Historiker Klambauer beschreibt „mit Muh und Not entscharA, 

in Ungam aber mit geballter sowgetischer Militarmacht niedergeschlagen. Die Ungam 

hatten sich an Osterreich orientiert und dieselben Rechte gefbrdert - frei zu sein von 

Sowjetbesatzung, neutral nach osterreichischem Vorbild."^^^ Als sich ungarische 

Intellektuelle mit den Polen solidarisierten, kam es zu antisowjetischen Protesten und 

StraBenkampfen. Nachdem der neu emannte Premierminister Imre Nagy den Austritt 

Ungams aus dem Warschauer Pakt bekannt gab und Ungam fur neutral erklaren 

wollte, griff Moskau ein und schickte Sowjettruppen nach Budapest. Es kam zu 

schweren Kampfen, in denen Tausende starben oder verletzt wmrden und rund 

200'000 Ungam fliehen mussten, vor allem nach Osterreich.^''^ 

Torberg initiierte eine Ungamhilfe im Namen des FORVM, die geflohene 

ungarische Intellektuelle unterstiitzte. Der Kongress lieferte dazu die finanziellen 

Mittel.̂ ^^ AuGerdem versuchten seine Mitglieder, ungarische Studenten an 

europaische Universit&ten zu vermitteln. Von der Pariser Zentrale aus wurden 

Ebd. 

Ebd. 

Otto Klambauer. Der Ko/M DrfY/gf? Mamn zw/M Fa// akj' 
Kor/zaMgj. Wien: Ueberreuter, 2000. S. 93. 

Vgl. ebd. S. 94. 

231 Michael Hochgeschwender schreibt dazu, dass 80 000 US Dollar von der Ford Foundation 
beigesteuert wurden. Es dUrfte sich dabei um den grOGten Anteil gehandelt haben. Vgl. 
Hochgeschwender, 1998. S.461. 
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oflentliche Proteste in zahlreichen Landem organisiert/^^ Die Ungamkrise und der 

Tod Staling fiihrten innerhalb des Kongresses zu einer Neuorientierung. Der bis dahin 

vertretene Antikommimismus machte einer liberaleren Haltung Platz, von der man 

sich mehr politischen Handlungsspielraum erhofAe. Torberg hingegen reagierte auf 

die politischen Ereignisse in Ungam genau gegensatzlich, er sah sich in seinen 

Prinzipien bestarkt. Die KursSnderung des Kongresses markiert den Punkt, an dem 

Torbergs Interessen und die des Kongresses auseinanderdrifteten, was, wie bereits 

beschrieben, zu inhaltlichen Konflikten fuhrte. Er lehnt ein Verhandeln mit den 

Sowjets ab, weil dies gmndsatzlich vom sowjetischen Standpunkt aus geschehe. Das 

Fatale, so Torberg, sei, „dass man somit auf die aprioristische Festlegung des eigenen 

Standpunkts verzichtet und sich freiwillig jeder Chance entauDert, ihn 

durchzusetzen."^^^ Als Folge eines Dialoges furchtet Torberg eine Verschiebung des 

Standpunktes und damit einen Angriff auf eigene Interessen. In der Sowjetunion 

herrsche eine totalitare Diktatur, die, so Torberg in einem FORVM-Artikel, „aus ihrer 

ideologischen wie aus ihrer imperialistischen Konzeption gar nicht anders kann, als 

die Weltherrschaft anstreben"^ '̂*. 

Durch diese AuOerung stellte Torberg das Konzept der "kulturellen Freiheit" 

in Frage, unter dem der Kongress lief. Sie steht ebenfalls im Widerspruch zu den 

Konzepten, unter denen das FORVM seine Arbeit aufgenommen hatte. Im Vorwort 

zur ersten Ausgabe wird festgestellt: „Es [das FORVM] mochte nicht nur moglichst 

vielen Anschauungen zum Ausdruck verhelfen, sondem diesem Ausdruck zu 

moglichst anstandigem Niveau."^^^ Die angestrebte Pluralitat der Meinungen wird 

dann allerdings im gleichen HeA eingeschrankt. Unter der Rubrik „Pro und Contra" 

Frances Stonor Saunders erwAhnt als weiteres Ergebnis der Ungamkrise die Entstehung des 
Orchesters „Philharmonica Hungarica". Der Dirigent Rozsnyay war mit ca. hundert Mitgliedem der 
Budapester Philharmonie aus der Hauptstadt geflohen. Das Orchester finanzierte sich zu Beginn mit 
einer Unterstiitzung von 70'000 US Dollar. Saunders beurteilt die Philharmonica Hungarica als ein 
„wirkungsvolles Instrument des Kulturkampfes." Vgt. Saunders, 1999. S. 305. Laut Hochgeschwender 
wurde die Bundesrepublik der Standort des Orchesters, das bis in die neunziger Jahre hinein 
existierte.Vgl. Hochgeschwender, 1998. S. 461. 

Friedrich Torberg. FORVM, Februar 1958, S. 43. 

Ebd. 

Friedrich Torberg. „An Stelle eines Leitartikels". Vorwort zur ersten Ausgabe des FORVM. Januar 
1954. S.2. 
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soil, so die Ankimdigimg, regelmaBig ein Thema diskutiert werden „an dem sich 

moglichst viele Geister mbglichst heAig scheiden." Allerdings sollte die „ehrliche 

DiskussionsbereitschaA" Grenzen haben:̂ "^ 

Das erste , J r̂o und Contra" gilt eigentlich dem Thema selbst, gilt den 
Moglichkeiten und Grenzen der politischen Diskussion am Beispiel der Frage 
nach Sinn und Sinnlosigkeit des Gesprachs zwischen Kommunisten und 
Nichtkommunisten?^^ 

Unter dem Titel „Gesprach mit dem Feind" wurden die Ansichten des damals in 

Osterreich sehr bekannten katholischen Publizisten Friedrich Heer unter Pro und die 

des Herausgebers Torberg unter Contra gegeniibergestellt. Heer hebt die Bedeutung 

des Dialogs hervor: „Die eine Welt bedarf^ aufs dringlichste, des Gesprachs, der 

sachlichen, niichtemen Auseinandersetzung vieler Feinde, vieler Gegensatze."^^^ 

Torberg hingegen sieht keinen Gesprachspartner und damit auch keine Basis fiir ein 

Gesprach. Heers Argumenten begegnet er mit den Worten: 

Der Mensch aber, welcher zu enden fiirchtet, wenn das Gesprach erlischt, sei 
guten Mutes. Das Gesprach erlischt nicht. Was erlischt, ist nur der Kontakt mit 
jenen, die ihm sowieso niemals Gesprachspartner waren; denen es sowieso 
nicht darauf ankam, ihm zuzuhoren, sondem nur darauf, ihn auszuhorchen/^^ 

Torberg zeigte keinerlei BereitschaA zum Dialog mit Kommunisten. Wenn er 

schreibt: „Es gibt keinen Gesprachspartner, der ein Gesprach auch nur halbwegs auf 

der gleichen Basis fuhren konnte, auf der es ihm vom Westen her angeboten wird",̂ '̂ '' 

vermeidet er die anstrengende Aufgabe einer intellektuellen Auseinandersetzung. Er 

kommt auch nicht in die Situation, seinen Standpunkt im Einzehien verteidigen zu 

miissen und kann stattdessen direkt zum Angriff iibergehen, weil er sich selbst in den 

Status des prinzipiell Rechthabenden setzt. 

Torbergs Antikommunismus erschopAe sich nicht nur in allgemeinen 

Aussagen, er wandte sich gegen Personen und Gruppierungen, die der Linken nahe 

Ebd. 

Ebd. 

Friedrich Heer und Friedrich Torberg. „Pro und Contra: Gesprach mit dem Feind". In: Ebd. S. 11-
16. (Hier: S. 11). 

^^^Ebd. S. 15. 

Ebd. 
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standen. Vor allem gegen so genamite „Fellow-travellers" ging er als Publizist 

polemisierend und hartnackig vor. So richtete sich sein Argwohn in den funfziger 

Jahren gegen bimdesdeutsche Intellektuelle, die sich der Protestaktion gegen die 

atomare Bewaf&iung angeschlossen hatten. Ihnen warf er Realitatsfeme vor imd 

fbrderte von ihnen „Denkfahigkeit" imd „Klarheit". Er wies darauf bin, dass eine 

solche Protestaktion, wie sie in der Bundesrepublik durchgefiihrt wurde, in der 

Sowjetunion nicht stattfknde. Torberg zitiert ein Argument der Atomgegner, in dem 

sie davon ausgehen, dass eine Gegenriistung nicht notwendig sei, weil die Russen 

nicht vorhatten, einen Krieg zu beginnen. Er kontert darauf: „Wenn die Gegenriistung 

so aussieht, wie die Anti-Atom-Unterschreiber sich das vorstellen, dann geht's ja ganz 

von selbst. Dann fallt's ihnen ja in den SchoB."̂ '̂ ^ Torberg unterstellt den 

Protestierem 

eine sehr spezielle Form von Eitelkeit, die sich nur bei solchen Anlassen 
befriedigen lasst: n^mlich die eigene Bedeutung, die eigene Wichtigkeit auf 
einem andem als dem eigenen Gebiet bestatigt zu bekommen.[...] Die 
Dichterfursten und WissenschaAler fuhlen sich durch die NachbarschaA der 
Film- und Biihnenprominenz ebenso geschmeichelt, wie vice versa?'̂ ^ 

Seine Abneigung gilt vor allem dem SchriAsteller Hans-Wemer Richter, der als 

Redner offentlich auf Protestkundgebungen auftrat. Hochgeschwender bezeichnet 

Torbergs Feindseligkeiten gegeniiber dem Griinder der Gruppe 47 als eine im 

FORVM gef[ihrte „Kampagne".̂ '*'' Zu dieser Zeit hatte der Kongress geplant, in 

Miinchen eine Filiale zu erofben und wollte sich deshalb an bestehenden 

Intellektuellenzirkeln orientieren, zu denen auch die Gruppe 47 zahlte. Der Kongress 

wies Torberg an, seine Attacken gegen Richter einzustellen. Bondy schrieb aus Paris, 

dass der Kongress das „of[enere Gesprach mit Neutralisten und Atomgegnem" 

vorsehe, w&hrend Torberg „an einer rein negativ-antikommunistischen Form grob 

polemischer Satire festhalte."^'^ 

Friedrich Torberg. „Fast das ganze geistige Deutschland..." In: FORVM, Mai 1958. S. 167. 

Ebd. 

Hochgeschwender, 1998. S. 493. 

Frangois Bondy an Friedrich Torberg, 20.02.1959. In: Ebd. 
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Torbergs starre Haltimg imd seine publizistische AngriGsbereitschaA stieAen 

vor allem bei Michael Josselson auf heAigen Widerstand. In einem Brief vom 

24.03.1959 maAregelt er Torberg: ^Indeed, we believe that we have more important 

work to do than to refute your statements and insinuations, most of which are not only 

silly but without foundation whatsoever. Die heftigen brieflichen 

Auseinandersetzungen mit der Pariser Zentrale des Kongresses verliefen fur Torberg 

wenig erfblgreich. Sie zeigen, wie sehr die inhaltlichen Differenzen zwischen den 

Parteien groBer wurden. Letztendlich sah Torberg sich gezwungen, den Weisungen 

des Kongresses nachzugeben, solange das FORVM unter dessen Schirmherrschaft 

stand. 

Torbergs Wirken als antikommunistischer Medienkritiker 

Torbergs joumalistische Arbeiten im FORVM waren zum groGen Teil 

Theaterkritiken. Auch in diesem Bereich kam seine antikommunistische Einstellung 

zum Tragen.̂ '̂ ^ Ein FORVM-Artikel iiber den franzosischen Schriftsteller Jean Paul 

Sartre tragt den Untertitel: „Zur Wiener Affare um ,Die Schmutzigen Hande'". Es war 

zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Sartre und einigen Theatem in Wien 

gekommen. Sartre verbot daraufhin eine Auffiihrung seines Stiickes und ging gegen 

Theater vor, die sich seinem Wunsch widersetzten. Allerdings gab es einen gultigen 

Vertrag zwischen dem Wiener Volkstheater und dem Biihnenvertrieb, der die Rechte 

an dem Stuck verwaltete. Das Volkstheater war demzufblge berechtigt, Dfe 

aufzufiihren, Sartre lehnte dies in einar Wiener Pressekonferenz 

jedoch kategorisch ab. Torberg geht auf diese Zusammenhange kurz ein, setzt sich im 

weiteren Verlauf des Artikels jedoch vor allem mit Sartres prokommunistischen 

AuBerungen wahrend einer Pressekonfbrenz auseinander. Torberg kritisiert Sartres 

Bereitschaft, das Stuck in Moskau aufizufuhren und dort auch Anderungen vomehmen 

zu lassen, die antikommunistische Tendenzen ausbiigeln sollten. Anderungen 

Michael Josselson an Friedrich Torberg vom 24.03.1959. In: Ebd. S. 494. 

Das bekannteste Beispiel hierzu ist der sogenannte „Brecht-Boykott", auf den noch nSher 
eingegangen wird. 
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hingegen, die der Direktor des Wiener Volkstheaters aus derselben Motivation heraus 

geplant hatte, lasse der Dichter nicht zu. Torberg schlussfblgert, dass Sartre „die 

Sache des Friedens nach sowjetimperialistischem Konzept zu fordem gedenkt, und 

dass ihm ,Die Schmutzigen Hande' in dieses Konzept nicht passen." Sartre wolle den 

Kommunisten „um keinen Preis unangenehm werden".̂ '̂ ^ 

In mehreren Stufen entwickelt Torberg sein Urteil gegen Sartre und teilt dabei 

einen Seitenhieb an linksgerichtete Intellektuelle aus, wenn er schreibt: „Jean Paul 

Sartre unterscheidet sich von den meisten intellektuellen Mitlaufem des 

Kommunismus dadurch, dass er intelligent ist."̂ "̂ ^ Ironisch abwertend fahrt er fort: 

„Und vielleicht — man kann das bei intelligenten Menschen nie wissen — vielleicht ist 

er sogar ein Zyniker und noch nicht ganz verloren." '̂̂ ^ Torbergs A#acke findet ihren 

Hohepunkt in seinem Kommentar zu einer Aussage Sartres wahrend der 

Pressekonferenz iiber die Moglichkeit, sich selbst von den Zust&nden hinter dem 

Eisemen Vorhang zu iiberzeugen, sich ein Visum ausstellen zu lassen und in das 

betreffende Land zu reisen. Dazu schreibt Torberg: „Das sagte Jean Paul Sartre. Und 

das war eine so parteigefallige, so propagandafromme, so atembeklemmend blode 

Antwort, dass er sie unmOglich im Ernst gemeint haben kann. Man darf also noch 

hoffen."^ '̂̂  Torbergs offen geauGerte Entrustung lasst erkennen, dass er seine 

Aversion gegen den Kommunismus so stark veriimerlicht hat, dass er ihn fur den 

Normalzustand halt, dem sich jeder Mensch aus VemunAgriinden anzuschlieBen hat. 

Er fuhlt sich von Andersdenkenden in seinem Grundverstandnis von Demokratie 

angegriffen und reagiert aggressiv auf prokommunistische AuGerungen. Dabei neigt 

er zu Generalisierungen: Jeder, der den Kommunismus nicht in alien Fallen ablehnt, 

wird zum Mitlaufer und damit zu Torbergs Feind. Torberg geht soweit, diesen 

Personen oder Gruppen mangelnden Verstand vorzuwerfen. Den Dramatiker Sartre 

halt er nicht fiir wirklich bosartig, sondem nur fur verblendet. Gegner, auf die er sich 

einmal eingeschossen hatte, blieben dies fur lange Zeit und er schreckte nicht davor 

Friedrich Torberg. „Sartre oder die ehrbare Koexistenz. Zur Wiener Affhre um die , Schmutzigen 
Hande' In: FORVM,Nr. 10, 1954. S. 16. 

Ebd. 

Ebd. 
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zuruck, sie in seinen Texten zu diffamieren. Torberg hielt an seinen Feindschaften 

ebenso imbeirrt fest wie an seinem Weltbild. Er schien seinen einmal eingenommenen 

Standpmikt niemals in Frage zu stellen mid hinterfragte infblgedessen auch nicht seine 

eingefahrenen Handlmigsschemata. 

Zu den wenigen Personen, die Torbergs unnachgiebige politische Haltung 

guthieAen, zahlte Giinther Nenning. Er weist auf die Gefahr hin, die wahrend des 

Kalten Krieges von kommunistischer Seite ausging: 

Und mit Vergniigen springe ich jedem Schnosel ins G'sicht, der mir was an 
Torberg herummakelt, weil er ein „Antikommunist" gewesen sei. Ach, liebste 
nachgeborene Burlis und Madis, ihr habz ja keine Ahnung. Damals ging's um 
die Wurscht.̂ ^^ 

Torbergs Verhalten stieB insgesamt aber mehr auf Be&emden und Ablehnung als auf 

Befiirworten. Mit seinem Antikommunismus hatte er eine politische Identitat 

geschaffen, die ihm nicht zu einem positiven Image verhalf, sondem ihn in 

Auseinandersetzungen verstrickte und ihn haufig in Erklarungsnot brachte. Dies gilt 

besonders fur die Falle, in denen er Andersdenkende offentlich diffamierte. 

Der Brecht-Boykott 

Die wohl bekannteste antikommunistische Aktion Torbergs war sein Einsatz gegen 

Bertolt Brecht. Torberg steuerte eine Anti-Brecht-Kampagne, die dazu fiihrte, dass 

Stiicke des Schriftstellers zwischen 1956 und 1963 auf Wiener Biihnen nicht 

aufgefiihrt wurden, mithilfe des FORVM und unter zeitweiliger Unterstiitzung des 

Kongresses. 

In seinem Vorwort zu Kurt Palms Buch iiber den Brecht-Boykott, zahlt 

Werner Mittenzwei die Grundlagen auf, die notwendig sind, um diese 

literaturpolitische Affare nachvollziehen zu konnen. Dazu gehore Kenntnis der 

Funktionen einer literarischen Offentlichkeit und wie sie von bestimmten 
Leuten bedient wurden. Wenn man diesen Mechanismus nicht beriicksichtigt, 
wenn man die politischen Pramissen dieser Antibrechtkampagne auBer acht 

^^Ebd. S. 17. 

GUnther Nenning. „Die Ballade vom armen F.T." In: Axmann und Torberg (Hg.), 1998. S. 273. 
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lasst, ist es heute ganz imd gar imverstandlich, zu welchen AuGenmgen, zu 
welchen Schmahungen sich literarische PersOnlichkeiten hinreiAen lieBen, mit 
welcher Rigorositatjegliche Fairness, jede geistige Noblesse ausgeschaltet 
wurde, wie sich Kritiker in einem Atemzng auf die FreUieit der Kunst 
beriefen, um die Kunst Brechts nicht zuzulassen?^^ 

Es stellt sich die Frage, wie der Diskurs iiber Literatur und Kultur in den fiinfziger 

Jahren allgemein und besonders auf Brecht bezogen gefuhrt wurde und wer in 

welcher Funktion daran beteiligt war. Das Hinter&agen dieser Voraussetzungen dient 

der Klarung, wie es zu einem solch drastischen Ausschluss kommen konnte. 

Diese Fragestellung erinnert an die der Diskursanalyse im Foucaultschen 

Sinne. Nach Foucault ist es relevant, die Grundregeln eines Diskurses herauszufinden, 

nach denen sich die Aussagen der Diskursteilnehmer als Wahrheiten etablieren 

kOnnen. Es miissen AuBerungen der Personen beriicksichtigt werden, die den 

Kulturbetrieb dieser Zeit mitbestimmten. Ebenso miissen die Diskursregeln untersucht 

werden, nach denen andere Aussagen als unwahr eingestuA und somit vom „wahren 

Diskurs" ausgegrenzt wurden. Im Vordergrund der vorliegenden Arbeit steht in erster 

Linie Torbergs Diskursteilnahme, das heiBt die Frage nach dem Inhalt und der 

Wirkung seiner Aussagen vor dem politischen und gesellschaAlichen Hintergrund 

seiner Zeit. Vor allem aber sind Torbergs Uberzeugungen und Ziele von Interesse, die 

ihn zu seinen Handlungen motivierten, seine Strategien und das Ergebnis seines 

Vorgehens. 

Der Brecht-Boykott: Ausgangssituadon in Osterreich 

Der Tatsache, dass Brechts Stiicke als politisch unerwunscht galten, liegt der 

konservative Theaterbegriff in Osterreich zugrunde, der in den fiinfziger Jahren 

herrschte. Wie Evelyn Deutsch-Schreiner in ihrer Abhandlung iiber das 

osterreichische Theater herausstellt, lasst sich eine konservative Tendenz am 

Programm der Europ&ischen Theaterausstellung, die 1955 in Wien stattfand, ablesen. 

Die Ausstellung beweise den „absoluten Machtanspruch der OVP auf das Hochkultur-

252 Werner Mittenzwei. „Vorwort". In: Kurt Palm. Ko/w B o y A o f / z w r W i e n : LOcker, 1983. 
S.8. 

107 



Theater imd den Willen, ihre Theaterauffassung durchzusetzen."^^" Die Aufgabe der 

Ausstellung sei es gewesen, die ,Weltgeltung' des osterreichischen Theaters zu 

beweisen und daraus auBenpolitisch die ,Weltgeltung' Osterreichs abzuleiten. Eine so 

hohe Einschatzung erklart das groAe Interesse der Politiker und Kulturschaflenden am 

Theater. Das osterreichische Theater wurde, so Deutsch-Schreiner, traditionell hoch 

eingeschatzt. In der Nachkriegszeit erhielt es als Medium zur Vermittlung von 

Ideologien besondere Bedeutung und entwickehe sich zum Objekt der Politik/^'* ,J)ie 

bestimmenden Faktoren versuchten auf die Theaterpolitik Einfluss zu nehmen 

und starteten Theaterofknsiven, um ihr jeweiliges Kultur- und Menschenbild 

durchzusetzen/'^^^ 

Die OVP, so Deutsch-Schreiner, war der Ansicht, dass Theater nicht nur eine 

Errungenschaft der Zivilisation sei, sondem dass es dem „irLnersten Kulturbereich" 

angehore. So seien bei der Europaischen Theaterausstellung nur Exponate gezeigt 

worden, die das OVP-Ministerium guthieB, „institutionelles Theater in 

herkommlicher, seit dem Austrofaschismus gleich gebliebener Sichtweise". 

Mit dem Konzept und der Durchfiihrung wurde Heinz Kindermann betraut, 
der erst ein Jahr zuvor wieder Professor am Institut fiir Theaterwissenschaft an 
der Universitat Wien geworden war, nachdem er 1945 im Zuge der 
EntnaziGzierung seines Postens enthoben worden war.̂ ^^ 

Klaus Amaim sieht in der personellen Besetzung wichtiger Kulturamter im 

Nachkriegsosterreich einen Beweis fiir die Wiederaulhahme der Kulturpolitik und 

Osterreichideologie der dreiBiger Jahre. Dies habe fiir den gesamten Kulturbetrieb 

gegolten und sei vor allem an ofkntlichen Ereignissen, wie an der Vergabe von 

Auszeichnungen abzulesen: 

Nicht nur der Staatspreis, auch andere reprasentative Literaturpreise gingen im 
groBen Umfang gerade an jene Autoren, die entweder bereits unter dem 

Evelyn Deutsch-Schreiner. Zwr f/M 
farfe/gM- wMaf Wien: Sonderzahl, 2001. S. 284. 

^ Vgl. ebd. S. 369. 
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Austrofaschismus oder unter dem Nationalsozialismus oder unter beiden 
Systemen protegiert imd ausgezeichnet worden waren?^^ 

Amaim kritisiert nicht nur die haufig erfblgte Re-etablierung ehemaliger Mitlaufer des 

Nationalsozialismus im Kulturbetrieb Nachkriegsosterreichs, er zeigt auch auf̂  dass 

bestimmte Personen bewusst vom Geschehen ausgeschlossen wurden. So habe der 

PEN-Club in seinen Statuten festgelegt, dass der ab 1950 wieder verliehene 

Staatspreis nicht an Schriftsteller vergeben werden konne, deren standiger Wohnsitz 

zwischen 1938 und 1945 im Ausland gewesen sei. Damit wurde Exilierten die 

Moglichkeit genommen, Preistr&ger zu werden. Wie Deutsch-Schreiner am Beispiel 

der Theaterausstellung demonstriert, gab es ahnliche Ausgrenzungsverfahren auch im 

Theaterbereich. 

Ausgegrenzt war nicht nur die gesamte Wiener Theateravantgarde der 
zwanziger Jahre und die Massenspielkultur des „Roten Wien", auch das 
politisch unerwiinschte Theater der Gegenwart war davon betroffen: Das Neue 
Theater in der Scala gab es fiir die Europ&ische Theaterausstellung nicht?^^ 

Die kulturelle Riickwartsgewandtheit bot weder Raum fiir Vertreter modemer Kultur, 

noch fur Anhanger der politischen Linken. Beide Gruppen durften nicht am Diskurs 

uber Kulturgestaltung teilhaben. Die Verantwortlichen der Kulturpolitik waren nicht 

an der Entwicklung der Kunst interessiert, sondem an deren Verwertung fur 

politische Zwecke. Dementsprechend wurde nicht das modeme Theater gefordert, 

sondem ein Theaterstil, der sich an der Zeit vor der Jahrhundertwende orientierte und 

damit ein idealisiertes Osterreichbild vermitteln konnte. Der Einfluss der NS-Zeit 

blieb unerwahnt, so wurden in der „Europaischen Theaterausstellung" auch nur 

Objekte gezeigt, die beweisen sollten, dass der Nationalsozialismus keine Bedeutung 

fur das Theater gehabt hatte.̂ ^^ Wendelin Schmidt-Dengler beschreibt das Klima der 

Wiederaufbaujahre in Osterreich fblgendermaBen: 

Die Epoche von 1945 bis 1966 ist gekennzeichnet durch die Dominanz 
restaurativer Tendenzen, die eine spezifisch osterreichische Tradition 

Klaus Amann. „Tradition und Kontinuitat- Vivant sequentes- oder: Wie man es schafA, sein 
eigener Nachfolger zu werden". In: D/e AfYgrafwr Hg. Volker Kaukoreit und 
Kristina Pfoser. Stuttgart: Reclam, 2000. S. 30-31. 
25S Deutsch-Schreiner, 2001. S. 287. 
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hochzuhalten suchten und zugleich die Konflikte, welche die Erste Republik 
erschiittert hatten, zu vergessen oder zu verdrangen.^^° 

Damit werden die Pramissen der Diskursregeln genannt, nach denen Aussagen 

beurteilt wurden. Passte ein Theaterschaiifender mit seinem Werk nicht in dieses 

Konzept, schlossen ihn die Verantwortlichen vom „wahren Diskurs" aus. 

Ein Vertreter dieser Richtung war Ernst Haeusserman, der 1957 das 

Kollegium „Wiener Dramaturgic" grimdete, ein Gremium, das sich rekrutierte aus den 

Direktoren des Burgtheaters und des Theaters in der Josefstadt. Die „Wiener 

Dramaturgic" wollte cine „Kultur-Ordnung" herstellen, in der nicht die Gcsetze des 

Marktes galten, sondem ideologische Fragcstellungen bestimmten, welche Stuckc und 

Autoren gefordert wurden. Haeusserman setzte sich in diesem Rahmen fur die 

Entwicklung eines „Wiener Stils" ein, „der die Konkurrenz zur aufstrebenden 

bundesrepublikanischen Theaterlandschaft nicht zu scheuen brauchte."^^^ Der 

„Wiener Stil" sollte die Besonderheiten des osterreichischen Theaters herausstellen 

und dem Profil der einzelnen Theater gerecht werden. Man dachte in dicsem Kontext 

auch iiber eincn zu etablierenden „Wiener Nestroy-Stil", einen „Wiener Grillparzer-

Stil", einen „Burgtheater-Stil" und einen „Stil des Theaters in der Josefstadt" nach.̂ ^^ 

Das Kollegium „Wiener Dramaturgic" arbeitete daran, den Ruf Osterreichs als eine 

bedeutende Theatemation zu fordem. 

Der Einfluss der Wiener Dramaturgic war so groA, dass sie sowohl die 

Themen als auch die Buhnen festlegte, auf denen Stiicke gespielt wurden. Sie kaim als 

cine der wichtigsten Institutionen angesehen werden, die das Theatergeschehen 

Osterreichs in den Nachkriegsjahren bestimmten. Vor dem Hintergrund der 

Foucaultschen Diskursanalyse betrachtet, handelte cs sich um eine Organisation, die 

den Diskurs steuerte, indem sie kontrolliertc, was iiber das Theater in Osterreich 

gesagt werden durftc. Sie legte fest, welchc Aussagen als wahr und welchc als unwahr 

zu gclten hatten und selektierte dementsprechend. Ihr Einfluss endetc erst 1968 durch 

Wendelin Schmidt-Dengler. „Einleitung". In: D/e /.//grafw je/Y 1945. Hg. Volker 
Kaukoreit und Kristina Pfbser. Stuttgart: Reclam, 2000. S. 17. 

Vgl. Deutsch-Schreiner, 2001. S.294. 

Ebd. S. 298. 
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den politischen Umschwung in Osterreich imd den Beginn der Kreisky-Ara. Diese 

Wende veranderte den Diskurs, andere Stromungen wurden nicht mehr ausgegrenzt, 

kiinstlerische Freiraume wurden ausgeweitet. 

Das Gremium „Wiener Dramaturgie" arbeitete nach Prinzipien, die fiir die 

OGentlichkeit nicht durchschaubar waren. Die geschlossene Organisationsstruktur 

verhinderte offene Kritik ebenso, wie die Sperre, die gegen unliebsame Personen und 

Ideen errichtet wurde. 

Kritische imd politisch divergierende Theaterschaffende sowie jene, die nicht 
dem Hochkulturtheaterbetrieb angehorten, hatten keine Stimme und konnten 
deshalb iibergangen werden. Das bekannteste und auch auf dem 
Zeitimgssektor praktizierte AusschlieBimgsprinzip manifestierte sich als 
Totschweigen. 

In erster Linie betraf dieses Ausschlussverfahren kommunistische oder als 

kommunisten&eundlich bekannte Kiinstler. Sie konnten in diesen Jahren im 

osterreichischen Theaterleben nicht FuB fassen.̂ '̂̂  Torberg unterstiitzte diese Politik 

in seiner Eigenschaft als Herausgeber imd Journalist des FORVM, indem er gegen 

Brecht und auch gegen Schauspieler eintrat, die dem Kommunismus nahe standen, 

wie im Falle Karl Parylas, der spater in diesem Kapitel betrachtet wird. 

Der Kongress fur die Freiheit der Kultur und der Brecht-Boykott 

Auch der Kongress fiihrte im Zuge seiner antikommunistischen Propaganda eine 

Kampagne gegen Johannes R. Becher und Bertolt Brecht. Becher wurde attackiert, 

weil er die „Deutsche-an-einen-Tisch" Kampagne initiierte und Ost-West-Gesprache 

deutscher Schriftsteller fSrderte. Brecht und Becher wurden, so Hochgeschwender, zu 

„Lieblingsfeinden" der deutschen Sektion. Er merkt dazu an: 

Ebd. S. 296. 

Schmidt-Dengler fuhrt dazu aus: „Unbequeme Regisseure, wie der Exilriickkehrer Fritz Kortner, 
wurden in den fUnfziger Jahren nicht beschaftigt; Schauspieler und Regisseure, die im R.uf standen, 
Kommunisten zu sein, fanden jahrelang kein Engagement, so etwa Wolfgang Heinz, Karl Paryla oder 
Otto Tausig nach der SchlieBung des Neuen Theaters in der Scala." Wie der Autor weiter schreibt, 
betraf diese Ausgrenzung auch die Rezeption der kritischen Osterreichischen Tradition. So habe Arthur 
Schnitzler als Uberholt gegolten, Robert Musil sowie OdOn von Horvath seien nicht beachtet worden. 
Vgl. Ebd. S. 384. 
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Im Falle Brechts verhielt sich der CCF zuriickhaltender, auBer wenn Friedrich 
Torberg sich einmischte. Bis zu Beginn der sechziger Jahre kampAe der 
Osterreicher mit dauemd abnehmender Unterstiitzung durch den CCF darum, 
Brechts Stiicke von den Spielplanen deutschsprachiger Theater verbannen zu 
lassen.^^^ 

Torberg griff mit seiner Anti-Brecht-Kampagne demzufblge in eine laufende Debatte 

ein, die vom Kongress gesteuert wurde. Der Kongress trat in diesem Kontext als eine 

Organisation auf, die durch ihre kulturelle OGentlichkeitsarbeit auch den Diskurs iiber 

das Theater mitbestimmte. Torbergs Diskursteilnahme wurde wiederum durch seine 

Mitarbeit beim Kongress erhebhch erleichtert. Mehrere Faktoren fiihrten zu Torbergs 

Anti-Brecht-Engagement: Schon wahrend seiner Exilzeit hatte Torberg dem FBI 

Infbrmationen iiber Brecht zukommen lassen, die vom HUAC (House Unamerican 

Activities Committee) spater gegen Brecht vorgebracht wurden/^^ Brecht war fiir 

Torberg daher ein politischer Gegner, den er schon langer im Visier hatte und gegen 

den er bereits vorgegangen war. Eine Beschaftigung mit Brecht Gel daruber hinaus 

thematisch in den Bereich des Feuilletons und der Theaterkritik, der Torbergs 

Domane darstellte und in dem er sich als Experte fuhlte. Vor allem aber konnte 

Torberg, zumindest zu Beginn der Kampagne, auf die Unterstutzung von Seiten des 

Kongresses hofkn. Fiir ihn war dies eine ideale Ausgangssituation, um fur seinen 

Antikommunismus ofkntlich einzutreten, somit Publizitat zu gewinnen und 

gleichzeitig Macht auszuiiben, indem er Einfluss auf die Theater-Spielplane nahm. 

Seine Strategic dabei war, eine Einzelperson auszuwahlen und sie stellvertretend fur 

die groAe Gruppe prokommunistischer hitellektueller anzugreifen. Torberg erinnert 

sich spater in seinem Sammelband f a n diese Vorgange: 

Nach dem Ostberliner Juni-Aufstand von 1953 war Bertolt Brecht in Wien und 
in ganz Osterreich nicht mehr aufgefuhrt worden. Es dauerte fiinf Jahre, ehe 
dieser stillschweigende, durch keinen Beschluss und keine Verfiigungsgewalt 
herbeigefiihrte Boykott zum ersten, noch auf weitere fiinf Jahre hinaus 
einzigen Mai durchbrochen wurde, und zwar in Graz/^^ 

Hochgeschwender, 1998. S. 350 - 351. 

Vgl. Alexander Stephan. /w K/j'/er cfej f B / . Stuttgart: Metzler, 1995. S. 320. Stephan entnimmt der 
FBI-Akte Bertolt Brechts, dass Torberg Brecht und Eisler als Koautoren eines Marsches identifiziert, 
der als das Lied der kommunistischen Jugendorganisation in Deutschland gait. 

Friedrich Torberg. „In Sachen Bertolt Brecht". In: f f f 
Munchen: Langen-MUller, 1964. S. 146-182. (Hier: S.154) 
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In seinem Referat „Soll man Brecht im Westen spielen?" gibt Torberg zu, dass er 

darauf hingewirkt hatte, dass Brecht von osterreichischen Biihnen boykottiert wurde. 

Er bekennt sich stolz zu seinem Engagement gegen den SchriAsteller und beteuert, 

dass nicht Verbindungen zu einflussreichen Stellen zu Brechts Ausschluss gefiihrt 

hatten: 

Ich habe als Theaterkritiker, als Herausgeber einer kulturpolitischen ZeitschriA 
und auf jeder andem mir zuganglichen Plattfbrm nach besten KraAen darauf 
hingewirkt, dass Brecht in Wien nicht gespielt wird, ich bin dafur 
mitverantwortlich, oder, wie einige von Dmen es vielleicht lieber fbrmuliert 
horen wiirden: ich bin daran mitschuldig. Der Sicherheit halber muss ich 
hinzufiigen, dass weder mir noch jenen meiner Wiener Kollegen, die zum 
Brecht die gleiche Haltung einnehmen, irgendwelche Machtmittel zur 
Verf[igung stehen, irgendwelche Geheimwaifen, irgendwelche 
Querverbindungen zu hochmogenden Stellen, die Brecht verbieten konnten 
oder wollten (und die es meines Wissens in Osterreich nicht gibt). Die einzige 
Waffe, iiber die wir verfiigen, ist das Wort, und wir sind ganz und gar auf die 
UberzeugungskraA unserer Argumente angewiesen.^^^ 

Mit seiner Rechtfertigung nimmt Torberg den moglichen Vorwurf vorweg, er hatte 

sich bestehende Kontakte zu Kulturschaffenden Osterreichs in dieser Sache zunutze 

gemacht. Evelyn Deutsch-Schreiner beschaftigt sich in ihrem Buch „Theater im 

Wiederaufbau" mit dem Zusammenhang von Theater und Politik im 

Nachkriegsosterreich. Sie stimmt mit Palms Analyse des Brecht-Boykotts iiberein und 

schreibt von einer „Minoritat von einflussreichen Kulturpolitikem, Kritikem und 

einzelnen Theaterleuten, die den gesamten Kulturbetrieb unter Druck setzten, um 

Brecht nicht zu spielen."^^^ Zu diesem Netzwerk hatten, wie Palm ebenfalls 

herausstellt, die ZeitschriAen FORVM und Die g e z ^ t . Die „Wiener 

Dramaturgic" sei ein Aktionszentrum des Brecht-Boykotts gewesen. Auch die OVP 

habe Brecht abgelehnt, alien voran der Minister fiir Unterricht, Heinrich Drimmel. 

Der ehemalige US-KulturofRzier und spatere Direktor des Burgtheaters Ernst 

Haeusserman sprach sich ebenso gegen Brecht aus wie der Publizist Hans Weigel. 

Von Seiten der Universitaten untemahm die Theaterwissenschaftlerin Margret 

26g Ebd. S. 157. 

Deutsch-Schreiner, 2001. S. 296-297. 
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Dietrich 1956 in einem langeren Anfsatz den Versuch nachzuweisen, dass Brechts 

episches Theater mit „wirklichem Theater" nichts gemeinsam hatte?^° 

Der Diskurs iiber Theater in Osterreich in den fiinfziger Jahren wurde so von 

einer Minderheit gefiihrt, die iiber die Macht verfiigte, iiber die inhaltliche 

Spielplangestaltung von Biihnen zu entscheiden. Mit ihren AuBerungen imd 

Entscheidungen stenerten sie den Diskurs uber das Theatergeschehen und 

unterdriickten Tendenzen der Emeuerung und Modemitat. Torbergs Teilnahme am 

Diskurs bestand aus seinem Beitrag, unerwiinschte Schauspieler, Dichter und deren 

Stucke vom Theaterbetrieb femzuhalten. Er tat dies als Journalist fur den 

und fur das deutsche Publikationsorgan des Kongresses, die ZeitschriA JWoMaf, 

und als Herausgeber der ZeitschriA FORVM. Er hatte darin eine Diskussion gestartet, 

ob Brecht im Westen gespielt werden sollte oder nicht. Dazu veroAentlichte er auch 

eine UmAage, zu der er allerdings nur sorgfaltig ausgewahlte Personen zuliel), die 

seine Meinung teilten. Palm schreibt in diesem Kontext von einem „Adressatenkreis", 

der natiirlich abgesteckt vyar, derm das FORVM diskutierte, laut Nerming, ja nur mit 

„rabiaten Antikommunisten und rabiaten Demokraten". Insofem waren die Antworten 

auf die Frage „Soll man Brecht im Westen spielen?" lediglich im Hinblick auf die 

Nuancen interessant, ihr Tenor stand von vomherein fest.̂ ^^ Das Beispiel zeigt, dass 

nur jene Personen am Diskurs teilhaben durAen, von denen keine Widerspriiche zu 

erwarten waren. 

Torberg stiitzt sich in seiner Argumentation gegen Brecht auf drei Grundlagen, 

die er selbst als „durAig" und „rational" bezeichnet: „1. Kunst hat mit Politik zu tun. 

2. Bertolt Brecht ist ein Kommunist. 3. Der Kommunismus ist der unerbittliche 

Todfeind der Demokratie."^^^ Torbergs Erklarung zwingt zur Schlussfblgerung, dass 

Brecht nicht nur als Kiinstler, sondem als Kommunist und damit als 

Demokratiegegner zu sehen ist. Er reduziert Brecht auf eine politische Richtung, die 

er ihm zuschreibt. Torberg verkennt damit Brecht als Kiinstler und ignoriert auch 

dessen komplexe politische Biografie, die sich unter anderem in seinem schwierigen 

™ Vgl. ebd. sowie Palm, 1993. S. 129 fF. 

Palm, 1993. S. 137. 

Friedrich Torberg. „Soll man Brecht im Westen spielen?" In: P f f . S. 158. 
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Verhaltnis zur DDR zeigte. In seinem Artikel „SoU man Brecht im Westen spielen?" 

nennt Torberg Brecht den „Sonderfall eines Proklamators": „Mit geradezu 

halsbrecherischem Eifer werden seine Proklamationen im Westen als dichterisch, 

humanistisch, ketzerisch und weiB Gott als was sonst noch gewertet, nur nicht als das, 

was sie sind: als kommunistisch."^^^ Torberg polemisiert: „Um es auf die Spitze zu 

treiben: selbst ,Hanschen klein' ware, wenn Bertolt Brecht als Verfasser zeichnet, 

kommunistische Propaganda."^ '̂̂  Torberg stellt Brecht als grundsatzlich 

unglaubwurdigen Menschen dar, dem nicht zu trauen ist, weil seine AuDerungen alle 

nur kommunistischer Propaganda dienten. Nachdriicklich weist er deshalb auf die 

mogliche Wirkung der Aussagen Brechts hin: 

Es mag in Graz keinen einzigen Kommunisten mehr geben als zuvor. Aber es 
gibt vielleicht ein paar Antikommunisten weniger. Und genau darum handelt 
sichs, nicht um einen Sturm au6 Parteilokal am Tag nach der Premiere. Um 
die Aufweichung handelt sich's, um die Propagandawirkung, um den 
verhatschten Gedankengang, der sich dem naiven Gemiit schon aus der bloDen 
Wahmehmung ergibt, dass dieser vielgeschmahte Bertolt Brecht so ein 
schones Stuck geschrieben hat?^^ 

Im Zusammenhang mit Torbergs Auseinandersetzung mit Brecht und dessen Stiicken, 

attackierte er auch kommunistische Schauspieler, die durch Brecht-AuHuhrungen 

bekannt geworden waren. So erschien 1962, zu einem Zeitpunkt als der Brecht-

Boykott am Abbrockeln war, im FORVM ein Artikel Torbergs: „Spielt endlich 

Brecht! der den Untertitel tragt: „Eine Marginalie zum Fall Paryla". Anlass war 

die Riickkehr des Schauspielers Karl Paryla von Berlin nach Wien, wo er ein 

Engagement fur die Spielzeit 1962/63 hatte. Paryla hatte bis zu dessen SchlieBung 

1956 am Scala Theater gearbeitet und anschlieBend ein Angebot Brechts, in dessen 

„Berliner Ensemble" mitzuwirken, akzeptiert. 

Dieser Artikel ist ein herausragendes Beispiel dafur, wie Torberg mit 

sprachlichen Mitteln einen erbitterten Kampf gegen den Kommunismus im 

Allgemeinen und gegen einzelne Personen im Besonderen fiihrte. Parylas Riickkehr 

-^^Ebd. S. 160. 

Ebd. 

Friedrich Torberg. „Dreierlei Theater". In: FORVM, 1958. Heft 55/56. S. 295. 

Friedrich Torberg. „Spielt endlich Brecht! Eine Marginalie zum Fall Paryla". FOR.VM 1962. S. 321. 
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mag Torberg vor allem erziimt haben, weil es ihm praktisch vorfiihrte, dass der 

Brecht-Boykott seine Wirkung verlor, und er musste wohl geahnt haben, dass er die 

WiederauAiahme von Brecht-Stucken in die Spielplane nicht langer verhindem 

konnte. Dementsprechend aggressiv und auch appellativ ist der Stil des Beitrags. 

Torberg setzt gezielt das Vokabular der politischen Gegenseite ein. Er greift 

den BegrifF der ^Hexenjagd" auf, der in der McCarthy-Ara die Jagd nach 

Kommunisten bezeichnete^^^: ,/Ich bin gegen jede Art von Hexenjagd', sagte der 

Kdhler im Walde, als ihn die Hexen jagten. Da bekam er von hinten einen StoB, und 

als er sich umwandte, war der Schauspieler Karl Paryla bereits an die Josefstadt 

engagiert."^^^ Torberg dreht hier den SpieG um: In seinem Zitat wird nicht Jagd auf 

Hexen gemacht, die Hexen verfblgen stattdessen den Kohler im Walde und machen 

ihn zum Opfer. Die Hexen stehen als Metapher fiir Kommimisten: Sie jagen den 

arglosen Kohler, der keinen Widerstand bietet, und greifen ihn hinterriicks an. 

Ubergangslos verlasst Torberg im nachsten Satz die metaphorische Ebene und 

wechselt in das reale Zeitgeschehen, um das es ihm wirklich geht. Der StoB der Hexen 

wird zum VorstoB der Kommunisten, als Symbol dafur wird das Engagement des 

Schauspielers Paryla gewertet. Das Bild, das Torberg anbringt, lasst sich auch auf 

seine politische Identitat iibertragen. Seine antikommunistische Uberzeugung 

entspringt nicht einem intellektuellen politischen Meinungsbildungsprozess, sondem 

der Angst, vom Kommunismus verfblgt und bedroht zu werden. Vor diesem 

Hintergrund lasst sich Torbergs verzweifelter und erbitterter Kampf erklaren. 

Wie emst sich fiir Torberg die Situation darstellt, zeigt sich an der hauGgen 

Verwendung von Superlativen, die er mit der Person Parylas verknupA: 

Was nun Karl Parylas Gesinnung betrif% mit der er es Zeit seines Lebens 
ausgehalten hat, so besteht sie in einer bedingungslosen, unbeirrbaren 
AnhangerschaA an die blutigste, schandlichste, aggressivste Diktatur, die es 

Arthur Miller zieht in seinem Drama Crwc/A/g aus dem Jahr 1953 eine Parallele zwischen einer 
Jagd auf vermeintliche Hexen in Salem/Massachusetts gegen Ende des 17. Jahrhunderts und den 
Aktivitaten des HUAC (House Unamerican Activities Committee). Auch Miller wurde von diesem 
KommiOee (Iber ihm bekannte SchriAsteller befragt, die an kommunistischen Trefkn teilgenommen 
hatten. Als Folge wurde er wegen „Missachtung des Kongresses" verurteilt, 1958 jedoch vom [/F 
Cowr/ freigesprochen. Vgl. Paula Span. ^Miller's Dialogue With the World". In: 

15.12.1996. 

Torberg, 1962. S. 321. 
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derzeit auf Erden gibt und in deren schabigstem Satellitenreich der 
Schauspieler Paryla besonders geme seine Kunst entfaltet/^^ 

Torberg wirA Paryla vor, nicht gegen den Mauerbau und gegen die ErschieBung von 

Fliichtigen protestiert zu haben. Dabei steigert er seine AuRerungen noch: „Er hat ja 

noch zu blutigeren, noch schandhcheren, noch infameren Gesinnungsdemonstrationen 

des Kommunismus standhaA geschwiegen."^^° Torberg schlussfblgert, dass der 

Schauspieler mit diesen Vorfallen einverstanden sein miisse, da er nichts 

Anderslautendes geauBert habe. 

Karl Paryla blieb fest. Karl Paryla ist selbst mit den brutalsten 
TerrormaBnahmen seiner Lieblingsdiktatur vollkommen einverstanden. Karl 
Paryla ist nicht bereit, sich von den grauenhaAesten Erscheinungsfbrmen des 
Kommunismus auch nur im Mindesten zu distanzieren/^' 

Torberg sieht in Parylas Aufitreten am Theater in der Josefstadt einen „politischen 

Triumph erster Giite". Er begegnet ihm mit geballter, bitterer Ironie: 

Herrschaften - und jetzt spielt doch endlich Brecht! Brecht ist als Dichter 
mindestens so gut wie Paryla als Schauspieler. Und in einer Zeit, da uns der 
rote Faschismus an der Kehle sitzt, da ihm alle (in Worten: alle) Mittel recht 
sind, unsre demokratischen Positionen zu unterminieren, kommt es 
bekanntlich nur darauf an, ob einer ein guter Dichter oder ein guter 
Schauspieler ist.̂ ^^ 

Ironisierend benutzt Torberg abwertende Bezeichnungen aus dem Vokabular der 

Gegenseite und nimmt damit eventuelle Kritik vorweg: 

Und kiimmert euch nicht um uns Hexenjager, uns kalte Krieger, uns 
Wallstreet-Agenten, uns - aber fragt doch lieber den Paryla, was wir alles 
sind. Er wird mit euch gemeinsam fur den Spott sorgen. Der Schaden kommt 
schon noch. Gonnt uns wenigstens die Schadenfreude, Herrschaften. Spielt 
endlich Brecht.̂ ^^ 

Torberg fuhrt mit sprachlicher Gewandtheit die Gefahren vor, die seiner Meinung 

nach vom Kommunismus ausgehen. Er projiziert seine Kritik am kommunistischen 

279 Ebd. 

Ebd. 

Ebd. 

Ebd. 

Ebd. 
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System auf eine Person, haufig auf Bertolt Brecht, in diesem Beispiel auf Personen 

aus dessen Arbeitsumfeld. 

Karl Paryla verbreitete nach Torbergs Ansicht Brechts politische Ideen imd 

wurde somit zum Gegner. Das Engagement des Schauspielers steht fur einen 

Machtgewinn der Kommunisten, der gleichzeitig eine MachteinbuGe fiir Torberg 

darstellte. Er musste erkennen, dass seine Kampagne keine Wirkung mehr erzielte. 

Auch als sich die politische Lage im Kalten Krieg entspannte, hielt Torberg an seinem 

Image eines kompromisslosen Antikommunisten fest. Wie seine AuBerungen zeigen, 

begab er sich nun in die Rolle des unverstandenen Propheten, der Schlimmes fur die 

ZukunA Osterreichs voraussieht. 

Widerstand gegen Torbergs Anti-Brecht-Kampagne 

Hochgeschwender zeigt am Beispiel der ZeitschriA dass die Grundhaltung des 

Kongresses in den spaten fiinfziger Jahren uneingeschrankt proamerikanisch war und 

dass sich der strenge Antikommunismus in eine liberalere Haltung verwandelte. Im 

Zeichen politischer Entspannung verlor der mehr und mehr seine inhaltliche 

Perspektive. Die Beitrage beschaAigten sich weniger mit dem Weltgeschehen, 

sondem konzentrierten sich, vor allem im kulturellen Bereich, auf westdeutsche 

Themen. Dadurch verlor die ZeitschriA an Bedeutung und schafAe es nicht mehr, ein 

Forum Air die geistigen Stromungen dieser Zeit zu sein. Zu Torbergs Bemiihungen, 

den Brecht-BoykoA auch auf Westdeutschland auszuweiten, nahm der eine 

ablehnende Haltung ein, die auch als ImagepAege gewertet werden kann, wie 

Hochgeschwender schreibt: 

Immerhin gelang es dem ,JVIonat", Friedrich Torbergs Kampagne fur ein 
Buhnenverbot der Stiicke von Bertolt Brecht in der Bundesrepublik zu 
hintertreiben und so den Ruf der ZeitschriA als oAenes und tolerantes 
liberaldemokratisches Blatt zu festigen.̂ ^"^ 

Hochgeschwender, 1998. S. 555. 

118 



Im Februar 1962 wurden im vier ablehnende Reaktionen auf Torbergs Anti-

Brecht-Einsatz verofkntlicht/^^ In diesen Beitragen werden Stil und Inhalt von 

Torbergs Texten kritisiert. Der Journalist Rudolf Hartung stellt Torberg als 

Diskussionspartner in Frage und lehnt dessen Vokabular ab: 

Uberdies diskutiert man nicht geme mit jemandem — beispielsweise mit 
Friedrich Torberg dem Worter wie „Handlanger" oder „Mitlaufer" so locker 
sitzen oder der mit schrecklicher SimpliGzierung Brecht einen 
„Reprasentanten eben jener Ideologic" nennt, der es um die Versklavung und 
Vemichtung der abendlandischen Geistigkeit zu tun ist?^^ 

In der gleichen Ausgabe verurteilt Harry Maor den Ausschluss von Kiinstlem vom 

Kulturbetrieb aus politischen Griinden. Er befiirchtet die „Einsetzung eines neuen 

kulturellen Inquisitionstribunals das zu bestimmen hat, was nun ,erlaubt' und 

was ,verboten' ist."^^^ Maor trifA damit den Kem des Problems, er wamt vor der 

Bildung einer selbstemannten elitaren Kontrollgruppe, die im Sinne Foucaultscher 

Diskurstheorie betrachtet, den Diskurs iiber Kultur steuert und bestimmt, was gesagt 

werden darf und was nicht. Sie schloss Brecht vom Diskurs aus, weil sie die 

AuHassung vertrat, dass seine Theaterstiicke eine prokommunistische 

Propagandawirkung hatten. Als Konsequenz dieses Urteils konnte der Dichter am 

Theaterdiskurs in Osterreich nicht teilnehmen, das helBt, seine Stiicke wurden nicht 

mehr gespielt. In der DDR hingegen wurde der Diskurs um Kultur und Theater unter 

anderen Regeln und politischen Grundgedanken gefuhrt. Brecht fand in diesem 

System Anerkeimung und Unterstiitzung und konnte dort den Diskurs sogar 

mitbestimmen. Der Erfblg eines Menschen in einer GesellschaA hangt demnach 

weniger von seiner tatsachlichen Leistung als von seiner Anerkeimung im jeweilig 

herrschenden Diskurs ab. Da die Diskurse keine fasten Gebilde sind, konnen sie sich 

wandeln. In einer anderen GesellschaA konnen Diskurse anders gefuhrt werden. Diese 

Umstande beeinflussen das Regelspiel der Macht, wie auch im Falle Brecht, der zum 

einen davon profitierte, dass sich der Diskurs in Osterreich und Westdeutschland zu 

Vgl.Palm, 1993. S. 171-172. ' & 
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einer entspannteren Haltimg hin veranderte. Zum anderen konnte er an einem ihm 

entsprechenden Theaterdiskurs in der DDR teilhaben, in dem er anerkannt wurde.̂ ^^ 

In seinem Artikel fragt Maor nach den moglichen Methoden eines 

Ausschlussverfahrens: 

Sollen die Intendanten, die Brecht spielen, in SchutzhaA genommen, 
erschossen oder nur abgesetzt werden? Die korrekte Beantwortung solcher und 
unzahliger anderer Fragen, die sich unweigerlich ergeben miissen, kann man 
allerdings mit einigem Erfblg nur einem westlichen totalitaren System 
i iberlassen?^^ 

Die ironische Aufzahlung der MaBnahmen gegen Brecht-Intendanten fiihrt den 

Brecht-Boykott ad absurdum. Sie malt mit provokativen Fragen aus, wie es w&re, 

weim eine Kontrollinstanz der Kultur ihre Uberwachungsmethoden systematisieren 

imd einen Sanktionenkatalog fiir Personen oder Gruppen erstellen wiirde, die ihren 

Anweisungen zuwiderhandeln. Die Verwendimg des Wortes „SchiitzhaA" zeigt, dass 

Maor Torberg unterstellt, in den Kategorien der Nationalsozialisten zu denken und 

deren totalitare Methoden zu iibemehmen. Natiirlich setzt Maors Begriff einer 

„korrekten Beantwortung" die Existenz einer Objektivit&t voraus, die in diesem 

Zusammenhang nicht gewahrleistet werden kann. Vielmehr geht die Zensur von einer 

Gruppierung aus, die von sich selbst behauptet, die einzig „richtige" Anschauung zu 

vertreten und aus dieser Position die Berechtigung ableitet, dariiber entscheiden zu 

koimen, was wahr und unwahr ist. Im Zusammenhang mit dem Brecht-Boykott 

bezeichnet Maor eine iiberwachende Instanz als „westliches totalit&res System". 

Torbergs politische Identitat wird hier sehr negativ wahrgenommen, man halt ihn fur 

einen Totalitaristen, eine Bewertung, die Torbergs Selbsteinschatzung widerspricht. 

Er bezeichnete sich selbst als Gegner totalitarer Systeme. Auch Wanda Bronska-

Pampuch wertet Torbergs Vorgehen als totalitare Handlungen: 

Das Traurigste jedoch, was Torberg in seinem Anti-Brecht-Aufsatz schrieb, 
war zweifellos dieser Satz: „Und was die demokratische Verpflichtung zur 
Meinungsfreiheit betrifA, so gehort sie zu den selbstmorderischen Defekten 
der demokratischen Grundkonzeption. Meinungsfreiheit kann iiberhaupt nur 

' Brechts Lage ist hier der Anschaulichkeit halber vereinfacht dargestellt. Naturiich warf seine 
Teilnahme am DDR Theatergeschehen fur ihn Probleme auf, well er sich auch dort mit bestimmten 
Regeln und VorschriAen auseinandersetzen musste. 

Maor, 1962. S. 64. 
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auf der Basis der Gegenseitigkeit gedeihen, sonst verliert sie ihren Sinn." Auf 
gut deutsch: im Kampf gegen den Totalitarismus ist es am besten, selbst zum 
Totalitaristen zu werden. Wenn die driiben eine Mauer ziehen, lasst uns auch 
eine bauen, wenn die keine Demokraten sind, wollen wir auch keine sein/^'' 

In ihrer Diplomarbeit geht Barbara Haidler der Frage nach, ob Friedrich Torberg ein 

„totalitarer AntitotalitSrer" gewesen sei und kommt zu dem Schluss, dass er mit 

seinem Versuch, die Auffuhrung von Brecht-Stiicken zu verhindem, gegen den 

demokratischen Grundsatz der Meinungsfreibeit verstoGen habe/^^ Haidler stellt 

zutreSend fest, dass Torbergs Verhalten zwar verstandlich sei, aber nicht zu 

rechtfertigen/^^ Torbergs Erfahrungen fuhrten dazu, dass er den Kommunismus als 

dauemde Bedrohung wahmahm und deshalb alles tat, damit Kommunisten in 

Osterreich keinerlei ofkntliches Forum haben sollten. Diese persdnliche Einschatzung 

wurde zum wesentlichen inhaltlichen Bestandteil seiner politischen Identitat. Er trat 

als der personiHzierte Antikommunist auf. Da er seine Uberzeugungen mit 

undemokratischen Methoden auslebte, geriet er zu Recht in die dfkntliche Kritik. So 

lehnte er eine inhaltliche Auseinandersetzung mit Anhangem der Linken ab, weil er 

deren mdgliche Propagandawirkung fiirchtete. Seinen VerstoB gegen die ihm 

ansonsten sehr wichtigen Grundprinzipien der Demokratie, den er sehr wohl erkannte, 

rechtfertigt Torberg mit dem Umstand, einen auBerordentlich gefahrlichen Gegner vor 

sich zu haben: 

Meinungsfreiheit, Gedankenireiheit, Diskussions&eiheit sichem die 
Demokratie nur nach innen, nicht gegen auAen, nicht gegen einen Feind, der 
entschlossen ist, ihr den Garaus zu machen.̂ ^^ 

Joachim Kaiser, der im zu Torbergs Anti-Brecht-Kampagne Stellung bezog, 

kommentiert dessen Strategic, sich nicht auf Gesprache mit politischen Gegnem 

einzulassen: 

Torberg trommelt es ins dsterreichische und westdeutsche Bewusstsein: 
seinem kommunistischen Todfeind hdrt man nicht zu, auch wenn er 

Ebd. S. 63. 

Vgl. Barbara Haidler. fy/ecf/'/c/; rorAgyg. E/m GegMerafgj Diplomarbeit. Wien, 1993. 
S. 97. 
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irgendwaim die Wahrheit sagt, auch wenn er gerade nichts Todfeindliches 
hervorbringt?^'^ 

Fiir Kaiser repr^entiert ein solches Verhalten die Methoden des Kalten Krieges: 

Dieses Torbergsehe Argument hat die Passion des Kalten Krieges. Es ist fur 
ein Denken typisch, das sich nur noch in Fronten bewegt und auskennen will, 
also gar kein, JDenken" mehr ist, sondem Bestandteil einer Mobilmachung.^^^ 

Kaiser wirft Torberg nicht nur vor, ein unverbesserlicher „Kalter Krieger" zu sein, der 

uber einen engen Horizont verfiigt. Er vermutet hinter Torbergs Einstellung ein 

personliches Problem, das sich in eine Art Wahnvorstellung ausgewachsen hat: „Wie 

schon w&re es, wenn man eine Anti-Brecht-Institution wieder in eine fixe Idee, und 

eine fixe Idee wieder in einen privaten Spleen zuriickverwandeln konnte."^^^ 

Kaisers Kommentar im entspricht der Aulfassung des Kongresses. 

Torbergs Aktionen wurden von der Pariser Zentrale schon l ^ g e r missbilligt, weil sie 

vom Konzept der politischen Entspannung abwichen. Ahnlich wie Kaiser kritisieren 

Bondy und Josselson in ihren Briefen nicht nur Torbergs vehementen 

Antikommunismus, sondem auch die Art und Weise, wie er ihn vertritt. Die 

Vehemenz, mit der Torberg kampft, wird ihm nicht als Beharrlichkeit, sondem als 

Charakterschwache ausgelegt. Kaiser schreibt von einem ^privaten Spleen" und 

deutet damit das Problem an, dass die personlichen Eigenheiten Torbergs, seinem 

offentlichen Bild schaden und ihm bemfliche Schwierigkeiten verursachen. 

Zu Torbergs 90. und Bertolt Brechts 100. Geburtstag verglich Giinther 

Neiming beide Personlichkeiten in seinem Aufsatz „Die Ballade vom armen F.T.". Er 

beschreibt darin Torbergs Dilemma: „Der Antikommunist und Dichter Friedrich 

Torberg blockierte nicht nur den Kommunisten und Dichter Bertolt Brecht, sondem 

auch sich selbst."^^^ Torbergs „Kampf fiir den demokratischen Westen" habe „seine 

Bedeutung und sein Fortleben als Dichter" tiberschattet. Nach Nennings Auffassung 

habe Torbergs politisches Engagement ihn daran gehindert, seinem, wie er es selbst 

Joachim Kaiser. „Der Breclit Boykott." In: Der MowaA 14, 1962, Heft 162. S.59-61. Hier: S.60. 

Ebd. 
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^^^Nenning, 1998. S.269. 
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narnite „eigentlichen" Beruf des SchriAstellers nachzugehen. Torberg imd Brecht 

hatten sich jeweils selbst im Wege gestanden: 

Das war die Ballade vom armen F.T.: Der Antikommunist Friedrich Torberg 
stand dem Dichter Friedrich Torberg im Wege. Das war die Ballade vom 
armen B.B.: Der Kommunist Bertolt Brecht stand dem Dichter Bertolt Brecht 
im Wege.̂ ^^ 

Es ist anzunehmen, dass Torberg mit diesem Vergleich Nennings, der sich selbst als 

„Torberg-Lehrling" bezeichnet, nicht einverstanden gewesen ware. Neimings und 

Torbergs unterschiedliche Vorstellungen, wie der Kampf gegen den Kommunismus 

zu fiihren sei, traten bereits 1958 zutage. Nenning hatte Im FORVM, anlasslich der 

Grazer ,Jv{utter-Courage"-AufYiihrung, einer Unterbrechung des damals geltenden 

Brecht-Boykotts, einen Artikel iiber Brecht geschrieben. Der Beitrag trug den Titel 

„Warum Brecht im Westen gespielt werden soil". Nenning vertrat darin die Position, 

dass man Brecht auffuhren konne, weil die Demokratie stark genug sei, dies zu 

verkraften. Brechts Stiicke warteten auf eine Regie, die aus ihr eine 

antikommunistische Moral ziehen konne.̂ ^^ 

Nerming verfblgte, weim auch mit einer anderen, geradezu gegensatzlichen 

Argumentation, das gleiche Ziel wie Torberg, das laut Palm in der „Diskreditierung 

Brechts als SchriAsteller und Mensch" lag.̂ '̂ '̂  Torbergs Antwort auf Neiming, der 

FORVM Artikel „Dreierlei", auf den in dieser Arbeit inhaltlich schon eingegangen 

wurde, zeigt aber, dass Torberg einen offeneren, unnachgiebigeren Kampf gegen 

Brecht fuhrte als Nenning. Seiner Ansicht nach durAe man Brecht im Westen auf 

keinen Fall spielen, die Gefahr einer propagandistischen Wirkung, die von dessen 

Stiicken ausgehe, war fur ihn zu groB. 

In seinem Essay „Die Ballade vom armen F.T." zahlt Nenning neben den 

bereits erwahnten „Eigenblockaden" weitere Ahnlichkeiten zwischen Torberg und 

Brecht auf: „Der Kommunist B.B. wollte weg aus dem kommunistischen Paradies; 

der Antikommunist F.T. wollte weg aus dem amerikanischen Paradies. Beider Armer 

Ebd 
299 Vgl. Gunther Nenning. ,,Warum Brecht im Westen gespielt werden soli". In: FORVM, 1958, Heft 5. 
S. 230. 
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Balladen haben parallele Strophen."^" '̂ Aus Neimings Darlegungen, in denen er haufig 

als Metapher die literarische Form der Ballade einarbeitet und damit impliziert, dass 

Brecht und Torberg als tragische Helden zu sehen sind, lasst sich eine besondere Art 

der Kritik ablesen. Das Argument, es habe so viele Parallelen in beider Leben 

gegeben, lasst die Deutung zu, Torberg habe Brecht bekampA, weil er an ihm Seiten 

erkaimte, die er an sich selbst ablehnte. 

Neiming steht wohlmeinend auf Torbergs Seite, vertritt sehr ahnliche 

politische Ansichten und kann dennoch dessen rigorose Verurteilung Brechts letzten 

Endes nicht nachvollziehen. Seiner Meinung nach schadete Torberg nicht nur Brecht, 

sondem auch sich selbst. Eine bessere Strategic ware es, Nerming zuiblge, gewesen, 

den „Pass-Osterreicher Brecht" in Osterreich „richtig anzusiedeln und ihn groAartig 

zu fordem." „Hatte mans Brecht in Salzburg und Wien so schon gemacht wie die 

Kommunisten in Berlin - nein, schoner; das ware gegangen!-, hatte man Brecht wohl 

,umdrehen' konnen.""^^ Auch diese Ansicht weicht von Torbergs AuGassungen weit 

ab. Nennings Ausfuhrungen belegen, dass Torberg sein Engagement gegen Brecht mit 

einer Vehemenz betrieb, die nicht nur der Ofikntlichkeit, sondem auch seinen 

Mitarbeitem und Freunden unverstandlich blieb. 

Tichy beschreibt den Brecht-Boykott zutreffend als ein „weltweites Unikum, 

das schon zur Zeit seiner Wirksamkeit belremdetes Kopfschiitteln erregte, heute aber 

als Groteske der besonderen osterreichischen Art empfimden wird."̂ '̂ ^ 

Torbergs Position 1968 zu Brecht 

Als Torberg 1968 im Rahmen einer Umfrage zu Bertolt Brechts 70. Geburtstag iiber 

den Dichter befragt wird, fallen seine AuBerungen erstaunlich milde, stellenweise 

sogar positiv aus: 

Ich frage mich, warum ich iiberhaupt nach meiner Meinung iiber Bertolt 
Brecht gefragt werde. Die habe ich nun schon so oft geauDert, dass es 

Nenning, ]998. S.270. 

^°^Ebd. S.271. 

Tichy, 1995. S. 249. 
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allmahlich langweilig wird. Erwartet man von mir, da ich bekanntlich,,gegen 
Brecht" bin, etwas Abfalliges iiber ihn zu horen? Nun, da h&tte ich eine kleine 
Enttauschimg an der Hand/^'^ 

Torberg verweist auf eine Brecht-Diskussion im Westdeutschen Rundfunk, die er 

1960 mit den Worten einleitete, dass er Brecht 

fur einen sehr bedeutenden Dichter halte. Er ist vielleicht nicht so bedeutend, 
wie eine beflissene und ganz gewiss nicht von kiinstlerischen Erwagungen 
abgeleitete Meinungsmache ihn hinstellen will, aber er ist ganz gewiss 
bedeutend genug, urn Anspruch auf unbedingte, allerbemiihteste Ernst- und 
Wichtignahme zu haben/°^ 

Torberg lobt sowohl das Werk als auch den Dichter: 

Ich mochte weder auf die kiinstlerische Erscheinung Bertolt Brecht verzichten, 
der ich die unbeirrbare Freude an einer groGen Anzahl wunderschoner 
Gedichte und an einer kleinen Anzahl sehr guter Theaterstucke zu danken 
habe; noch auf die geistige Erscheinung Bertolt Brecht, deren eigenwillig 
provokante Gedankengange zu den wenigen wirklichen Anregungen gehoren, 
die mir in der klischierten Odnis des deutschen Geisteslebens zuteil geworden 
sind/'^^ 

Brecht, den Torberg jahrelang erbittert bekampA hatte, erfahrt in der Erinnerung eine 

erhebliche Aufwertung. Torberg verwandelt in seiner Riickschau die FeindGgur zum 

anregenden Partner intellektueller Auseinandersetzungen und charakterisiert ihn als 

„schillemde Erscheinung."^^^ Er will demonstrieren, dass seine Animosit&ten sich nie 

gegen die Person Brechts gerichtet hatten, sondem gegen einen „Typus von Brecht-

Anhangem", jene „dialektischen Taschenspieler, die eine ersprieBliche Diskussion um 

Bertolt Brecht unmoglich machen, indem sie, je nach Bedarf, die kiinstlerischen 

Gegenargumente auf der politischen Ebene beantworten und umgekehrt."^^^ Torbergs 

Fazit zum Thema Brecht lautet: „Ich bin nicht,gegen Brecht'. Ich bin gegen die 

Friedrich Torberg. „Worauf ich gut und gerne verzichten kOnnte... Antwort auf eine Umfrage zum 
70. Geburtstag Bertolt Brechts". In: akr Hg. David Axmann und Marietta 
Torberg. MUnchen: Langen MUller, 1998. S. 185-186. (Hier: S. 185) 
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Brechtokokken/"'^^ Torberg bedient sich stellenweise eines medizinischen 

Vokabulars und sieht im SchriAsteller eine Krankheit, die auch noch ansteckend sein 

soil. Durch die Anhangung des SufRxes ,,-kokke" an den Namen, werden dessen 

Bewunderer zu Bakterien degradiert, die das ,yLeiden" weitergeben konnen. In der 

Vergangenheit hatte Torberg argumentiert, Bertolt Brecht sei mit seiner Kunst eine 

Bedrohung fur die demokratische Welt. Im Nachhinein mochte Torberg diese 

Uberbewertung Brechts revidieren, nicht der Schnftsteller, sondem seine Befurworter, 

die Kunst und Politik vermengen, werden zu Gegnem. Damit erweckt er den 

Eindruck, er habe nie wirklich eine Fehde gegen Brecht personlich gefuhrt, sondem 

gegen die Verbreitung des Kommunismus. In seiner Riickschau untemimmt Torberg 

den Versuch, das negative Bild seiner Person, das er sich als Brechtgegner 

eingehandelt hatte, zu revidieren. Er rechtfertigt seinen ehemaligen Standpunkt 

wortreich mit dem Ziel, seine Biografie zu bereinigen. Die Frage, ob diesem Versuch 

die Einsicht vorausging, dass er in seinen fruheren Aktivitaten gegen Brecht zur 

Ubertreibung neigte, bleibt dabei o&n. Torberg relativiert jedenfalls nach Jahren 

seine politischen Aktivitaten und bagatellisiert den Brecht-Boykott. 

Die politische Identitat, mit der Torberg nach seiner Riickkehr aus dem Exil in 

Osterreich in Erscheinung trat, diente in erster Linie der Erreichung seiner bemflichen 

Ziele. Er strebte eine entscheidende Position als Kulturschaffender im 

Nachkriegsosterreich an, die sich durch seine Kontakte zu einflussreichen 

amerikanischen Behorden und die daraus entstandene Chance zur Mitarbeit im 

Kongress bot. Mit seiner pro-amerikanischen, antikommunistischen Auf&ssung fiigte 

er sich hervorragend in das Konzept der Alliierten ein. Trotz der giinstigen 

Grundbedingungen verlief Torbergs weitere Karriere als Herausgeber der Kongress-

ZeitschriA FORVM recht turbulent. Auch als Theaterkritiker fur verschiedene 

Zeitungen, als Theaterberater und als Mitglied des PEN-Clubs betrieb er eine 

riickwartsgewandte, an die Stromungen der Zeit angepasste Kulturpolitik. Sein 

kompromissloses Auftreten und sein radikales Vorgehen stieAen, vor allem in den 

sechziger Jahren, haufig auf Unverstandnis und Kritik. Die Frage, ob die Konstruktion 

Ebd. 
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seiner politischen Identitat gelungen ist, karm deswegen nicht eindeutig beantwortet 

werden. 

Keupp nermt als Kriterien fur die Entstehung einer „gelungenen Identitat", 

das heiBt fur ein sinnvolles und erfiilltes Leben, materielle Ressourcen, soziale 

Integration und Anerkennung, Fahigkeit zum Aushandeln und Moglichkeitssinn und 

Ambiguitatstoleranz/'° ,Jviaterielle Ressourcen" ermoglichen es dem Menschen, am 

gesellschaftlichen Lebensprozess in Form von „sinnvoller Tatigkeit und 

angemessener Bezahlung" teilzunehmen. Dieses Kriterium ist erfullt durch das 

Angebot des Kongresses an Torberg, eine ZeitschriA zu leiten, das ihm einen 

materiellen Neuanfang in Wien ermoglichte. 

Keupp zufblge ist ein weiterer Baustein zur Identitatsbildung soziale 

Integration und Anerkennung. Torbergs Position als Herausgeber setzte ihn in ein 

Netzwerk von Beziehungen, die fiir seine Karriere wichtig waren. Die Integration in 

den Kongress erleichterte ihm das Kniipfen von Kontakten und damit auch die 

Kommunikation: Er konnte an den Diskursen iiber Kultur in Osterreich teilhaben. 

Torberg mischte sich in intellektuelle Auseinandersetzungen ein und nutzte dies zur 

Selbstprasentation; ein Vorgehen, das im Kongress haufig auf Widerstand stieB, weil 

er dabei zuviel Individualitat zeigte und sich nicht immer den Normen der 

Organisation unterwarf. 

Dieses Problemfeld beruhrt ein weiteres Gebiet, das der ,J^ahigkeit zum 

Aushandehi". Keupp meint damit die Moglichkeit, Normen, Ziele und Wege immer 

wieder neu aushandeln zu konnen. Dazu brauche das Individuum Sensibilitat, 

Selbstreflexion und Solidaritat. Diese Eigenschaften waren bei Torberg im Umgang 

mit anderen Menschen nicht sehr ausgepragt. Im Umgang mit Anderen mangelte es 

ihm haufig an Flexibilitat und Selbstreflexion. Er bewies allerdings hohe 

Konfliktfahigkeit und Standfestigkeit, er ging keiner Konfrontation aus dem Weg. Oft 

war er selbst der Ausloser von Streitigkeiten, in denen er meistens auf seinen einmal 

gewahlten Standpunkten beharrte. Insgesamt hatte Torberg Schwierigkeiten, sich 

unterzuordnen. Er wollte selbst bestimmen. 

Vgl. Keupp u.a., 1999. S. 276-281. 
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Die letzte Voraussetzimg fur eine gelimgene Identitat im Keuppschen Modell 

ist die Ambiguitatstoleranz: 

Ambiguitatstoleranz umschreibt die Fahigkeit eines Subjekts, auf Menschen 
imd Situationen einzugehen, diese weiter zu erkimden, anstatt sich von 
Diffiisitat und Vagheit entmutigen zu lassen oder nach einem ,^lles-oder-
nichts" Prinzip zu werten und zu entscheiden/" 

Dieser Punkt beruhrt Torbergs Schwachstelle. Die Mehrheit der 

Auseinandersetzungen, die er fuhrte, ist auf sein Konzept zuriickzufuhren, andere 

Menschen aufjgrund ihrer politischen Einstellung zu beurteilen und dabei stark 

vereinfachend vorzugehen. Wenn er Personen verdachtigte, mit kommunistischen 

Ideen in Verbindung zu stehen, wurden sie fiir ihn automatisch zum Feind, den er 

attackierte. Das „Alles-oder-nichts" Prinzip, nach dem Torberg vorging, brachte es 

mit sich, dass die Welt fiir ihn voller Feinde, wie „Fellow-traveller", sein musste und 

er sich permanent einem Heer von Gegenspielem ausgesetzt sah. 

Aus Torbergs starrem Verhaltensmuster erwuchsen im Laufe der Zeit 

Probleme, die Mercheril und Bales fblgend, zwangslaufig auAraten: „Denn wer aus 

einem Mangel an Wahmehmungs- oder Handlungskompetenzen (beispielsweise) die 

gesellschaAlichen Veranderungen nicht mitmacht, die oder der bleibt zuruck."^^^ Das 

ist der kritische Punkt in Torbergs Handeln. Er nahm nur zogerlich wahr, dass sich der 

Diskurs iiber politische Fragen in den flWziger Jahren in Europa geandert hatte. Aber 

auch dann passte er seine AuBerungen und Aktionen den Veranderungen nicht an. Die 

Folge dieser Inflexibilitat war, dass er sich selbst isolierte und seine einflussreiche 

Position schlieBlich resigniert aufgab. Torberg zeigte sich in seinen kulturpolitischen 

Tatigkeiten als ehrgeizig und durchsetzungsfahig, aber auch als streitlustig und 

kompromisslos. Fiir eine bestimmte Zeit konnte er so berufliche Erfblge verbuchen 

und Macht ausiiben, langfnstig envies sich sein Konzept einer politischen Identitat 

jedoch als nicht tragfahig, weil es zu starr und vergangenheitsorientiert war. 

Ebd. S. 280. 
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Torbergs politische Identitat im Kontext der gesellschaftlichen und 

politischen Situation Nachkriegsosterreichs 

In der Nachkriegszeit nahm Torberg eine wichtige Position im offentlichen 

Kulturbetrieb Osterreichs ein. Sein Erfblg begriindete sich auf verschiedenen 

Faktoren, so auf der Tatsache, dass er zum richtigen Zeitpunkt in sein Heimatland 

zuriickgekehrt war. Im 2. Weltkrieg waren zaWreiche Theater, wie das Burgtheater 

und die Staatsoper schwer beschadigt worden. Der Wiederaufbau war nahezu beendet, 

ein kulturelles Leben konnte sich wieder etablieren: Die Wiedererofhung der 

osterreichischen Bundestheater fand im Jahr des Staatsvertrags 1955 statt. Das 

Theater in der Josefstadt und das Volkstheater hatten nur geringiugige Schaden 

erlitten, so dass sie schon im Fnilyahr 1945 den Spielbetrieb wieder aufhehmen 

konnten. 1951 wurden die Wiener Festwochenbegriindet. 

1955 wurde der Staatsvertrag zwischen Osterreich und den Alliierten Machten 

abgeschlossen. Darin wurde die Wiederherstellung eines unabhangigen und 

demokratischen Osterreichs festgelegt. Als Folge zogen sich die Alliierten Streitkr&Ae 

aus dem Land zuruck, Osterreich war nicht mehr besetzt. Weitere politische 

Bestimmungen betrafen die Anerkennung der Unabhangigkeit Osterreichs durch 

Deutschiand und das Verbot der politischen oder wirtschaftlichen Vereinigimg von 

Osterreich und Deutschiand. Diesen auBeren Vorgaben entsprach auch die Tendenz in 

Osterreich, sich von Deutschiand bewusst abzugrenzen. Man wollte eine 

eigenstandige Identitat entwickeln, wozu auch eine eigene kulturelle Landschaft 

zahlte. Allerdings setzte sich diese neu etablierte Identitat aus Bildem und 

Vorstellungen der Vergangenheit, der Habsburgermonarchie zusammen. Es entstand 

eine starke konservative Stromung, die sich auf die Politik und Kultur ausdehnte und 

das gesellschaAliche Leben der fiinfziger Jahre bestimmte. Torberg fiigte sich mit 

seiner Riickwartsgewandtheit und seinen nostalgischen Riickblicken in die Kaiserzeit 

ideal in diese Stimmung ein. Er besaB wichtige Verbindungen, das notige Fachwissen 

und den Willen, es in seiner Heimatstadt zu beruflichem Ansehen zu bringen. 

Ein weiterer Grund fiir Torbergs Karriere lag in seiner passenden politischen 

Haltung. Es war die Zeit des Kalten Krieges und man setzte sich in Osterreich mit 
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einer militarischen Bedrohimg durch die Sowjetunion auseinander. Die Osterreicher 

suchten die politische Nahe Amerikas in dieser Zeit, was sich auch daran zeigte, dass 

sie mehr und mehr amerikanische kulturelle Einfiiisse akzeptierten. Torbergs offene 

pro-amerikanische und anti-kommunistische Haltung entsprach der Ideologie dieser 

Jahre. Er wollte sich politisch betatigen und fand diese Moglichkeit in der 

Mitbegriindung der osterreichischen Ausgabe eines Magazins des Kongresses fur 

Kulturelle Freiheit. 

Er war 1951 nach Wien zuriickgekehrt und fand dank seines Konnens, seiner 

politischen Haltung und seiner Kontakte schnell seinen Platz in der sich neu 

orientierenden Kulturlandschaft Osterreichs. Bereits 1954 konnte er sich als 

Mitbegriinder und Herausgeber der Kulturzeitschrift „Forum" profilieren. Er nutzte 

das Magazin als Plattfbrm fur ideologische und politische Debatten, die aufgrund des 

weitgehenden Ausschlusses Andersdenkender eine stark anti-kommunistische 

Pragung erhielten. 

Treffend beschreibt Wanovits diese Situation: „Die literaturkritische Praxis 

Torbergs kann als idealtypischer Respons auf die literarische Situation Osterreichs der 

endfunfziger und beginnenden sechziger Jahre (nach dem Staatsvertrag bis zum Ende 

der Koalitionsregierung) gesehen werden.""'^ 

Als Theaterkritiker kam er den konservativen Theaterauffassungen der 

funfziger Jahre entgegen. Torberg bevorzugte osterreichische Werke und lehnte 

modeme Stiicke ab. Damit beteiligte er sich am Ausgrenzungsverfahren der 

Kulturpolitiker gegen unerwiinschte Theater der Gegenwart/^"^ Er half entscheidend 

mit, einen streng konservativen und traditionellen Stil an osterreichischen Theatem zu 

etablieren. Gleichzeitig konnte er die Auffiihrung der Stucke politisch unliebsamer 

Autoren verhindem, der Brecht-Boykott ist das drastischste Beispiel hierfur. Da sein 

Ansehen als Theaterberater und -kritiker in diesen Jahren sehr groB war, verfiigte er 

so iiber Einfluss auf Spielplane. 

Torbergs Wirken als Publizist im Nachkriegsosterreich tragt aufjgrund seiner 

festgefugten politischen Haltung und seines kompromisslosen Vorgehens gegeniiber 

Wanovits 199]. S. 164. 

Vgl. Deutsch-Schreiner 2001. S. 287. 
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Andersdenkenden schwierige Ziige. Das Problem liegt darin, dass er mit seinem 

Verhalten zur ofGziellen osterreichischen Praktik beitrug, die Vergangenheit nicht 

auf^arbeiten, sondem zu verdrangen. Ruth Beckermarm schreibt zu Torbergs 

Verhalten in dieser Zeit: 

Spoiled by ofGcial Austria, he took part in the Austrian version of mastering 
the past according to this style, one spoke with 
wistful nostalgia of well-known or particular witty Jews without discussing the 
enthusiasm and active participation of the populace in their expulsion and 
extermination in the recent past/^^ 

Torberg hatte die Rolle des „Jud vom Dienst", des reprasentativen Juden, 

iibemommen und wurde in dieser Funktion zu Veranstaltungen und Diskussionen 

eingeladen. Allerdings nutzte er diese Offentlichkeit nicht, wie auch Beckermann 

kritisiert, um auf die Verbrechen an der jiidischen Bevolkerung in der jiingsten 

Geschichte au6nerksam zu machen. Stattdessen verwies er auf das bluhende judische 

Leben in Osterreich in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg und betrauerte dessen 

Verlust. Dadurch unterstiitzte er die ofRzielle Linie Osterreichs, sich als Opfer des 

Nationalsozialismus zu sehen, statt iiber die eigene Beteiligung am Faschismus zu 

reflektieren. Wie Beckermann ausfuhrt, gait fur nach Osterreich zuruckkehrende 

Juden die Bedingung, dass sie ihre eigene Geschichte negierten. In Osterreich wollte 

man sich nicht mit der Mitschuld an der Vertreibung und Ermordung judischer 

Mitbiirger auseinandersetzen und stattdessen zur Tagesordnung iibergehen. Dazu 

gehorte, dass wichtige Positionen mit Personen besetzt wurden, die schon wahrend 

des Dritten Reichs Einfluss hatten. Klaus Amann sieht diesen Umstand als typisch fiir 

das geistige Klima der Nachkriegszeit und glaubt, dass bestimmte Lobbies im 

kulturellen Bereich zeit- und regimeiiberdauemd arbeiten kormten.̂ ^^ Er beschreibt 

den 

Versuch, bei der Periodisierung der modemen osterreichischen Literatur von 
einer ,tabula rasa'-Situation im Jahre 1945, von einer osterreichischen ,Stunde 
Nuir auszugehen, lediglich als weitere Facette unserer kollektiven 
Verdrangungsanstrengungen. ̂ ^ 

515 Beckermann 1997. S. 557. 

Vgl. Klaus Amann. Dfg D/cA/er wmaf af/e Wien: Edition Falter/Deuticke, 1992. S. 219. 

^'^Ebd. S.222. 
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Vielmehr wurden z.B. Literaturpreise an Autoren vergeben, „die entweder bereits 

unter dem Anstrofaschisnms oder unter dem Nationalsozialismus oder unter beiden 

Systemen gefordert und ausgezeichnet worden waren.""^^ 

Mit seinen politischen Ansichten stieA Torberg, wie in diesem Kapitel 

dargestellt, im Laufe der Zeit vermehrt auf Widerstand. Vor allem die 

Auseinandersetzungen mit der Fiihrung des Kongresses %r die Freiheit der Kultur 

zeigen, dass seine eng geiksste, kompromisslose Haltung immer weniger in die 

liberaler werdende politische LandschaA passte. Vehement setzte er sich mit 

juristischen Mi#eln gegen Personen zur Wehr, die ihm eine Agententatigkeit fur den 

CIA unterstellten. 1958 hatte der damalige Che&edakteur der „Suddeutschen 

Zeitung", Werner Friedmann, Torberg als Kulturkritiker aufgrund dessen 

vermeintlicher Tatigkeit als Informant entlassen. Torberg klagte und gewann gegen 

Friedmann, der seine Aussagen iiber Torberg zuriickziehen musste. Zu einer 

gerichtlichen Auseinandersetzung kam es auch mit Alfred Kolleritsch und Klaus 

Hoffer, die in ihrer Zeitschrift Torberg einen „heimischen Brecht-

Verhinderer" und „CIA-Schutzling" genannt hatten/'^ Dieser Prozess endete mit 

einem Vergleich, die Behauptungen mussten ebenfalls zuruckgenommen werden. 

Trotz seiner intensiven Bemiihungen konnte Torberg nicht verhindem, dass die 

literarische Modeme in Osterreich Aufmerksamkeit und Anerkennung erhielt. 

Torberg hatte mit Erfblg gegen eine Kandidatur Hilde Spiels fur das Amt der 

Prasidentin des osterreichischen PEN-Clubs gestimmt. Spiel wollte den PEN Club 

auch jungen Autoren offhen, um so die haufig kritisierte liberalterung zu beenden. 

Torberg teilte diese Auffassung nicht und fand Mitstreiter in konservativen Kreisen. 

"Ebd. S.221. 

'^Vgl. Tichy 1995. S. 247. 
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Er wurde infblgedessen von liberaleren Pen-Mitgliedem und jungen SchriAstellem als 

riickstandig und reaktionar betrachtet/^'^ 

Torbergs Moglichkeiten der Einflussnahme schwand, als sich das politische 

und kulturelle Klima in Osterreich anderte und die literarische Avantgarde akzeptiert 

wurde. 

Vgl. ebd. 245-248. 
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<3/̂  iS'c/zri/^^^gZ/ar 

Im fblgenden Kapitel geht es darum, wie Torberg, wahrend er an dem fiir ihn so 

bedeutsamen Roman voM Trz/MAgrg schrieb, sich gleichzeitig in einem 

Werktagebuch mit seiner Rolle als SchriAsteller auseinandersetzte. Es stellt sich in 

diesem Zusammenhang die Frage, mit welcher Zielsetzung er ein Arbeitsjoumal 

anfertigte und warum er bestimmte autobiograGsche Elemente darin verarbeitete. 

Dazu ist es sinnvoll, Torbergs Text, in dem er sich iiber sein SchriAstellerdasein 

auBert, naher zu betrachten im Hinblick darauf̂  wie er sich als SchriAsteller stilisiert 

imd von der Offentlichkeit, insbesondere in den spaten Jahren seines 

schriAstellerischen Schafkns, gesehen werden will. Die Analyse des Arbeitsjoumals 

soil jene Strategien ofkn legen, mit Hilfe derer sich Torberg eine Identitat als 

SchriAsteller schuf und sich selbst in eine bestimmte literarische Tradition einreihte. 

Nach seiner Riickkehr aus den USA strebte Torberg, wie er selbst betonte, mit 

seinem SchaHen eine direkte Wirkung in der Offentlichkeit mit publizistischen 

Mitteln an.' Deshalb war er nicht mehr als SchriAsteller tatig, sondem arbeitete als 

Journalist, Ubersetzer und Herausgeber, gestaltete RundAmksendungen, hielt 

Vortrage und nahm an ofkntlichen Diskussionen teil. 

Nachdem er aber 1965 das Amt des FORVM-Herausgebers aufgegeben hatte, 

wollte er sich wieder verstarkt auf seine schriAstellerische Tatigkeit konzentrieren. 

Fiir Torberg war das SchriAstellersein eine Berufiing, er fasste es als seine eigentliche 

Arbeit auf, die er zeitweise zuriickstellte, aber nie ganzlich aufjgab. In den fblgenden 

Jahren bis zu seinem Tode verband er seine Tatigkeit als Aeier SchriAsteller mit 

denen des ICulturredakteurs und Ubersetzers. Er schrieb die Anekdotenbande 

Der (VMfergaMg und D/e (far 

ToM/e J b / g s o w i e den Roman voM Ty/wzAgf-g. Aus AuBerungen in Briefen 

Vgl. Friedrich Torberg. XwcA McA/T-awcAer fferAeM. MUnchen: Langen-Maller, 1985. S. 39. 
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und Essays wird deutlich, dass dieser Roman fiir ihn das Werk semes Lebens 

darstellte/ 

Nach eigener Aussage hatte Torberg jahrzehntelang geplant, einen Roman iiber den 

jiidischen Minnesanger SilBkind von Trimberg zu schreiben. 1972 erschien die fiktive 

Biografle SiiGkinds, die sich nur auf die Uberliefening der Handschrift, insgesamt 12 

Lieder, im Codex Manesse stiitzt. Auf der Gnmdlage dieser Gedichte, die er ans dem 

MitteUiochdentschen iibersetzt, rekonstruiert Torberg das Leben des Spruchdichters. 

Nach Torberg zieht SiiGkind als fahrender Troubadour durch Deutschland und tragt 

seine Lieder vor. Er dichtet in deutscher Sprache und ist sowohl bei Hofe als auch bei 

Juden beliebt. Als er in einem politischen Lied die Willkiir der Herrschenden angreiA, 

verliert er die Gunst seiner adligen Gonner und die seiner Glaubensbruder, die sich 

aus Angst vor Repressionen nicht auf seine Seite stellen. SiiBkind wird von der 

GesellschaA verstoBen und stirbt in einem StraGengraben, nachdem ein Wegelagerer 

ihn ausgeraubt und schwer verletzt hat. 

In einem Epilog schlagt Torberg einen Bogen von SuBkind, dem ersten 

jiidischen deutschsprachigen Dichter, bis zur Gegenwart und lasst ihn bei sich enden, 

einen Bogen, der sich in der Namensahnlichkeit von Torberg und Trimberg vollendet. 

Er weist auf die Juden und ihr Schicksal hin, die zwischen diesen Zeitpunkten gelebt 

haben und gibt damit der Figur Trimbergs einen symbolischen Charakter. Torberg 

gestaltet SuBkinds Geschichte als Gleichnis des deutschsprachigen jiidischen Dichters 

in einer nicht-jiidischen Umgebung. 

Mit dem Minnesanger SiiBkind erfindet Torberg einen idealtypischen 

ReprSsentanten aller Juden, als dessen Nachfblger er gesehen vyerden will. Er 

konstruiert hier einen Teil seiner jiidischen Identitat: die des deutsch-jiidischen 

Schriftstellers, als der er sich selbst begreiA. Durch seinen Roman macht er auf die 

- Vor und wahrend der Entstehung des Romans drtlckt er vor allem in der Korrespondenz mit Peter 
Hartling die besondere Bedeutung aus, die der ,,SuBkind" fur ihn habe. Nach der Veroffentlichung 
betont er diesen Punkt in den Briefen an Kritiker, die er um eine Rezension bittet. 



Konstellation „deutschsprachig, jiidisch, Dichter" aufmerksam imd weist auf eine 

lange Tradition hin, die er mit ausschlieGlich positiven Attributen belegt. Indem er 

sich als Biograf imd Nachiblger SiiBkinds sieht, verhilA Torberg seiner eigenen 

Person zu groBerer Bedeutung imd gibt sich selbst die wichtige Rolle des letzten 

Repr^sentanten deutsch-jiidischer Literatur. Die von Torberg an dieser Stelle 

propagierte Endzeitstimmung wurde auch von dem sich ebenfalls irrenden Marcel 

Reich-Ranicki geteilt, der 1969 iiber eine Buchausstellung deutschsprachiger 

jiidischer Schriftsteller schrieb: „Wir haben es mit der letzten, der allerletzten 

Generation deutsch schreibender Juden zu tun In diesem Sinne gleicht die 

Ausstellung einem Schlussakkord in Moll, einer elegischen Zusammenikssung, einer 

etwas melancholischen Bilanz."^ Diese Uberzeugung, die in Torbergs letzten 

Lebensjahren einen Teil seiner Identitatskonstruktion ausmachte und von 

pessimistischen Zeitgenossen geteilt wurde, entspricht nicht den Tatsachen, wie die 

Literatur jiidischer Autoren der „Zweiten Generation" in der Oegenwart beweist. Die 

Germanistin Helene Schruff schreibt hierzu, dass der Umfang der erscheinenden 

Prosawerke von deutschsprachigen jiidischen Autoren insgesamt zunimmt. Diese 

Literatur, so Schruff, etabliert sich allerdings nur langsam im Bewusstsein der 

Literaturkonsumenten und auch die LiteraturwissenschaA in Deutschland und 

Osterreich befasst sich erst allmahlich mit diesen Werken.'̂  

Torberg schreibt in seinem Essay „Literarischer Erfblg und sachliche 

Blamage. Wie der Schiller Gerber entstand", dass eigentlich nicht der 5'cAw/er 

sein „erstes Romanvorhaben" gewesen sei, sondem Schon 

wahrend seiner Schulzeit sei er auf die historische Figur des Minnesangers gestoBen 

und habe beschlossen, iiber diesen Stoff einen Roman zu schreiben.^ Es gelang 

Torberg erst viel spater, sein so friih geplantes Projekt umzusetzen, er schrieb den 

in den Jahren 1966 bis 1971. Parallel dazu arbeitete er an einem 

Arbeitsjoumal, in dem er seine Reflexionen iiber die Entstehung des Romans 

" Marcel Reich-Ranicki. (/Ae/- AfYe/'afw/'. MUnchen: dtv 1993, S. 35. 

Helene Schruff. Dew/j'cA-Vwcy/jcAg /GfgMf/Ya/ erzaA/gMt/er froi'a (/er „Zwg;YgM 
CeMera/fOM". Hildesheim: Georg Olms Verlag 2000. S. 15. 

^ Vgl. Friedrich Torberg. „Literarischer Erlblg und sachliche Blamage. Wie der Schuler Gerber 
entstand." Rede im WDR, 04.11.1973. In: Torberg, 1985. S. 21. 
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aufzeichnete. Dieses Werktagebuch stellt die Gnmdlage der fblgenden Textanalyse 

dar, weil sich daran Torbergs Vorstellungen einer gelungenen SchriAstelleridentitat 

imd anhand der autobiografischen Elemente auch sein Selbstbild ablesen lassen. 

Torberg auBert sich 1973 in einem Brief an den damaligen Lektor des Fischer-

Verlags, Peter Hartling, iiber das Anfertigen eines Tagebuchs oder einer 

AutobiograAe: 

Der osterreichische Rundfimk, ein im siiddeutschen Sprachramn recht 
angesehenes oder doch angehortes Nachrichtenmedium, ist vor einigen 
Wochen an einige osterreichische Autoren mit der Frage herangetreten, ob sie 
Tagebiicher schreiben. Ich antwortete mit Nein und antwortete auf die 
Zusatzfrage, ob ich vielleicht an einer Autobiografie arbeite: »Nein, und ich 
habe auch nichts dergleichen vor."^ 

In seiner Aussage reflektiert Torberg nicht direkt iiber seine Haltung, er zitiert sich 

lediglich selbst. Es handelt sich um die Wiederholung einer von ihm herausgegebenen 

ofEziellen Stellungnahme zu diesem Thema, und er lasst offen, ob er dazu inofliziell 

einen anderen Standpunkt einnimmt. Damit schafR er Distanz zu seiner eigenen 

Aussage und stellt diese sogar in Frage, weil er aus einem vergangenen Interview 

berichtet, aber nicht klarstellt, ob er noch diese Ansicht vertritt. Es ist moglich, dass er 

seine Meinung in der Zwischenzeit geandert hatte und es nun doch in Erwagung zog, 

eine Autobiografie zu schreiben. Vielleicht ho%e er, mit seinem Zitat eine 

Auffbrderung von Seiten des Fischer-Verlags zu erreichen, doch ein Buch iiber sein 

Leben zu verfassen. 

Aus dem Briefwechsel zwischen Hartling und Torberg geht nicht nur hervor, 

dass Torberg kein autobiografisches Werk schreiben mochte. Er beschwert sich dort 

bei Hartling daruber hinaus vehement uber eine Verlagsankiindigung des Fischer-

Verlags, in der die Anekdotensammlung als autobiografisch 

gekennzeichnet wird. An dieser Stelle existiert ein Widerspruch: Torberg vertritt nach 

auBen die Maxime, dem autobiografischen Schreiben abgeneigt zu sein. Er halt 

sowohl zur Form des Tagebuchs, als auch zur Autobiografie Abstand und lehnt den 

^ Friedrich Torberg an Peter Hartling, 05.02.1973, Nachlass Torberg, HandschriAensammlung der 
Stadt- und Landesbibliothek Wien. 
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Begriff „autobiografisch" fur das Buch D/g a b / Mit einem solchen 

Vorgehen vermeidet er, in den Ruf zu geraten, nach Publicity zu streben und seine 

eigene Person in den Vordergrund riicken zu wollen. Entgegengesetzt dazu steht die 

Tatsache, dass Torberg in nichtfiktionalen Texten bereitwillig iiber sich selbst 

schreibt. Zu diesen autobiograGschen SchriAen zahlen etwa fiktive Interviews, 

Essays, Briefwechsel und eben das Arbeitsjoumal zu dem Roman voM 

Daraus lasst sich schlieBen, dass er durchaus Interesse daran hatte, die 

eigene Person in seinen Texten zu prasentieren, dies aber nicht als groBeres Projekt in 

einer ausfuhrlichen AutobiograGe tun wollte. Statt sein gesamtes Leben 

aufzuzeichnen, verarbeitete er Abschnitte daraus in kleineren literarischen Formen, 

die autobiografische Ziige tragen. Deren inhaltliche Schwerpunkte spiegeln 

unterschiedliche Bereiche seines Lebens wider, auf die er sich in seiner 

Identitatsarbeit konzentriert. Das primare Ziel dabei diirfte das Schaffen von 

Kontinuitat in seiner Biografie und eine Selbstvergewisserung sein. 

Theoretische Ansatze zum Begriff der Autobiografie 

Da meiner Textanalyse Uberlegungen der Autobiografie- und der Tagebuchfbrschung 

zugrunde liegen, sollen im Folgenden einige theoretische Ansatze dazu kurz 

vorgestellt werden. Die verschiedenen Modelle beschaftigen sich mit der 

Gattungsproblematik, dem Kriterium der Wahrheit, fbrmalen Fragen sowie 

rezepdonsasthetischen Aspekten autobiografischer Texte. 

In den diversen Ans&tzen wird zwischen einer reinen Autobiografie und 

Texten mit autobiografischem Inhalt unterschieden. Philippe Lejeune stellt gar die 

Frage, ob die Autobiografie eine eigene Gattung darstelle und definiert die Textart 

fblgendermaGen: 

^ Im Klappentext der 1975 bei Langen-Muller erschienenen Ausgabe heiGt es dazu: „Ein 
Erinnerungsbuch - aber keine Autobiografie (obwohl allerlei Autobiografisches mit einflieBt)". 
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Riickblickender Bericht in Prosa, den eine wirkliche Person iiber ihr eigenes 
Dasein erstellt, wenn sie das Hauptgewicht auf ihr individuelles Leben, 
besonders auf die Geschichte ihrer Personlichkeit legt.^ 

Daraus ergeben sich, wie Lejeune weiter ausfuhrt, die fblgenden Punkte: Die 

Autobiografie ist ein Prosatext, sie behandelt eine personliche Lebensgeschichte, 

Autor und Erzahler sind identisch, der Erzahler und die HauptGgur sind ebenfalls 

identisch, und die Erzahlperspektive ist retrospektiv.^ 

Lejeune grenzt die Autobiografie von ihren „Nachbargattungen" ab, zu denen 

er neben den Memoiren, der BiograGe, dem personalen Roman, dem 

autobiografischen Gedicht, dem essayistischen Selbstportrat auch das Tagebuch zahlt. 

Er weist jedoch darauf bin, dass eine klare Klassifizierung schwierig sei und die 

Ubergange zu den Nachbargattungen flieBend verliefen.'° Die Nachbargattungen 

erfiillten jeweils ebenfalls fast alle Kriterien der Autobiografie. So liege die einzige 

Abweichung des Tagebuchs von der Autobiografie darin, dass es nicht retrospektiv 

aufgebaut sei, es entwickele sich von Tag zu Tag. Das bedeutet, dass vier der funf 

Merkmale der Autobiografie mit denen des Tagbuchs iibereinstimmen. Diese 

Uberlegung rechtfertigt die Einbeziehung theoretischer Ansatze zur Autobiografie bei 

der fblgenden Interpretation des Arbeitstagebuches von Torberg. Sein Arbeitsjoumal 

entspricht im vyesentlichen Lejeunes Definition: es besteht aus regelmaGigen 

Aufzeichnungen in Prosa, die sich mit der Entstehung seines SuAkind-Romans 

befassen, es dokumentiert dariiber hinaus jedoch vor allem ein Stuck der 

Lebensgeschichte Torbergs aus subjektiver Perspektive. 

Fiir die Autobiografie setzt Lejeune eine Namensidentitat von Autor, Erzahler 

und Protagonist voraus. Dieser „autobiografische Pakt" ist die Vereinbarung, dass das 

^ Philippe Lejeune. „Der autobiographische Palct." In: GUnter NiggI (Hg.). D/e WMfoA/ograpA/e. Zw 
form gmer /fYerarzfcAeM GoMw/zg. Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft, 1989. S. 214-
257. HierS.214. 

^ Martina Wagner-Egelhaaf. Stuttgart, Weimar: Metzler, 2000. S. 5-6. 

Ahnlich wie Lejeune verweist auch Julia Swindells auf die Nahe zwischen der Autobiografie und 
verwandten Formen. Sie problematisiert sogar eine eindeutige Zuordnung der Autobiografie zu einem 
Genre und fuhrt dies auf die vielfaltigen literarischen Formen autobiografischen Schreibens zurilck: „A 
genre which can appear in many guises, including diaries, letters, interviews, criticism, and indeed 
poetry, the novel and even drama, may indeed escape identification as a genre." In: Julia Swindells, 

[/.ygg London: Taylor and Francis, 1995. S 9. 
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„Ich" im Text identisch ist mit dem Namen des Autors und dadurch die Authentizitat 

der Autobiografie gesichert sei. Ortrun Niethammer halt im Gegenzug dazu fest, dass 

keine vollstandige Identitat zwischen dem erzahlenden imd dem erzahlten Ich moglich 

sei, sondem nur Annaherungen. Difkrenzen ergaben sich durch Widerspruche 

zwischen tatsachlichen Ereignissen und dem Erzahlten, wie dem Ausblenden von 

Zusammenhangen und Begriindungen oder der Variation durchgangiger Motive/' 

Auch wenn Lejeunes Anfbrderungen des autobiografischen Paktes auf Torbergs 

Arbeitsjoumal zutreffen, weil der Erzahler Torberg schon zu Beginn des Textes 

eindeutig als der Autor Torberg auAritt, sichert dies nicht die Authentizitat der 

autobiografischen Elemente in seinem Text. NaturgemaB berichtet Torberg von einem 

subjektiven Standpunkt aus und selektiert dementsprechend die Infbrmationen, die er 

aufnimmt. Er bewertet Ereignisse aus seiner personlichen Perspektive und stellt sie 

daher unter Umstanden anders dar, als sie tatsachlich stattgefimden haben. Eine 

solche, durchaus gangige Vorgehensweise verringert die Wahrscheinlichkeit, dass ein 

autobiografischer Text eine Lebensgeschichte authentisch wiedergibt. Die 

autobiografischen Elemente in Torbergs Arbeitsjoumal geben aus diesem Grund nicht 

zwangslaufig objektiv die tatsachlichen Schreiberlebnisse wieder. Vielmehr erfahrt 

der Leser eine Version des Autors, die dessen personlichem Blickwinkel entspricht 

und seiner Art, sich moglichst positiv darzustellen. 

Da es sich bei dem hier betrachteten Text um ein Werktagebuch handelt, 

erscheint es sinnvoll, sich auch mit den spezifischen EigenschaAen des Tagebuchs zu 

beschaftigen. Rachel Cottam stellt dazu fest: 

It may be classified as art, or as document. On the one hand, it is continuous 
with the lived life: it is source material, used to explain the diarist's other 
writing (including other life writing). It is an artless presentation of the self, a 
text that can be looked through, to catch a glimpse of undistorted life. On the 
other hand, it is an unfinished art form that engenders (but is subordinated to) 
the polished „work of art". 

" Vgl. Ortrun Niethammer. „ , Wir sind von der Natur und durch die blirgerliche Gesellschaft 
bestimmt, uns mit dem Kleinlichen zu beschaftigen Formen und Inhalte der Autobiographien 
btlrgerlicher Frauen in der Mitte des 19. Jahrhunderts. " In: Magdalene Heuser (Hg.). 
voM fraweM. Tubingen: Niemeyer, 1996. S. 265-284. Hier S. 265-266. 

Rachel Cottam. „Diaries and Journals: General Survey." In: Margaretta Jolly (Hg.). 
Ai/e (frzfzMg. London, Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers, 2001. S. 267-269. Hier S. 267. 
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Demzufolge gilt Torbergs Arbeitsjoumal als Zeitdokument, es zeigt Torbergs 

Arbeitsmethoden und -bedingungen und liefert damit Hintergrunde zum Verstandnis 

seines Romans. Gleichzeitig handelt es sich nach Cottams Definition um eine zwar 

unvollendete, aber eigenstandige Form von Text. 

Eine der Grundpramissen autobiografischen Schreibens ist, wie Roy Pascal 

fbrdert, der Blick zuruck auf das Vergangene, der vom Standpunkt des Schreibenden 

in der Gegenwart abhange.'" Die Perspektive zum Zeitpunkt des Schreibens 

beeinflusse den Autor darin, welche Ereignisse er auswahlt, wie er inhaltliche 

Schwerpunkte setzt und wie er Erlebtes kausal verkniipft. Bei Torberg ist dies der 

Wunsch nach einer geschlossenen Schriftstelleridentitat, die ihn das Erlebte in einer 

bestimmten Art und Weise schildem lasst. Gegenwart und Vergangenheit treffen in 

seinem Arbeitsjoumal aufeinander. Die Gattung des Tagebuchs bedingt, dass der 

Gegenwart mehr Platz eingeraumt wird als der Vergangenheit. Zuriickliegendes 

kommt in Torbergs Texten nur in inhaltlicher Verbindung mit der Gegenwart zum 

Vorschein. Die gegenwartige Situation bestimmt, wie Pascal betont, die Bewertung 

der Geschehnisse und die Art und Weise der Niederschrift. 

Aufbau des Arbeitsjournals 

Torbergs „Arbeitsjoumar' wurde 1985 posthum in dem Bandv^wcAMc/z^mwcAg/" 

erstmals veroffentlicht.'"^ Insgesamt enthalt das Tagebuch 16 jeweils 

ein- bis zweiseitige, chronologisch fbrtschreitende Eintragungen. Die Abstande 

zwischen den einzelnen Vermerken sind unterschiedlich, sie reichen von wenigen 

Wochen, „Anfang Juli 1966" bis „Mitte Juli" bis zu mehreren Monaten „Erste 

AugusthalAe (1966) " bis ,y\nfang 1967". Die Eintragungen sind, wie diese Beispiele 

bereits zeigen, nicht mit genauen Daten, sondem mit ungefMhren kalendarischen 

Angaben versehen. 

Die vage Datierung konnte darauf zuruckzufuhren sein, dass Torberg das 

Werktagebuch oder Teile davon moglicherweise in der Riickschau geschrieben hat. 

Vgl. Pascal zitiert in: Wagner-Egelhaaf, 2000. S. 42. -"6 
14 Friedrich Torberg. „Arbeitsjoumal zum SUBkind-Roman." In: Torberg, 1985. S. 44-64. 
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Diese Vermutung liegt nahe, weil Torberg sich iiber die Entstehimg des Romans Der 

S'cAw/gr 1973 in einer Rede im WDR, auf ahnliche Weise ruckblickend 

geauAert hatte.'^ In dem autobiograGschen Text, der 1975 erstmals abgedruckt wurde, 

setzt sich der Alitor mit seiner Schulzeit und seinen schriAstellerischen Anfangen 

auseinander. Er berichtet nicht nur iiber die Hintergrunde zur Entstehung seines 

ersten Romans, er erinnert auch an seine erste VeroGentlichung, einen Gedichtband 

mit dem Titel Der ewzge (1929) und weist darauf hin, dass er bereits wahrend 

seiner Gymnasialzeit in Zeitungen und Zeitschriften veroffentlicht habe: 

Es waren nicht nur Jugendzeitschriften und es waren nicht nur Gedichte, 
obwohl ich die Lyrik noch auf lange hinaus als die wahre und die eigentlich 
einzige dichterische Legitimation ansah und als wahren Dichter eigentlich nur 
den, der Gedichte schreiben konnte.'^ 

Wie auch im Arbeitsjoumal gibt Torberg hier seine Idealvorstellung eines Dichters 

nach dem Vorbild der Klassik wieder, die er, wie er hervorhebt, bereits als 

Jugendlicher hatte. Schon wahrend seiner fruhen Jugendzeit sei er fest entschlossen 

gewesen, SchriAsteller zu werden und habe sich niemals einen anderen Beruf 

vorstellen koimen als einen, der mit Schreiben zu tun habe. „Ich war, wenn schon kein 

geborener Literat, so doch eine literarische Fruhgeburt (...)."'^ 

In seiner Konstruktion einer SchriAstelleridentitat betont Torberg den fruhen 

Ursprung und die Umstande seiner Berufswahl. Seine Aussage vermittelt den 

Eindruck, dass es sich bei ihm durchaus um einen „geborenen Literaten" handelte, der 

aus einer iimeren Berufung heraus, nichts anderes als Schrifkteller hatte werden 

konnen. Hinter diesem Bild wird Torbergs starker Wunsch nach ofkntlicher 

Anerkeimung spiirbar. Es geht ihm nicht nur um zu erringende AuGnerksamkeit, er 

will von Anderen als SchriAsteller gesehen und darin auch positiv bewertet werden. 

Aus diesem Grunde weist er wiederholt auf seine fruhe und groDe Begabung hin und 

lobt sich selbst. Er ist von der Qualitat seines Erstlingsromans iiberzeugt. Der S'cAwZe/' 

Ger^er habe „Schlusselcharakter" und besitze nach mehr als vier Jahrzehnten noch 

Friedrich Torberg. „Literarischer Erfbig und sachliche Blamage. Wie der SchUler Gerber entstand." 
Rede im WDR, 04.11.1973. In: Torberg, 1985. S. 15-27. 

'^Ebd., S. 17. 

Ebd. 
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immer Giiltigkeit. Die selbst gestellte Frage, ob der Roman stilistisch gegluckt sei, 

komie er nicht beantworten, er habe ziir Zeit des Schreibens aber bereits unter dem 

Einfluss von Karl Kraus gestanden, den er personlich kannte und dem er hofft, gerecht 

geworden zu sein.'^ 

Torberg konzentriert sich in seinen Erinnerungen auf Ereignisse, die mit dem 

gewahlten Leitthema, dem Lebenslauf eines SchriAstellers, zusammenhangen. 

Joumalistische Arbeiten erwahnt er am Rande, sofem sie in sein thematisches 

Konzept passen. So schildert er fruhe VerofYentlichungen in Zeitungen wahrend 

seiner Gymnasialzeit, zu denen auch Gedichte zahlten. Er beschreibt seine Erlebnisse 

in linearer Ordnung und berichtet plausibel und nachvollziehbar. Dieser Eindruck 

entsteht unter anderem durch das Herstellen von Kausalverbindungen; er schafA 

sinnhaAe Verbindungen zwischen Ereignissen, die seine Gesamtaussage unterstiitzen. 

Ein Beispiel dafur ist die bereits zitierte Frage, ob der Roman stilistisch gelungen sei 

und die darauf erfblgende Erwahnung seiner BekanntschaA mit Kraus, der ihn stark 

beeinflusst habe. 

Zusammen mit dem Arbeitsjoumal, in dem Torberg iiber seinen letzten Roman 

reflektiert, markiert der Text die Grenzpunkte, den Beginn und 

das Ende seines literarischen Schafkns und skizziert auch dessen Verlauf. In einer 

Selbstprasentation als Autor dokumentiert er aus der Erinnerung heraus fiiihe 

Schreiberfahrungen, wahrend er im Werktagebuch iiber die Besonderheiten des 

Schreibens im fbrtgeschrittenen Alter nachdenkt. In der Gegenwart schreibend 

konstruiert Torberg so seine Vergangenheit und betreibt damit eine offizielle 

Selbstdarstellung. Er vermittelt den Eindruck einer Personlichkeit, die viel Energie 

darauf verwendet, sich selbst als kimstlerisch tatigen Menschen, als SchriAsteller zu 

inszenieren. Dahinter steht der Wunsch nach einem linearen, kontinuierlichen 

Lebenslauf. Tatsachlich aber konnte sich Torberg aufgrund politischer und 

wirtschaftlicher Zwange nur gelegentlich dem Schreiben fiktionaler Texte widmen. Es 

ist moglich, dass er auf Grund der Kluft zwischen dem gelebten und dem 

geschriebenen Leben nicht nur den Text iiber die Entstehung des S'cAw/er GerAer, 

sondem auch Teile des Werktagebuchs in der Riickschau verfasst hat. 

' Vgl. ebd., S. 25. 
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In den Texten des Arbeitsjoumals gibt es wenige Zeitangaben, nur vereinzelt 

verwendet Torberg Adverbiale der Zeit, die Hinweise auf Daten enthalten. Seine 

Aussagen sind nicht an bestimmte Tage oder Wochen gebimden, sondem erscheinen 

von allgemeingiiltiger Natur. Haufig unterstreicht Torberg diesen Eindmck durch 

Aussagesatze: „Ich bin ein Briefschreiber."'^ imd „Ich arbeite, weil ich muss/'^'^ Der 

Gattung des Werktagebuchs entsprechend, sind alle Texte in der ersten Person 

Singular und im Prasens verfasst. Dieses Tempus soil einem moglichen Leser das 

Gefuhl geben, unmittelbar an den Uberlegungen des Autors teilzuhaben. Da exakte 

Zeitangaben fehlen, erscheinen die Mitteilungen aber generell und zeitlos: „Dichten 

kann ich noch."^^ „Das Schreiben macht Freude.. Vereinzelt stellt Torberg 

Spekulationen an und verwendet dabei den Konjunktiv. So sucht er nach einer 

interessanten Form des literarischen Tagebuchs: „Was vielleicht ganz lohnend ware: 

das Tagebuch eines nicht gefuhrten Tagebuchs zu fuhren"^^ oder er traumt davon, 

eine Privatsekretarin zu beschaAigen: . .die Vorstellung, dass jemand da ware, dem 

ich all dies und dergleich diktieren konnte, on the spur of the moment." '̂̂  Torberg 

reflektiert damit in seinen Notizen auch banale Ideen, die er festhalten, aber nicht 

wirklich umsetzen will. Der Konjunktiv manifestiert an dieser Stelle den irrealen 

Charakter dieser Satze, an anderer Stelle kennzeichnet er vorausschauende 

Betrachtungen zum moglichen Inhalt seines Romans sowie riickblickende Aussagen: 

„Der Aufstieg miisste durch SuBkinds erstes Auftreten als Ikhrender Sanger markiert 

sein,.. Zur Anfertigung einer zweiten, maschinengeschriebenen Version seines 

Textes zur besseren Uberarbeitung stellt er fest: „So etwas ware mir Iruher nie 

eingelallen und ich fuhle mich auch gar nicht wohl dabei. 

Torberg, 1985. S. 45. 

Ebd., S. 50. 

Ebd., S. 49. 
22 Ebd., S. 51. 

^ Ebd., S. 45. 

Ebd. 

Ebd., S. 55. 

Ebd., S. 51. 
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Die Texte weisen eine sehr unterschiedliche Satzstruktur auf. Neben 

ausfuhrlichen Satzen stehen solche, in denen Torberg Subjekt imd Pradikat auslasst 

und nur Satzfragmente fbrmuliert, wie zu Beginn der ersten Eintragung: 

„Merkwurdiges technisches Erlebnis"^^. Diese Passagen tragen den Charakter von 

fliichtigen Notizen, sie sollen dem Geschriebenen den Eindruck von Unmittelbarkeit 

verschaffen. Die Aufzeichnungen wirken wie spontane, schnell festgehaltene 

Gedanken, die nicht weiter ausfbrmuliert wurden. Durch knappe Satze mit wenig 

Inhalt wird beim Lesen das Interesse auf nachfblgende Erlauterungen geweckt. 

Diese Ausdrucksfbrm ist ungewohnlich fur Torberg, der als sehr anspruchsvoll 

im Umgang mit der deutschen Sprache gelten wollte und seine Texte vor deren 

Erscheinen mehrmals uberarbeitete. Es ware denkbar, dass er hier ebenso korrekt 

verfuhr und es sich bei den scheinbar spontanen AuBerungen um einen stilistischen 

Kunstgriff handelt. Die Spontaneitat des Geschriebenen koimte bewusst konstruiert 

sein, um eine schlechte oder fehlerhaAe Ausdrucksweise zu vermeiden, die bei 

spontan aufgezeichneten Rohfassungen entstehen koimten. Solche Textbearbeitungen 

wurden voraussetzen, dass Torberg bereits auf eine implizite Leserschaft hin schrieb 

und mit einer spateren Veroffentlichung seines Arbeitsjoumals gerechnet hat. 

Textanalyse des Arbeitsjournals 

Torbergs Arbeitsjoumal ist insofem relevant, als es sich dabei um ein 

aufschlussreiches Dokument der Selbstdarstellung handelt, in dem der Autor durch 

Aussagen iiber seine Person seine Version einer idealisierten SchriAstelleridentitat 

festhalt. In den Berichten iiber den Fortgang seines Romans lassen sich sowohl seine 

Wunschvorstellung von einem Schriftsteller finden, als auch Reflexionen Uber seine 

tatsachlichen persOnlichen Schreiberfahrungen. Er entwirft damit ein ideologisches 

und asthetisches Mal3 als Hintergrund fur die eigene Identitatsbetrachtung. Daraus 

entwickelt sich eine Spannung zwischen Ideal und Realitat, die sich durch den 

Ebd., S. 44. 
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gesamten Text zieht. Torbergs Bestreben geht dahin, diese Pole zueinander in 

Beziehung zu setzen. 

Bereits zu Beginn des Textes kommt dieser Konflikt zum Ausdruck: Torberg 

erOf&et sein Arbeitsjoumal mit den Worten „Merkwurdiges technisches Erlebnis". 

Dieser Anfang ist imgewohnlich, das Satzfragment weckt die Neugier des Lesers, der 

wissen will, welches Ereignis der Autor andentet. Im Folgenden wird diese Frage 

beantwortet. Torberg schildert detailliert seine Schreibsituation iind geht dabei auch 

auf technische Details ein. Seine Schreibmaschine befindet sich in Reparatur, er muss 

daher einen Beitrag fur das Femsehen mit der Hand schreiben. Der Wechsel vom 

modemen zum altmodischen Schreibgerat wird hier zum Symbol fur die 

verschiedenen Ebenen des Schreibens. Die Arbeit am Femsehskript sieht er als 

ungeliebten, aber notwendigen Broterwerb an: „Die Femseh-Arbeit ware mir auch mit 

der Schreibmaschine nur lastig, und die Verpflichtung, sie jetzt endlich fertig stellen 

zu miissen, bedriickt mich schon die ganze Zeit."^^ Den Contrast dazu stellt das 

literarische Schreiben dar, das Dichten, das er als seine „wirkliche" Arbeit auffasst. 

Der Umstand, wieder mit der Hand schreiben zu miissen, bringt ihm das positive 

Lebensgefuhl zuriick, das er mit der dichterischen Tatigkeit verbindet. Die Alternative 

zur Femseharbeit bestand fur ihn bis zu dieser Erfahrung aus profanen Verrichtungen 

des Alltags. Erst der Gebrauch des Bleistiftes weckt in ihm die „vehemente Lust, 

wieder zu dichten."^^ 

Bereits in seinem ersten Tagebucheintrag wertet Torberg joumalistisches 

Schreiben ab und betont die besondere Qualit&t literarischen Schaffens. Diesem Urteil 

liegt ein romantisiertes Bild eines Autors zugrunde, in das sich der Gebrauch eines 

altmodischen Bleistiftes besser einfiigt als der einer modemen Schreibmaschine. Der 

Bleistift wird hier zum allein zulassigen und wirkungsvollen Arbeitsinstrument eines 

Dichters stilisiert. So beginnt der nachste Tagebuchvermerk mit den Worten: „Zweiter 

Bleistiftversuch, diesmal bereits vorsatzlich, also sinnlos."^^ Der Bleistift vermag 

zwar, in ihm die Lust auf das Dichten zu wecken, allerdings entzieht sich dieses 

28 Ebd. 

Ebd. 

Ebd., S. 45. 
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Phanomen der WillenskraA des Autors. Torberg kaim den kreativen Effekt des 

Schreibinstruments nicht herbeizwingen, das Benutzen des BleistiAs allein kann 

erfblgreiches Schreiben nicht garantieren. Torberg kniipA mit dieser 

Funktionsznweisung an seine Identitat als Dichter an, die er auch mit Hilfe des 

Arbeitsjoumals versncht, wieder zu Gnden. Er will wieder als SchriAsteller tatig sein, 

den nOtigen Impuls, der ihn zum Schreibbeginn motivieren konnte, erhofA er sich 

vergeblich vom „richtigen" Material. Als Teil seiner Identitatskonstmktion stattet sich 

Torberg hier mit Attributen aus, die seinen Vorstellungen eines echten Dichters 

entsprechen. 

Auch den Gedanken, regelmaBig ein Tagebuch zu schreiben, als Einstiegshilfe 

in die Arbeit am Roman, halt er schlieBlich fur fehlgeschlagen: 

Ebenso sinnlos scheint der Versnch zu sein, mir mit halbwegs kontinuierlichen 
Tagebuch-Eintragnngen weiterzuhelfen. Er ist ja auch in friiheren Jahren 
schon wiederholt gescheitert. Das letzte Mai noch in der Mittelschule.^^ 

Torberg stellt iiber sich selbst fest, dass er kein Talent zum Tagebuchschreiben 

besitze: „Zum Tagebuchfuhren muss man ofFenbar geboren oder doch veranlagt sein. 

Ich bin es nicht. Ich bin ein Briefschreiber."^^ 

Er rechtfertigt mogliche Qualitatsdefizite vor sich selbst oder dem intendierten 

Leser, indem er sich als eindeutiges Merkmal zuschreibt, kein guter 

Tagebuchschreiber zu sein. Seine Interpretation belegt er mit Erfahrungen aus seiner 

Vergangenheit, der Schulzeit. Der Rechtfertigung fiigt er eine typisierende Aussage 

iiber sein spezifisches Konnen an. Er sieht sich selbst als Briefeschreiber, als „homme 

de lettres" und will auch von anderen so gesehen werden. Tatsachlich sind von 

Torbergs nichtfiktionalen Texten neben den Essays vor allem seine Briefe von 

Interesse. Er betrieb seine schriAliche Korrespondenz, die, so Torberg in seinem 

Nachruf zu Lebzeiten, „schlechthin ruinose Dimensionen annahm", mit groGem 

Emst.^" „Es wird sich vermutlich zeigen, dass gut die Halfte alles jemals von ihm 

Ebd. 

Ebd. 

Diese EigenschaA teilt Torberg mit anderen SchriAstellem seiner Generation. So fUhrte zum Beispiel 
Hermann Broch eine bemerkenswert umfangreiche Korrespondenz. 
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Niedergeschriebenen, und nicht das Schlechteste, aus Briefen bestand, fiir die er einen 

unverhaltnismaRig groBen Aufwand an Zeit und Sorgfalt bereithielt.'"''^ Torbergs 

Nachlass in der HandschriAenabteilung der Wiener Stadt- und Landesbibliothek 

umfasst insgesamt 33 Kisten. Den groBten Teil davon fiillen seine gesammelten 

Briefe. Er selbst hatte vor seinem Tod verfiigt, dass seine Korrespondenz in einer 

Bibliothek archiviert werden soli. Deshalb ist davon auszugehen, dass er iiberzeugt 

war, sie konnte fur die Nachwelt von Bedeutung sein. Darauf deuten auch die Kopien 

in Form von Durchschlagen hin, die er von seinen ausgehenden Briefen anfertigen 

lieB, um somit ganze Briefwechsel bewahren zu konnen."^ 

In Torbergs Vorstellung existiert eine Rangordnung der verschiedenen Arten 

von Schreibarbeiten, die er ausiibt. Das Dichten erfahrt darin die hochste Bewertung, 

gefblgt vom Joumalismus und dem Schreiben von Briefen. Dem Genre des 

Tagebuchs weist er eine geringe Bedeutung zu, es dient ihm nur als Protokoll seines 

schriftstellerischen Tuns. Nahere Betrachtung verdiene es in Torbergs Augen nur, 

wenn man daraus ein schriftstellerisches Projekt ableiten konnte: „Was vielleicht ganz 

lohnend ware: das Tagebuch eines nicht gefuhrten Tagebuchs zu fuhren. Also wenn 

das kein ,nouveau roman' ware."^^ 

Die Neigung, das Tagebuchschreiben niedrig zu schatzen, hat Tradition. 

Virginia Woolf auBert sich in ihrem eigenen Tagebuch durchaus abfallig iiber das 

Tagebuchschreiben: „But then this does not count as writing. It is to me like 

scratching; or, if it goes well, like having a bath.'"^ Rachel Cottam betont, dass das 

Genre auch in der Literaturwissenschaft wenig Beachtung erfahrt, und sieht in der 

negativen Bewertung der Schreiber selbst einen Hauptgrund dafiir. Ihre These wird 

Friedrich Torberg. „Blaugrau karierte Berufung zum Dichter. Nachruf zu Lebzeiten." In: Torberg, 
1988. Seite 13-26. HierS. 17. 

TatsSchlich wird seine Korrespondenz hSufig von Forschenden eingesehen, und Teile daraus wurden 
auch veroffentlicht. Posthum erschienen die von David Axmann und Marietta Torberg 
herausgegebenen Bande: am (1981), 
war wmd Orfgrna/gn (1982), Pegoawg Joe/:.' Brze/wecAseZ 
Fef/egefM (1983), der Briefwechsel mit Alma Mahler-Werfel A/gAi'fg FrawWrn 
/(Z/MO (1987) sowie Efme foZ/g, ZezY.' c/gM ^aArgM (/gr 6/^ 
7P^/(1989). 

Torberg, 1985. S. 45. 

Virginia Woolf zitiert in: Rachel Cottam. „Diaries and Journals: General Survey." In: Jolly, 2001. S. 
268. 
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allerdings widerlegt durch zahlreiche Publikationen, die sich sowohl mit der Theorie 

des Tagebuchs auseinandersetzen, als auch mit literaturwissenschaAlichen 

Untersuchimgen von Tagebiichem. Cottam erkl&rt, dass das Tagebuch wichtige 

Hinweise zum Verstandnis eines Werks liefert und bezeichnet es als „a document of 

artistic development."^^ Obgleich es sich beim Tagebuch um eine, so Cottam 

^unfinished art form" handelt, verschafA es dem Leser unmittelbare Einblicke in die 

Erfahrungen des Autors. 

Auch Torberg verfblgt sicherlich mit seinem Werktagebuch die Absicht, 

zukiinftigen Lesem die Umstande und Arbeit bei der Entstehung seines Werks naher 

zu bringen. Sein Drang zum stilistischen Perfektionismus steht allerdings der Form 

des spontanen Schreibens, wie es das Tagebuch eribrdert, im Weg. Sein 

Wunschtraum ware es, einer Privatsekretarin Erdachtes diktieren zu konnen: „Denn 

sowie ich zu schreiben anfange, setzt die Berufstatigkeit und die Berufsgf^e/^zY ein, 

der Perfektionismus, die deformation professionelle.'"^ Torberg selbst unterstreicht 

seine Eitelkeit, indem er das Wort im Text kursiv optisch hervorhebt. In dieser 

EigenschaA ist ein Grund dafiir zu sehen, dass Torberg seine Gedanken nicht spontan 

notierte und stehen lieB, sondem auch sein Journal iiberarbeitet hat. Der Einsatz einer 

SchreibkraA als vermittelnde Instanz zwischen Kopf und Papier hatte demgegeniiber 

Torbergs stilistische Selbstkontrolle ausgeschaltet, weil ihm dies, wie er glaubt, die 

Gelegenheit genommen hatte, den Text sprachlich zu optimieren. Torberg stilisiert 

sich hier als Schriftsteller, der mit dem Prozess des Schreibens derart verbunden ist, 

dass er darin einem Automatismus des Verbessems unterliegt. Auf die Moglichkeit, 

auch nach einem Diktat Veranderungen am Text vorzunehmen, geht er nicht ein. 

Dieser Uberlegung fehlt der mechanische, kreative Aspekt des Schreibens, auf dem 

sein Dichterbild fundiert. 

In den ersten beiden Eintragungen seines Werktagebuchs weist Torberg vor 

allem darauf hin, welche Miihe hinter dem Untemehmen, einen Roman zu schreiben, 

fiir ihn steckt. Er zeigt auf, welche Hindemisse er iiberwinden muss, bis er den 

eigentlichen Schreibprozess beginnen konne und welche Schwierigkeiten es ihm 

Ebd. 

39 Torberg, 1985. S.45. 

149 



bereitet, die Schilderung der auBeren Umstande seines Schreibens in eine 

ansprechende Form zu bringen. Offensichtlich bemiiht sich Torberg hier um 

Anerkeimung fur die kreative kiinstlerische Leistung, den Roman voM 

zu schreiben, womit er sich wieder einen Namen als Dichter zn machen 

ho%e. 

In den Eintragungen, die Torberg mit „Anfang 1967" datiert, erklart er, warum 

er sein Vorhaben, eine Novelle iiber den Golem zu schreiben, ad acta gelegt habe: 

In Reich-Ranickis Anthologie kommt eine verkiirzte Urfassung von „Mein ist 
die Rache" (unter dem Titel „Der 94. Psalm'^), da er nur zwischen 1933 und 
1945 Entstandenes auAiehmen kann. Schade. Ich hatte mich sonst wirklich zur 
„Golem"-Novelle aufgerafR/'^ 

Er weist die Verantwortung fiir das gescheiterte Projekt von sich, es liege nicht an 

seiner mangelnden Motivation, sondem an verlagstechnischen Vorgaben. Tatsachlich 

hatte er die Novelle, weim er es wirklich gewollt hatte, auch unabhangig von Reich-

Ranickis Anthologie schreiben konnen. Die Diskussion um diese Textsammlung dient 

Torberg auch als Rechtfertigung fiir die weitere Verzogerung des Schreibbeginns 

seines Romans. Im Folgenden nimmt er mogliche Einwande des Lesers vorweg: 

Keine Vulgarpsychologie der Welt lieBe sich jetzt noch ausreden, dass ich den 
S. eigentlich gar nicht schreiben will, dass ich mir kitnstliche Hindemisse 
schaffe, dass ich Angst vor dem Versagen habe, dass ich nur deshalb an dem 
Plan festhalte oder festzuhalten vorgebe, weil ich jetzt schon so lange davon 
gesprochen und so viele Vorbereitungen getroffen habe - und was an 
Klischees sonst noch auf der Hand liegt.'*' 

Mit seiner Vorwegnahme und Entscharfung eventueller Angriffe, indem er 

Argumente als Klischees bezeichnet, betont Torberg seine Willensstarke und seine 

EntschlusskraA. Er glaubt, kritische Stimmen von vomherein widerlegen und richtig 

stellen zu miissen. Im Kontrast zu vorangegangenen intensiven Reflexionen iiber 

seine Absichten, reduziert er den Grund seiner Hemmungen auf einen Umstand: 

Die Wahrheit ist, dass mir irgendjemand oder irgendetwas einen Tritt geben 
miisste, damit ich gegen die Tiir fliege, die von selbst nicht aufgehen will (und 

Ebd., S. 46-47. 
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warum sollte sie). Das heiOt, dass ich - in nahezu buchstablichem Sinn - einen 
„Ansto8" brauche. Und da ich ihn von niemandem bekomme 

Er verlagert die Verantwortlichkeit auf auGere Umstande, auf das Fehlen eines 

motivierenden Anschubs iind zeigt gleichzeitig sein Einsehen, dass er selbst handeln 

miisse. Dieses Erkennen der Eigenverantwortlichkeit druckt er in seiner nachsten 

Tagebucheintragung aus, die auch die letzte vor dem tatsachlichen Schreibbeginn ist. 

Er zahlt alle in der Zwischenzeit erledigten beruflichen Verpflichtungen auf und 

konstatiert, allerdings noch im Konjunktiv, die logische Konsequenz „Jetzt miisste ich 

wirklich mit der Arbeit beginnen.""^^ In rhetorischen Fragen „Wie macht man das, 

bitte? Wie beginnt man mit der Arbeit an einem Roman? Erstes Kapitel, erster 

Satz?"'^ artikuliert Torberg praktische Probleme des Schreibens. Die Frage drangt 

sich auf̂  warum er als SchriAsteller mit fast lebenslanger Eriahrung, nicht auf diese 

zuriickgreiA. Torberg argumentiert mit der Besonderheit dieses Romans, kein anderes 

Werk hatte er so lange mit sich herumgetragen. 

Fruher, als ich noch hauptberuflich Romanschriftsteller war, gab es nichts 
dergleichen. Wenn ich damals eine Notiz machte oder eine Szene entwarf, 
hatte ich bereits mit der Arbeit begonnen - gleichgiiltig, wann ich zur 
Verwertung der betreflenden Notiz oder zur Ausarbeitung der betreffenden 
Szene kommen wiirde/^ 

Torberg trifA hier eine wesentliche Festlegung iiber seine Identitat als Schriftsteller: 

In vergangener Zeit war dies sein Hauptbenif, dies impliziert, dass es zwischenzeitlich 

und gegenwartig, zu seinem Nebenberuf wurde. Aus seiner Sicht arbeitete er damit zu 

jeder Zeit als SchriAsteller, der sich jedoch nicht immer ausschlieGlich dem 

literarischen Schaffen widmen koimte. Folgt man der Forderung Janet Frames, dass 

man einen autobiografischen Text nicht nur als eine Aufzeichnung von Ereignissen 

lesen solle, sondem als personliche Fiktion, die vom intellektuellen und emotionalen 

Kontext abhangt, in dem sich der Autor gerade befindet, sind die Riickblicke Torbergs 

Ebd. 

Ebd. 
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nicht als historische Betrachtimg seiner Karriere zu beurteilen/^ Vielmehr 

kristallisiert sich aus ihnen Torbergs Standpimkt in den spaten sechziger Jahren und 

damit seine aktuelle soziale Position, seine Leistungen und seine Lebensauffassung. 

Torbergs Rekonstruktion seiner Lebensgeschichte ist so auch als Interpretation seines 

Lebens zu sehen, die dementsprechend fiktionale Elemente enthalten kann. Diese sind 

nicht immer iiberprufbar, wie im Falle der aufjgefuhrten Rechtfertigungen, da seine 

inneren Beweggriinde nicht bekannt sind. Bei auGeren Gegebenheiten, wie dem 

Verlauf seines Berufslebens ist dies eher mOglich, so kann festgestellt werden, dass er 

den groAten Teil seines Lebens als Journalist tatig war, was im Widerspruch zu seiner 

eigenen Identitatskonstruktion steht. Dem Schreiber autobiograGscher Texte steht es 

aber zu, seinen Lebensweg so zu interpretieren, wie es ihm angemessen erscheint. 

Theoretisch ware es denkbar, dass Torberg, hatte er einen anderen Standpunkt zum 

Zeitpunkt des Schreibens eingenommen, andere Schwerpunkte gesetzt und sich als 

elne andere Person prasentiert hatte. 

Torbergs Idealvorstellung eines Schriftstellers 

Dementsprechend liegt eine der Funktionen des Arbeitsjoumals darin, der eigenen 

BiograGe Kontinuitat zu verschaffen und Diskontinuitaten auszublenden. Wie Ingrid 

Aichinger darlegt, sichtet ein Autor, der iiber sich selbst schreibt, seine Erlebnisse und 

wahlt nach einem bestimmten Bezugspunkt aus; diese Vorgehensweise sichert dem 

Text eine individuelle Kontur.'̂ ^ Torbergs Ziel, auf das hin er Erfahrungen akzentuiert 

und wertet, liegt in der Konstruktion eines stimmigen Gesamtbildes als SchriAsteller. 

Aus diesem Grund verweist er auf solche Ereignisse, die demonstrieren sollen, dass er 

im Prinzip immer schriftstellerisch tatig gewesen sei und dass es keine groBeren 

Unterbrechungen in dieser Laufbahn gegeben habe. 

Zu diesem Zweck bedient Torberg sich in seinem Eintrag vom August 1966, 

in dem er Schwierigkeiten beim Schreiben erlautert, der Form der Anekdote: 

Janet Frame zitiert in: Jane Unsworth. „Theory of Autobiography." In: Swindells, 1995. S. 24-30. 

Vgl. Ingrid Aichinger. „Probleme der Autobiographie als Sprachkunstwerk." In: NiggI, 1989. S. 170-
200. HierS. 173. 
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Ich erinnere mich an meine hochmutig-kokette Antwort auf diesbeziigliche 
Erkimdigungen zur Zeit meiner ersten Romane: „Das Buch ist schon fertig, ich 
muss es nur noch schreiben." Dieses „nur noch" hat dann meistens 1-2 Jahre 
gedauert/^ 

Torberg prasentiert sich hier als Romanschreiber mit langer Arbeitserfahrung und 

leitet daraus gleichzeitig eine Erklarung fur sein zogerliches Verhalten wahrend der 

Entstehung des Romans von ab. Seine Arbeitsmethode, die sich als 

wenig effektiv erweist, gibt er als wiederkehrendes Motiv seines SchriAstellerlebens 

wieder. Schon vor vierzig Jahren war ein Buch vor dessen Niederschrift in seinem 

Kopf fertig konzipiert. Torberg selektiert und idealisiert hier seine Erinnerungen, um 

eine stimmige BiograGe zu ermoglichen. Nach Rachel Cottams AuGassung dient 

dieses Vorgehen nicht nur im Hinblick auf einen moglichen Leser, sondem auch zur 

Selbstrechtfertigung. Durch das Aufschreiben der Version einer Biografie wird so aus 

Teilen der Erinnerung eine ganzheitliche Identitat geschaffen. 

The seK both lived and written, is fashioned and maintained through a 
continual process of self-ac^ustment - or self-editing directed by the writing 
and reading of the self by itself. Thus the diarist becomes bound to his or her 

* , 49 
own emergmg story. 

Gleichzeitig vermeidet Torberg es, eine Angriffsflache zu bieten, er nimmt mogliche 

Kritik vorweg und bezeichnet seine eigenen Reaktionen als hochmutig und kokett. 

Ein wichtiger Reflexionspunkt liegt fur Torberg in der Arbeitshaltung, dem 

inneren Antrieb, Gedachtes niederzuschreiben. Seine Auffassung der 

schriftstellerischen Tatigkeit sieht so aus, dass der Stoff eines Romans sich zuerst in 

der Gedankenwelt des Dichters entwickeln miisse und das gedachte Werk 

anschlieBend zur Verschriftlichung drange. Ein solches Bild wertet das Schreiben 

weniger als kreativen Prozess, wahrend dessen Ablauf auch eine geistige Entwicklung 

stattfindet. Vielmehr wird das Schreiben zum lediglich physischen Akt, der die im 

Kopf des Dichters entstandenen Konstrukte manifest macht. Dabei handelt es sich fur 

Torberg nicht nur um eine Art, die Dinge zu beurteilen, er verbindet mit seiner Vision 

tiefere Emotionen: „Sehr verlockt zur pathetischen Formulierung: Ich arbeite, weil ich 

Torberg, 1985. S.46. 

2001. S. 268. 
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Mit dem Hervorheben des Verbs durch die Wahl des kursiven Schriftbildes 

imterstreicht Torberg dessen Bedeutung. Nach Torberg fbrmt der SchriAsteller seinen 

Text nicht in einem fbrtlaufenden Prozess, er agiert vielmehr als Kiinstler, der den 

Drang verspiirt, seine Innenwelt in Form eines vorfbrmulierten Textes darzustellen. 

Diese Ansicht bleibt jedoch Theorie; wie die weiteren Ausfiihrungen zeigen, 

gestaltet sich Torbergs Schreibprozess alles andere als spontan imd flieAend. Torbergs 

Arbeit stockt, weil nach der Exposition die eigentliche Handlung beginnen soil und er 

noch nicht den richtigen Zugang dazu findet. Inhaltliche Probleme beschaftigen ihn: 

Selbstkritisch stellt er test, dass das bisher Geschriebene eigentlich von einem 

Judaisten und einem Mittelalter-Experten auf seine inhaltliche Richtigkeit gepniA 

werden miisste. Diese Korrektur erfbrdere jedoch das Anfertigen eines Typoskripts, 

was Torberg, der lieber mit der Hand schreiben will, im Grunde ablehnt: 

Der Giiltigkeitsanspruch eines Typoskripts ist, ob man's will oder nicht, 
groBer als der einer HandschriA, und man muss sich dann sehr vor der 
Lockung in Acht nehmen, das einmal Geschriebene stehen zu lassen, weil's 
eben schon „dasteht". Es ist ja doch nur „drauflosgeschrieben" [ . . . ] / ' 

Es gelingt Torberg offensichtlich nicht, seine Vorstellung des idealen Dichters in die 

Tat umzusetzen, er selbst entspricht nicht seinem eigenen Ideal, weil sich die 

Wirklichkeit als weitaus komplizierter erweist als die Idee. Durch das Bild des 

SchriAstellers, das er entwirA, entsteht auch eine groBe Erwartungshaltung an die 

eigene Person. An seinem Arbeitsjoumal lasst sich der Druck ablesen, unter dem der 

Roman entsteht. Schon bald kollidieren Vorstellung und Realitat, der Arbeitsalltag 

erweist sich als miihsamer und profaner als gedacht und er selbst divergiert auch zu 

sehr von seiner iiberhohten Vorstellung der Existenz eines Autors, der sich 

ausschlieBlich mit der Schriftstellerei befasst. Anstatt seine Geschichte fliissig und 

intuitiv niederzuschreiben, muss er sich mit historischer Detailarbeit befassen und 

k&mpA daruber hinaus gegen die eigene Lustlosigkeit: „Ersatz des dubiosen Slogans 

,Arbeit lasst sich nicht erzwingen.' durch den nicht weniger dubiosen:,Arbeit ist nur 

eine Frage der Disziplin.'"^^ Torberg dokumentiert hier die Entwicklung, die er 

Torberg, 1985. S. 55. 

Ebd., S. 51-52. 

Ebd. 
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durchlauft. Er beginnt mit groGem Enthusiasmus und bekennt nach kurzer Zeit, dass 

sich das Schreiben schwieriger gestaltet, als er das erwartet hatte: 

Was ich endgiiltig aufgeben muss: die HofRiung auf eine Arbeits-„Explosion", 
auf ein volliges „Versmken" in der Arbeit fiir viele Stunden taglich. Dafur bin 
ich entweder zu alt, oder zu lange aus der Ubung, oder ich trage den Stoff 
schon zu lange mit mir herum, als dass ich jetzt noch „drauflos" schreiben 
konnte/^ 

Wie hier deutlich wird, bringt es Konfliktstoff fiir Torberg mit sich, seinem selbst 

entworfenen SchriAstellerideal, das er in die Vergangenheit verlegt, in der Gegenwart 

entsprechen zu wollen. Er er^hrt, dass die Realitat sich nicht mit seinen hohen 

Arbeitsanspruchen vereinbaren lasst. Die Folge davon ist Resignation sowie die 

Erkenntnis, dass er sich die NiederschriA des Romans zu einfach vorgestellt hatte. 

Seine Frustration bringt ihn sogar dazu, die vorher mehrmals beschworene Kontinuitat 

in seinem SchriAstellerdasein nun selbst in Frage zu stellen. Seine Auflistung der 

moglichen Grunde, warum kein explosionsartiger Arbeitsschub eintritt, gerat dabei 

zur Zusammenfassung seiner eigenen Angste: Er befurchtet fur das Schreiben des 

Romans zu alt und zu lange aus der Ubung zu sein und den StofF schon zu lange mit 

sich herumzutragen. Diese negativen Vorstellungen ziehen sich als Motiv durch die 

gesamten Aufzeichnungen und es entsteht der Eindruck, dass Torberg durch das 

Schreiben eben an deren Uberwindung arbeitet. Das Arbeitsjoumal wird hier zum 

Hilfsmittel zur Bewaltigung einer schriAstellerischen Krise und tragt 

selbsttherapeutischen Charakter. Torberg schreibt darin gegen seine Angst an und 

beweist sich mit seinen regelmaGigen Eintragungen, dass er sich mit seinem Projekt 

auseinandersetzt und nicht aufgibt, sondem Fortschritte macht. Auch wenn er mit 

massiven Schreibschwierigkeiten kampA, vergewissert er sich durch sein 

Arbeitsjoumal, dass es diesen Roman in der ZukunA wirklich geben wird. Torberg 

erhalt sich auf diese Weise seine eigene Handlungsfahigkeit. 

Torbergs Aufzeichnungen drehen sich in erster Linie um Aussagen, die seine 

Arbeit betreffen. Er verbindet sie auGerdem mit solchen, die ihn als Person 

charakterisieren. So beleuchtet er Gegebenheiten, die seine gesamte berufliche 

Ebd., S. 61-62. 
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Laufbahn umspannen, indem er zum Beispiel iiber seine Schwierigkeit, die Dauer 

einer Arbeit richtig einznschatzen resiimiert: 

Zweierlei habe ich in den nunmehr 40 Jahren meiner SchreibertStigkeit noch 
nicht gelemt (und werde es nicht mehr lemen): die Daner einer Arbeit richtig 
einzuschatzen - gleichgiiltig, ob es sich um Stunden, Tage oder Wochen 
handelt und ohne Termindruck mit ihr fertig zu werden/'^ 

An dieser Stelle bildet sich Torbergs Wunsch nach einer geschlossenen Identitat 

heraus. Sein zeitlicher Verweis auf etwas, das ihn vierzig Jahre lang ununterbrochen 

begleitete und noch anhalt, dient als Verbindungselement zwischen der Zeit vor und 

nach dem Exil. 

Die Exilzeit bedeutete eine empfindliche Unterbrechung seiner 

schriAstellerischen Laufbahn und den schmerzhaAen voriibergehenden Verlust seiner 

Heimat. Diese Liicke iiberwindet und schlieBt er durch und mit dem Prozess des 

Schreibens eines Tagebuchs. Auf der Suche nach einer kongruenten Identitat wird das 

Schreiben zu einer wichtigen GroBe, weil es eine Konstante in seinem Leben darstellt 

und hilA, den Bruch in seiner BiograGe zu mildem. In seinem Tagebuch prasentiert 

sich Torberg auf diese Weise nicht nur als die Person, die er zum Zeitpunkt der 

NiederschriA ist. Die Berichte iiber seinen status quo zusammen mit zeitlichen 

Riickgrifkn lassen ein abgerundetes, sirmhaftes Lebensbild entstehen. 

Den dritten Eintrag datiert Torberg auf Mitte August, das heiGt mit drei 

Wochen Abstand zum zweiten. Er hat mit dem Roman noch nicht begoimen, obwohl 

er dazu zeitlich die Moglichkeit gehabt hatte: „Hochst merkwiirdiger und 

ungewohnter Zustand: ich stehe unter keinem Termindruck. Das ist mir schon seit 

vielen Jahren, eigentlich seit meiner Riickkehr nach Europa, nicht mehr passiert."^^ 

Torberg stellt sich als viel beschaftigter Journalist dar, der sich trotz schwieriger 

Startbedingungen im Nachkriegsosterreich, beruflich fest etabliert hat. Eine Zeit der 

NichtbeschaAigung, so betont er, sei ungewohnlich und konne nur von kurzer Dauer 

sein: „Es wird nicht mehr lange dauem, bis ich wieder etwas Dringendes zu tun 

habe."^^ 

^ Torberg (1985), S.46. 

Ebd., S. 45. 

Ebd. 
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Aus Torbergs Text geht sein BediirSiis hervor, eine erfblgreiche Bilanz seines 

beruflichen Lebens vorzulegen. Nach der erzwungenen Emigration, die fiir viele 

Schriftsteller-Kollegen das Ende einer Karriere bedeutete, schafAe es Torberg 

innerhalb kurzer Zeit, sich wieder eine Existenz aufzubauen. Auf diese Leistung weist 

er wiederholt hin und sichert sich so die AuAnerksamkeit und die Anerkennimg fiir 

diesen Aufstieg bei moglichen Lesem. Er stellt eine Verbindimg her zwischen dem 

Projekt des Romanschreibens imd seinen joumalistischen Tatigkeiten, die zeitlich 

konkurrieren. Der SchriAsteller Georg Markns, der in Anlehnimg an Torbergs 

Anekdotenbande das Buch D/e verfasste, beschaftigt sich 

darin mit diesem Aspekt der Torbergschen Karriere: 

In Wien wurde, als Torberg bereits etabliert war, oft die Frage gestellt, ob der 
zum Romancier Berufbne sein Genie vergeudet h&tte, weil er im Joumalismus 
verblieben war. „Nein", antwortete Hans Weigel, „er hat zwar gewiss darunter 
gelitten, dass er vor lauter FORVM kaum zu anderer Arbeit kam, aber er hat 
es gleichzeitig genossen, dass er darunter gelitten hat."^^ 

Hinter den Klagen iiber die Biirde der Aufgaben steckt, ahnlich wie Weigel es uber 

Torbergs Zeit als Herausgeber ausdriickt, ein gewisser Stolz iiber die Gefragtheit der 

eigenen Person. Die beschriebene VollbeschaAigung ist Teil von Torbergs Konzept 

einer gelungenen Identitat. Mit ihr deutet er darauf hin, dass er iiber mehrere 

unterschiedliche Begabungen verfugt, die ihm zu Erfblgen im Berufsleben verhelfen. 

Mit dem Ge&agtsein im joumalistischen Arbeitsfeld rechtfertigt Torberg auch die 

lange Periode seines Lebens, in der er nicht schriAstellerisch tatig war. 

Zwischen den aufeinander fblgenden Eintragungen vom 10. April 1967 und 

Juli 1969 existiert eine zeitliche Liicke im Arbeitsjoumal von iiber zwei Jahren, fur 

die man als Leser eigentlich eine Begriindung erwarten wiirde, die Torberg aber 

zunachst nicht liefert. Er schlieGt mit seinen neuen Aufizeichnungen thematisch direkt 

an die letzte an, in der er ebenfalls vom Gefiihl des „richtigen Arbeitens" berichtete. 

Er schafft damit eine Kontinuitat, die nicht der Realitat entspricht, da er sich nach 

zwei Jahren Unterbrechung schwerlich am gleichen Punkt befinden kann. Erst im 

dritten Absatz rechtfcrtigt er sich teilweise: 

Georg Markus. D/e c/er Tawfe Vo/ejcA. Wien: Amalthea, 2001. S. 27. 
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Das Ganze ursprunglich eine Trotz-Reaktion auf die allseits - auch mir 
gegeniiber - groGmachtig angekiindigte imd dann doch nicht zustande 
gekommene Arbeitsklausur in Alt-Aussee, womit auch alle iibrigen 
Vorkehrungen (kein Salzburg, keine „Welt"-Verpflichtungen bis Herbst, etc.) 
sich als sinnlos erwiesen, und das war argerlich/^ 

Torberg ofknbart hier den gescheiterten Plan, sich an einen ruhigen Ort 

zuriickzuziehen und sich ausschlieGlich dem Schreiben zu widmen. Sein Wunsch, alle 

Storungen abzustellen und nur SchriAsteller zu sein, erweist sich als nicht lebbares 

Konstrukt. Die Wirklichkeit sieht so aus, dass er Arbeitsverpflichtungen ausgesetzt 

ist, die er nicht abschlagen kann und auch nicht will. Hier kollidieren zwei 

Lebensentwurfe, der des viel beschaAigten Joumalisten und der des SchriAstellers als 

alleinigen Beruf. Die dadurch verursachte, langere Unterbrechung des Romanprojekts 

ist Torberg unangenehm. Er umgeht das Thema der langen Pause und hebt stattdessen 

seine neu gewonnene Motivation hervor: 

Seit ungefahr 14 Tagen kontinuierliche Arbeit am „SuAkind", eigentlich zum 
ersten Mai mit dem Gefiihl des „richtigen Arbeitens", d.h. dass ich mich zur 
Kontinuitat nicht zwinge und nicht aus Alibi-Griinden jede Nacht arbeite, 
sondem weil ich sonst nicht schlafen gehen konnte.^^ 

Das zeitweise Niederlegen der Arbeit an seinem Roman spiegelt sich wider in der 

unterbrochenen Kontinuit&t des Arbeitsjoumals. Da Torbergs thematischer Fokus auf 

einer liickenlosen Biografie seines SchriAstellerlebens liegt, ignoriert er diese 

Tatsache und konzentriert sich stattdessen auf den Erfblg, nun kontinuierlich am 

Roman zu arbeiten. Vor allem scheint sich in Torberg ein starker innerer Antrieb zum 

Schreiben entwickelt zu haben, den er als Teil seines SchriAstellerbildes fur 

unabdingbar halt. Damit nahem sich fur einen Augenblick Wunschvorstellung und 

Realitat einander an, womit fiir ihn ideale Arbeitsvoraussetzungen entstehen. 

Torberg thematisiert nicht nur die positiven Erlebnisse, er geht auch detailliert 

auf Schwierigkeiten ein, die beim Verfassen des Romans auftreten. Den von ihm 

empfundenen Widerstand gegen das Schreiben driickt er in einem reduzierten Satzbau 

aus. In Ruckblicken und allgemeinen Selbstaussagen schreibt Torberg von sich in der 

Ebd., S. 50. 

Ebd. 
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3. Person Singular. An einigen Textstellen vermeidet er allerdings das Subjekt und 

verwendet Partizipialkonstruktionen: „Unuberwindliche Abneigung, irgendwelche 

Entwurfsnotizen hier niederzulegen."^^ Er fahrt fort: „Das ware bereits Sache des 

BleistiAs."^' Wiederum nimmt Torberg den BleistiA als Symbol fur seine Vorstellung 

eines idealen Dichters und grenzt die profane joumalistische Tatigkeit, die mit einer 

Schreibmaschine verrichtet werden kann, gegeniiber seiner geistig anspruchsvollen 

„wirklichen Arbeit" des Dichtens ab. Er versucht auf diese Weise, seinem Selbstbild 

Ausdruck zu verleihen. 

Wie Gunter E. Grimm feststellt, gibt es kein einheitliches und iiberzeitliches 

Selbstverstandnis der Dichter. Die SchriAsteller hatten sich selbst zu alien Zeiten ein 

wenig anders gesehen.^^ Eine eindeutige Zuordnung von Torbergs dichterischem 

Selbstverstandnis zu einer Vorstellung erscheint damit unmoglich. Geht man von 

einer einfachen Kategorisierung aus, kann man aber grundsatzliche Tendenzen 

herausarbeiten. Von Wilpert trifA die Unterscheidung zwischen Schrifitsteller und 

Dichter, wobei er angibt, dass der Schriftsteller als Sammelbegriff aufgefasst wird und 

Dichter als deren qualitative Spitze gesehen werde. Dieses Werturteil lasse sich 

jedoch in Einzelfallen zum Teil nicht belegen. Der Schriftsteller unterscheide sich 

vom Dichter, der aus Berufung schreibe, durch eine rein handwerkliche Ausiibung des 

Schreibens. Sprachliche Mittel wiirden vom Schriftsteller zum Zweck des 

Lebensunterhalts angewendet, wahrend der Dichter einen inneren Drang verspiire, der 

ihn zum Schreiben zwingt.̂ "" 

Torbergs Teilidentitaten entsprechen in einigen Punkten dieser Definition: als 

Journalist schreibt er stilistisch gekonnt aus Griinden des Broterwerbs. Gleichzeitig 

verspiirt er nach Aussagen des Tagebuchs schon seit seiner Schulzeit den inneren 

Drang, die Geschichte SiiGkinds aufzuschreiben und sich damit als Schriftsteller zu 

profilieren. 

^Ebd. 

Ebd. 

Vgl. Gunter E. Grimm. D/cA/g/'j'. Frankfurt: Fischer, 1992. S. 15. 

Vgl. Gero von Wilpert. (/er AfYgrofwr. Stuttgart: KrOner, 1979. S. 736-737. 
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Wie Sean Burke angibt, gehen die altesten Konzepte des Dichterbildes auf die 

Einteilung in einen ^imitative discourse" oder einen ^inspirational discourse" zuruck. 

Der erste Begriff umschreibe das Bild des Autors, der Realitat imitiert, der zweite 

BegrifTversteht den Autor als auserwahlte Figur, die besondere Begabung besitze, 

Eingebungen erhalte und sie der Welt mitteile.^ Im Hinblick auf diese Einteilung 

gehen Torbergs Ambitionen iiber diejenigen einer reinen Wirklicbkeitsabbildung 

hinaus. Er mochte mit seinem Roman nicht nur eine historische Begebenheit erzahlen, 

sondem ein Werk schatfen, das zeitlose Giiltigkeit besitzt. Sein bisheriger, 

hauptsachlich ausgeiibter Beruf als Journalist und Kritiker entspricht der von Burke 

genannten Auseinandersetzung mit Phanomenen der Gegenwart. Sein Dichten soil 

sich iiber dieses Schreiben hinwegsetzen, eine Absicht, die in der Stilisierung des 

EinserbleistiAs als Symbol fur das literarisch anspruchsvolle Dichten erkennbar wird. 

Torberg erinnert sich allerdings daran, dass er die Novellen „Golems 

Wiederkehr" und „Der Mann, der nie iiber Kafka schrieb" ebenfalls mit der Maschine 

getippt hatte, statt sie mit dem BleistiA handschriftlich anzufertigen, was er im 

Nachhinein als ermutigende Erfahrung wertet. Er setzt seine Aufzeichnungen hier zur 

Selbstversicherung ein. Auf diese Weise wird eine Wechselwirkung zwischen 

Tagebuch und Autor moglich, da der Textinhalt einen Einfluss auf das weitere 

Verhalten des Schreibenden haben kann. Torberg trifA durch diese 

Tagebucheintragungen ermutigende Aussagen mit Belegen aus der Vergangenheit, die 

ihn daran erinnem, dass er es schaGen kann, den Roman auch maschinenschriAlich zu 

Ende zu bringen. 

Obwohl Torberg in seinen Texten das romantisch verklarte Bild eines 

kontinuierlich schreibenden Dichters konstruiert, ist er sich der pragmatischen Seite 

des Dichtens durchaus bewusst. Seine Schilderungen der realen Schreibsituation 

belegen dies. Ein druckreifes Niederschreiben bleibt fur Torberg Wunschdenken, auch 

er muss das Geschriebene miihevoll korrigieren und iiberarbeiten. Dabei setzt er sich 

selbst unter Druck, moglichst viele Seiten in einer bestimmten Zeit zu produzieren 

und erortert Terminfragen: 

^ Vgl. Sean Burke. ffo/w f / a /o fo fAe Edinburgh: Edinburgh University 
Press, 1995. S. 5. 
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Uberhaupt ist die Zeitpanik fast vollig gewichen. Fast: denn manchmal kommt 
es mir noch immer unwahrscheinlich imd undurchfuhrbar vor, dass ich mit 
diesem Roman - der doch das sozusagen Lebenswerk sozusagen kronen soli -
in einem knappen Jahr fertig werden konnte.^^ 

Die von ihm verwendete Formnlierung des Romans, der sein „sozusagen Lebenswerk 

sozusagen krOnen soil", wirkt zunachst ironisch durch die Auslassung der Satzaussage 

und die Wiederholung des relativierenden Adverbs. Torberg verdeckt an dieser Stelle 

mit Ironie seine tatsachliche Wirkungsabsicht. Er sieht im die Kronung seines 

schriAstellerischen Tuns, scheut aber davor zuruck, seine Empfindungen mit Pathos 

auszudrucken. 

Die niichteme Tatsache, dass die Regeln des Literaturbetriebs Termine 

vorschreiben, wird in Torbergs Texten nicht deutlich. Er stellt die Situation so dar, als 

sei es lediglich sein personlicher Ehrgeiz, der ihn zur Beendigung des Romans drangt. 

Dass dahinter in erster Linie verlegerisches Kalkiil steckt, zeigt sich in der 

Korrespondenz zwischen Torberg und Peter Hartling, dem damaligen Verlagslektor 

des Fischer-Verlags. So teilt Hartling dem Autor im Juni 1970 in klaren Worten eine 

Anderung der verlagsintemen Planung mit, die Torberg unter Zeitdruck stellt: 

Wir haben die Termine unserer Planung vorgezogen, weil wir merkten, wie 
sehr wir den anderen verkaufstuchtigen Verlagen hinterher trabten, die nicht 
wenige Bande ihrer Herbstproduktion bereits im Frilly abr fertig vorliegen 
haben und so die immer stumpfsiimiger werdenden BuchhSndler au6eizen 
konnen.^^ 

Organisatorische Fragen solcher Art ignoriert Torberg, weil er profane Aspekte in 

seinem Tagebuch grundsatzlich ausschlieBt. Es geht ihm vielmehr um die Reflexion 

der kiinstlerischen Seite des Schriftstellerseins. Das von ihm skizzierte Bild eines 

Autors scheint unbelastet von Alltagssorgen, wie der Aufrechterhaltung eines guten 

Verhaltnisses zwischen Autor und Verleger und Fragen nach der Sicherung des 

Lebensunterhalts. Es entsteht der Eindruck einer selbstandigen und unabhangigen 

Dichterexistenz, die sich ausschlieGlich mit kiinstlerischen Aspekten auseinandersetzt. 

In seinen Texten gibt sich Torberg der Illusion hin, dass allein die Befindlichkeit des 

Torberg, 1985. S. 52. 

^ Peter Hartling an Friedrich Torberg, Juni 1970, T^achlass Torberg, HandschriAensammlung der 
Stadt- und Landesbibliothek Wien. 
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Kiinstlers das Arbeitstempo imd die inhaltliche Gestaltung des Werkes bestimmt. 

Diese Vision entspricht nicht den Oepflogenheiten betriebswirtschafUich 

ausgerichteter, modemer Verlage, nach denen sich natiirlich auch Torberg zu richten 

hatte. 

Als Dichter mochte Torberg nicht fremdbestimmt arbeiten und will auch nicht 

in der Masse untergehen, sondem seine Einzigartigkeit betonen. Das zeigt sich an der 

Vielzahl von Details, die er rund um seinen Schreibprozess schildert. So beginnt er 

den achten Tagebucheintrag mit minutiOsen Schilderungen zum UmAng des 

Manuskripts: 

In der Nacht auf heute das 100. Manuskriptblatt paginiert. Das ergabe in der 
Maschinen-Rohschrift (zweite Tranche wird bereits getippt) etwa 70-80 
Seiten, oder 50 in einem „echten" Typoskript, also vielleicht ein Achtel des 
Gesamtumfangs.^^ 

Es fblgt eine Auflistung aller „Anl&sse zu Pessimismus und Misstrauen", die Torberg 

beschaAigen. Er beklagt, dass er seine Arbeitsintensitat nicht zu steigem vermoge und 

vermerkt dazu: „Nach wie vor maximal 4 - 5 Stunden pro Nacht mit maximal ebenso 

vielen Seiten." Torberg hatte in seiner Jugendzeit begonnen, seinen Lebensrhythmus 

vom Tag auf die Nacht umzustellen und behielt ihn sein Leben lang bei. In seinem 

Essay ,yh4eine viel zu vielen Arbeitszimmer" fiihrt er diese Anderung auf „die Poesie" 

zuruck und gibt sie romantisierend wieder: 

Aber die Poesie tat noch ein Ubriges. Um mich so recht zu vergewissem, dass 
ich die Pein der Schule endgiiltig hinter mir hatte, beschloss ich, Ibrtan genau 
zur gleichen Stunde schlafen zu gehen, zu der ich unterm jahrelang 
entwiirdigenden Schulzwang hatte aufstehen miissen. Ich wollte tun, was mir 
gefiel. Ich wollte, statt biifklnd bis in die spate Nacht, schaffend bis in den 
Mihen Morgen am Schreibtisch sitzen. Und da ich ohnehin und seit jeher 
sozusagen konstitutionell - dazu neigte, die Nacht zum Tag zu machen, hatte 
ich keine Miihe damit (...). Ich zog den Vorhang zuruck. DrauGen war's hell. 
Kein Tag hat jemals wieder so poetisch begonnen.^^ 

Torbergs ungewohnliche Tageseinteilung mag nicht, wie er es beschreibt, auf einen 

spontanen Entschluss des nach Unabhangigkeit strebenden jungen Dichters 

zuruckzufuhren sein, sondem aus dem Wunsch, sich aus der Masse herauszuheben. Er 

Torberg, 1985. S. 52. 

^ Friedrich Torberg. „Meine viel zu vielen Arbeitszimmer." In: Friedrich Torberg, 1985. S. 70-71. 
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passte sich damit jedenfalls den Gewohnheiten eines Kaffeehausbesuchers an. Vom 

spaten Nachmittag bis in den Abend hinein traf er sich mit anderen Autoren in 

bestimmten KaHeehausem, danach erst begann seine Arbeitszeit, die bis in den fruhen 

Morgen dauerte. Torberg begriff das Kafkehaus als „geistigen Raum eines 

untergegangenen Lebensstils". Wie David Axmann fbrmuliert, wurzelt dieser 

Lebensstil in der k.u.k.-Vergangenheit und tragt, wie Torberg in einem Brief an 

Victor von Kahler schrieb, „die Osterreichische Sehnsucht" in sich.̂ ^ Torbergs 

unangepasste Lebensgestaltung ist demnach nicht nur als Verweigerung biirgerlicher 

Regeln zn werten, sondem als Teil seines Dichterlebens, das er im Hinblick auf das 

Bild einer Tradition des alten Osterreichs stilisiert und das als Teil seiner 

Identitatskonstruktion als Schriftsteller zii beurteilen ist. 

In seiner Auflistung der Punkte, mit denen er unzufrieden ist, vergleicht 

Torberg sein momentanes Schreibpensum mit demjenigen fruherer Jahre: 

Auf die 1 0 - 1 2 Stunden kontinuierlicher Arbeit von dermaleinst mache ich 
mir erst gar keine Hof&ung. „Der Beleuchter ist alter geworden, Marlene", 
und schlieBlich liegt der letzte Roman schon 20 Jahre zunick. 70 

Der Hinweis auf Marlene Dietrich bezieht sich auf die Antwort eines Freundes der 

Filmdiva, die sich in einem Fihnstudio in Hollywood daruber beklagte, sie sehe jetzt 

viel schlechter aus als wenige Jahre zuvor, obwohl sie den gleichen Beleuchter habe. 

Durch die Schilderung dieser Episode rechtfertigt Torberg sein geringer gewordenes 

Leistungsvermogen mit seinem fbrtgeschrittenen Alter und mangelnder Ubung. Den 

eigentlich unangenehmen Zustand des Alterwerdens schildert er in anekdotischer 

Form, der das Problem verharmlost. Torberg iiberspielt so auf humoristische Art einen 

schwachen Punkt seines SchriAstellerimages, das auf konzentriertes, erfblgreiches 

Arbeiten angelegt ist. Gleichzeitig verklart er friihere Schreibsituationen, in denen er 

von seiner Arbeit vollig durchdrungen gewesen sei: 

69 Vgl. Friedrich Torberg. war MUnchen/Wien: Langen Mailer, 1982. S. 9. 

Victor von Kahler (1889-1963) war Kunstliebhaber und ein Kenner und Kritiker der Zeit der 
Habsburgermonarchie. Er war ein Bruder des Malers Eugen von Kahler und ein Cousin des 
Philosopher! Erich von Kahler. 

™ Torberg, 1985. S. 53. 
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Weit entfemt von jenem (mir noch dumpf erirmerlichen) Stadium der 
„Besessenheit", in dem ich dann iiberhaupt nichts andres mehr tun und denken 
kann, in dem iiberhaupt nichts andres als der Roman/' 

Torbergs idealisierte Riickschau in die Vergangenheit bringt seine Idealvorstellung 

eines Dichters hervor, der abgeschirmt von sonstigen Verpflichtungen vollig in 

seinem Werk aufgeht. Die Besessenheit, der Torberg nachtrauert, geht auf eine 

jugendliche Begeisterungsfahigkeit zuruck, die er vermutlich beim Schreiben des 

GefAer empfunden hatte. Er reflektiert dabei nicht, dass er den 6'cAwZgr 

wegen des autobiografischen Hintergrundes ziigiger schreiben konnte als 

spater einen Roman iiber eine historische Figur. Torberg erlebt hier auf unangenehme 

Art die DifTerenz zwischen einst und jetzt, die durch seine bruchstiickhaAen, 

idealisierten Erinnerungen zutage tritt. Sie steht seinem Bestreben nach Kontinuitat 

und einem essentialistischen Selbstbild entgegen. Wie Aichinger schreibt, handelt es 

sich bei diesen Riickschauen um entscheidende Elemente des Tagebuchs, die dem 

Genre eine historische Perspektive vermitteln.,JDer Autor halt in seinen 

Aufzeichnungen iime, blickt zuruck und iiberschaut gleichsam sein bisheriges Leben, 

die vergangenen Jahre."^^ Die Nahe des Tagebuchs zur AutobiograGe wird hier 

besonders deutlich. Der Autobiografie entsprechend, rekapituliert der Autor 

zuriickliegende Geschehnisse aus bestimmten Phasen seines Lebens. Die meisten 

autobiografischen Eriimerungen seien, so Wagner-Egelhaaf, zwar wahr, aber 

ungenau. Autobiografische Ereignisse werden, so die Autorin, indem sie eriimert 

werden, immer schon interpretiert. Die Hauptfunktion des autobiografischen 

Gedachtnisses liege darin, dem Selbst einen Siim zu verleihen/" Torbergs Riickblicke 

sind demzufblge keine reine AufzKhlung des Gewesenen, sondem eine gefilterte 

Rekonstruktion. Er konzentriert sich in Erinnerungen an sein frOheres 

schriftstellerisches Tun auf den 5'cAw/gr Gez-Agr, dessen Inhalt stark autobiografisch 

war und dessen Niederschrift deshalb ziigig vonstatten ging. Andere, weniger 

erfblgreiche schriftstellerische Arbeiten aus der Zeit vor seiner Flucht, wie die 

Ebd. 

Aichinger, 1989. S. 197. 

Vgl. Wagner-Egelhaaf; 2000. S. 87. 
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Romane - wWg/awAgn, gj' Wre (fzg (1932) sowiev^Z'j'cAW (1937) blendet er 

aus. Auch wenn dieses Vorgehen nicht die Wirklichkeit reflektiert, entwickelt 

Torberg dadurch ein positives Selbstbild der Vergangenheit. Er versichert sich 

auBerdem damit selbst, dass es fiir ihn moglich sei, sich vollig dem Schreiben 

hinzugeben, weil er es bereits zu einem friiheren Zeitpunkt seines Lebens einmal 

vermocht habe. 

Torbergs Umgang mit Schaffenskrisen 

Torbergs Eintragung vom September 1969 zeigt, dass er in eine Schaffenskrise 

geraten war. „Sozusagen Krise, ,Sozusagen\ weil es ja an sich durchaus zulassig und 

,normar ware, nach mehr als zwei Monaten unimterbrochener, intensiver Arbeit 

einmal ein paar Tage lang nicht weiter zu kommen."^^ Er rechtfertigt das Stocken der 

Kreativitat vor sich selbst, indem er vorgibt, dass ihn dieser Zustand nicht beunruhigt. 

Auch die Griinde fiir das Arbeitstief sind seiner Meinung nach nicht bei ihm zu 

suchen: „Wenn also die Krise an lage. Leider habe ich Grund zu der Annahme, 

dass sie g/M 5'rq^liegt, dass es eine Krise ist."^^ Torberg prazisiert sein 

Unbehagen: 

Manchmal weiG ich nicht mehr, was ich da eigentlich schreiben will, genauer: 
ob ich fiir das, was ich schreiben will, namlich den tragischen Dualismus des 
„deutschen Juden", iiberhaupt den richtigen Stoff in der Hand habe 
(geschweige denn im GrifQ.̂ ^ 

Torbergs Intention besteht darin, wie Reich-Ranicki es fbrmuliert, ein „Gleichnis 

eines Juden in einer nichljiidischen Welt" zu schaffen und dabei das Schicksal der 

deutschen Juden aufzuzeigen. Seine Zweifel, ob fur diese Arbeit die Figur des 

SiiBkind und dessen Leben die richtige Wahl ist, erweisen sich im Nachhinein als 

berechtigt. Nach Erscheinen des Buches wird besonders dieser Punkt von Reich-

Ranicki in Frage gestellt. Er bezeichnet die Stof(wahl als ungliicklich, sowohl aus 

Torberg, 1985. S. 56. 

Ebd. 

Ebd. 
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politischen als auch aus literarischen Griinden. Das Motiv der Judenverfblgimg im 

Mittelalter sei angesichts der Verbrechen, die in Auschwitz und Treblinka geschehen 

seien, zu harmlos/^ 

Neben der Sprache und der thematischen Einbettung bereitet Torberg auch 

eine authentische Darstellung des Mittelalters Kopfzerbrechen: „Dazu immer die 

Schwierigkeiten mit der ,Tapisserie% mit der historischen Szenerie, in die SuBkinds 

Existenz eingebettet sein muss."^^ Auch diese selbstkritischen Uberlegungen scheinen 

berechtigt zu sein. Reich-Ranicki geht auf die genannten Aspekte in seinem Artikel 

ein. Er lehnt Torbergs Darstellungen als „puren Kulissenzauber" ab: 

Der Eindruck entsteht, als habe der vorziigliche Theaterspezialist den 
merkwiirdigen Ehrgeiz gehabt, jenen langst uberfliissigen Kostiimen und 
Requisiten, mit denen einst Ritterstucke ausgestattet wurden, zu neuen Ehren 
zu verhelfen/^ 

Es zeigt sich, dass Torberg sich der Schwachstellen seines Romans durchaus bewusst 

war. Er nimmt in seinem Arbeitsjoumal die Kritikpunkte vorweg, die von 

Literaturkritikem spater geauBert werden. So oGenbart Torberg in der Eintragung von 

Anfang Dezember 1969 seine Angst: „GroBte Hemmung: dass man einen historischen 

Roman doch heute nicht mehr so schreiben kann wie Walter Scott (.. Reich-

Ranicki druckt ahnliche Gedanken aus, wenn er bezweifelt, dass man in den siebziger 

Jahren einen im Mittelalter spielenden Roman verfassen und dabei die Merkmale der 

modemen Literatur auGer acht lassen sollte.^' Die auffallenden Parallelen zwischen 

Autor und Kritiker zeigen, dass Torberg in seinen Tagebuchnotizen eine realistische 

Selbsteinschatzung besitzt. Das Schreiben iiber das Schreiben dokumentiert das 

Spannungsverhaltnis, in dem Torberg sich befindet. Er kennt seine DeGzite und 

arbeitet an deren Uberwindung. Vergleicht man die Aussagen der einzelnen Kritiker 

Vgl. Marcel Reich-Ranicki. „Kulissenzauber mit Anspruch. Friedrich Torbergs Roman (Iber den 
Minnesinger SuGkind." In: D/eZg/Y, 31.03.1972. 

Torberg, 1985. S. 56. 

^^Vgl. Reich-Ranicki, 1972. 

^ Torberg, 1985. S. 57. 

Vgl. Reich-Ranicki, 1972. 
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und beriicksichtigt, wie hart insbesondere die Kritik Reich-Ranickis ansfiel, ist 

festzustellen, dass Torberg dies nur teilweise gelungen ist. 

Schon wahrend des Schreibprozesses legt Torberg Freunden und seinem 

Verleger Teile des Manuskriptes zur Begutachtung vor: 

„Geschehen" ist in der Zwischenzeit nichts, auBer einigen unerwartet positiven 
Reaktionen auf die Lektiire des Bisherigen. Sperber fand es (u.a.) „spannend", 
und Hartling halt die Struktur, die ich als unfertige Verlegenheitslosung 
empfinde, fur die einzig mogliche 

Er zeigt damit, dass er im Dialog mit anderen SchriAstellem steht und deren 

Einschatzung erbittet. Indem er die durchaus positive Riickmeldung in seinem 

Tagebuch erwahnt, verschafA er sich selbst Riickendeckung gegenuber moglicher 

spaterer Kritik. Er versichert sich der Unterstutzung von Fachleuten, um im 

Nachhinein nicht alleine in der Zielrichtung der Kritiken zu stehen. 

Dieses Vorgehen lasst auf ein Bediirfhis Torbergs nach Anerkennung 

schlieBen. Die Arbeit an seinem Werk bringt in ihm wiederholt Zweifel an seinen 

Fahigkeiten als Autor hervor. Er entspricht damit dem gangigen Bild des 

Literaturschaffenden, der Phasen der Selbstzweifel durchlebt. Wie er in seinem 

Tagebuch festhalt, plagt er sich vor allem mit fbrmalen und inhaltlichen Problemen 

des Romans. Selbstkritisch beurteilt er so die von ihm geschriebenen Dialoge als zu 

ausfiihrlich und iiberlegt, dass er sie in eine Beschreibung des historischen Kontextes 

einbauen miisste, damit sie wirken. Dies bereitet ihm aber Schwierigkeiten, wie er 

selbst zugibt: „Das kommt davon, dass ich Dialoge sowieso ,kann% dass mir aber fiir 

die Ausbreitung des ,historischen Kolossalgemaldes' beinahe alles fehlt (nicht nur die 

Kenntnisse - auch die Lust, sie zu ,verarbeiten')."^'' Auch hier haben seine 

Uberlegungen den Charakter von Rechtfertigungen; er tritt moglicher Kritik entgegen: 

„Sicherlich haben die Leute damals nicht so gesprochen, wie ich sie sprechen lasse, 

aber es ist vorstellbar, dass sie so gesprochen hatten, es wirkt — so hoffe ich -

,naturlich\"^'* Tatsachlich waren die Dialoge Gegenstand sp&terer Kritik. Marcel 

Reich-Ranicki schreibt in seiner in der „Zeit" veroffentlichten Rezension: 

Torberg, 1985. S.60. 

Ebd., S. 55. 

^Ebd. 
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Torberg hat sich viel Miihe gegeben, eine Sprache zu finden, die seiner Vision 
des Mittelalters gerecht werden konnte. Neben Passagen in modemem, wenn 
auch etwas betulichem Deutsch fallen hier altertiimliche Floskeln auf (...) und 
viele Phrasen mit angestrengt-poetischem Anspruch. Doch ist die 
Uneinheitlichkeit dieser Diktion bei weitem nicht so schlimm wie ihre 
wurdevolle Feierlichkeit. Diese Prosa erstickt am Rhapsodisch-Gewichtigen.^^ 

Ahnlich negativ bewertet der Mediavist Peter Wapnewski Torbergs Sprachgebrauch 

im Roman: 

Der riskante Versuch, das Mittelalter einzufkngen, in einem bestimmten 
Sprachduktus, in Formen und Bildem, die als „mittelalterlich" durchgehen 
mochten - dieser Versuch degradiert die Sprache zum Popanz, die Sprache des 
bedeutenden Erzahlers Torberg. Sprache aus handgearbeiteten Klischees, und 
so wird auch, was sie darstellt notwendig zum Klischee.^^ 

Torberg gibt zu, Schwierigkeiten zu haben, moglichst authentische Dialoge des 

Mittelalters zu gestalten, die fur den Leser der Gegenwart verstandlich sind. Seine 

Selbsteinschatzung und das Urteil der Kritiker gehen dennoch weit auseinander. 

Insgesamt halt Torberg die Dialoggestaltung des S'l^Ajntf-Romans fur gelungen, wie 

er in einer Tagebuchnotiz feststellt: 

Einziger Trost: dass wenigstens die Dialoge als solche stimmen. Hier glaube 
ich auch schon den richtigen Stil gefunden zu haben, d.h. einen haltbaren 
Mittelweg zwischen billig historisierenden Matzchen und einer noch billigeren 
„Modemitat" a la Feuchtwanger.^^ 

Torberg prasentiert sich als erfahrener Schriftsteller, der sich seiner Fahigkeiten 

bewusst ist. Er kennt seine Probleme im Umgang mit der Materie und offenbart diese 

im Tagebuch. Letztendlich realisiert er seine Schwachstellen aber doch nicht in 

vollem Umfang. Stattdessen driickt er Zufriedenheit iiber die seiner Meinung nach 

gelungene Arbeit aus und lobt sich selbst. Offensichtlich geht es ihm um eine positive 

Bilanz seines schriftstellerischen Projektes, die er an dieser Stelle im Arbeitsjoumal 

niederschreibt und die ihm zur Selbstvergewisserung dient. 

Nach einer langen wechselvollen Schaffensperiode, die gepragt war von 

Arbeitsunterbrechungen, Motivationstiefs und Neuanfangen kann Torberg am 25. Juli 

^^Reich-Ranicki, 1972. 

^ Peter Wapnewski. „Larven in altdeutschen StilmObeln." In: Def 5^/egg/, 10.07.1972. 
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1971 als ersten Satz in sein Arbeitstagebuch schreiben: ,,Der Roman ist sozusagen 

fertig." In diesem letzten Abschnitt seiner Aulzeichnungen driickt er ein weiteres Mai 

seine Erfahrungen und Erkenntnisse aus. Beruhigt stellt er fest: „Immerhin: wenn 

mich c/gM Monat der Schlag trifA, kann der Roman trotzdem erscheinen. Und das ist 

mehr, als ich seit vielen Jahren imd noch bis vor wenigen Monaten zu hofkn gewagt 

Mtte."^^ Die wichtigste Anfbrderung an sich selbst, den Roman iiberhaupt zu 

schreiben, hat er damit erfullt. O&n bekeimt er sich nun zu seinen Zweifein, die ihn 

geplagt hatten, ob er es schaflen wiirde, sein Vorhaben durchzufiihren. In einem Brief 

an Peter Hartling, den er wenige Monate vor der Beendigung des Romans schrieb, 

druckt Torberg aus, wie sehr ihn das Thema beschaAige und wie wesentlich die 

Fertigstellung des Manuskriptes fiir ihn sei: 

Mit welch fanatischer Inbrunst ich an der Arbeit bin, mogen Sie daraus 
ersehen, dass ich die (fur mich in mehr als einer Hinsicht interessante) 
Einladung zu dem in Brussel stattfindenden Jiidischen Weltkongress abgelehnt 
habe. Ich hatte dort mit Eli Wiesel, Manes Sperber, Gershom Scholem und 
andem Notabeln in Erscheinung und Aktion treten sollen, um etwas fur die 
so^etischen Juden zu tun. Aber die deutschmittelalterlichen Juden lassen 
mich nicht.̂ ^ 

Der Brief hat die Funktion, dem Verleger mitzuteilen, dass Torberg mit groBem 

Engagement an dem Roman arbeitet und dass er ebenso wie Hartling an einer 

baldigen Fertigstellung interessiert ist. Gleichzeitig nutzt Torberg die Situation, um 

auf seine gesellschaftliche Position und seinen Einfluss in jiidischen Kreisen 

aufmerksam zu machen. Er schlagt die Einladung zum Jiidischen Weltkongress aus, 

weil ihn sein Romanprojekt zu sehr beschaAigt. Darin liegt auch ein Hinweis auf die 

besondere Bedeutung des Romans, dem er fiir die Belange des Judentums die gleiche 

Relevanz zuschreibt, wie dem Jiidischen Weltkongress. Stets betont Torberg, dass er 

ein jiidischer SchriAsteller sei und als solcher auch wahrgenommen werden wolle. 

Diesen Teil seiner Identitat vertrat er mit groDem Selbstbewusstsein und trotzte damit 

antisemitischen Haltungen in Osterreich. 

Ebd., S. 62. 

Friedrich Torberg an Peter Hartling, 22.02.1971, Nachlass Friedrich Torberg, 
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Dass die jiidische Thematik ihm besonders am Herzen liegt, findet seinen 

besonderen Ausdmck in der Tatsache, dass er sich mit dem Mirmesanger SiiBkind von 

Trimberg identifiziert. Bereits seinen Kiinstlemamen scheint Torberg, der als 

Friedrich Kantor geboren wurde, in Anlehnung an SiiBkind gewahlt zu haben. Er 

bezeichnet ihn als ersten jiidischen Dichter deutscher Sprache und sich selbst sieht er 

als den letzten. In einem Anhang zu seinem Roman weist Torberg auf diese 

Verbindung hin und begriindet damit die Notwendigkeit, diesen Roman geschaffen zu 

haben; 

Und schreibt aber diese Hand in der gleichen Sprache wie jene vor 
siebenhundert Jahren zum ersten Mai, noch in der gleichen Sprache, noch. 
Und darum musste es geschrieben werden von dieser Hand, heute, in unseren 
Tagen, ich habe es geschrieben, moge es zum Guten sein.^^ 

Torberg fixiert hier schriftlich die eigene Position, die er glaubt, im Judentum 

innezuhaben. Seine Bewertung der Situation ist auGerst negativ, er sieht keine ZukunA 

fur die jiidische Literatur in deutscher Sprache. Dieter Lamping halt zur Problematik 

der jiidischen Identitat fest, dass fur jiidische Autoren im 20. Jahrhundert die 

Ausbildung einer komplexen kulturellen Identitat kennzeichnend ist und es habe sich, 

vor allem nach der Shoah, ein eigenes Minderheiten-Bewusstsein entwickelt.^' 

Torberg entspricht diesen Beobachtungen und geht dariiber hinaus, indem er sich 

nicht nur als Teil, sondem geradezu als letzten Vertreter einer aussterbenden 

Minderheit begreift. Seine Befiirchtung erwies sich gliicklicherweise als falsch, es 

existiert eine deutschsprachige jiidische Nachkriegs- und Gegenwartsliteratur, zu der 

neben Autoren wie Barbara Honigmann, Maxim Biller und Rafael Seligmann auch 

die Osterreicher Doron Rabinovici, Robert Schindel und Robert Menasse gerechnet 

werden. 

Die Schlussworte von Torbergs Roman ahneln denen des Arbeitsjoumals: 

Sollte die Hand des Heiligen, gepriesen sei Er, auch auf meinem Scheitel geruht 

haben? Moge es zum Guten sein.^^ Torbergs Erleichterung daruber, dass sein 

Friedrich Torberg. rn'/MAerg. Berlin: Ullstein, 1990. S. 299. 

Vgl. Dieter Lamping. „JUdische Literatur." In: vo/?; Michael Brenner und 
Stefan Rohrbacher (Hgg.). GOttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2000. S. 198-206. Hier S. 202. 
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Romanprojekt nun vollendet ist, druckt er in pathetischer Form aus. Mit einer 

rhetorischen Frage deutet Torberg sogar eine gottliche Intervention als Hilfestellung 

an und prasentiert sich so als glaubiger Jude. 

Weitere Funktionen des Arbeitsjournals 

Rachel Cottam merkt zum Genre des Tagebuchs an: 

Indeed, hanging over the published diary there is always the question, „Did 
s/he really intend to publish?". The diarist who writes for an audience is 
considered insincere and thus not considered to be writing a „proper" diary. 

Ubertragt man diese Uberlegung auf Torbergs Arbeitsjoumal, so stellt sich die Frage, 

ob er wahrend der Entstehung des Arbeitsjoumals die Absicht hatte, die 

Aufizeichnungen zu verofkntlichen. Fertigte er das Werktagebuch lediglich fur 

private Zwecke an oder schrieb er bereits im Hinblick auf mogliche Leser? Zu 

Torbergs Lebzeiten handelte es sich mit Sicherheit um ein privates Dokument. Das 

Arbeitsjoumal erschien erst nach Torbergs Tod, es wurde aus dem Nachlass erstmals 

in der Tageszeitung Dze abgedruckt und erschien 1985 im Sammelbandv4wcA 

Es deutet jedoch einiges darauf hin, dass Torberg mit 

einer posthumen Herausgabe einverstanden war und seine Aufzeichnungen 

dahingehend gestaltete, dass sie fur ein kritisches Publikum geeignet schienen. 

So wirkt sein Schreibstil fliissig und stilistisch ausgefbilt. Es gibt keine Liicken 

und keine Gedankenspriinge, die das Lesen des Textes erschweren konnten. Die 

Gedankengange erscheinen fur eine rein spontane Niederschrift zu strukturiert. In 

seinem achten Eintrag aus dem August 1969 erstellt er sogar eine nummerierte Liste 

von Gedanken zu seinen Schreibschwierigkeiten. Eine andere Aufzahlung von 

Eindrucken aus seiner ersten Schreibwoche ist im Gegensatz dazu nicht ausfbrmuliert, 

sondem in einem knappen telegrammartigen Stil gehalten: „Uber Erwarten: Freude 

und verhaltnismaBige Leichtigkeit. Sozusagen: dichten karm ich noch. [...] Wie soil 

das werden? Angst vor dem direkten Dialog." Die bruchstiickartigen Satzteile wirken 

wie spontane, fluchtige Gedanken und vermittcln dadurch Authentizitat. Torberg 

In: Cottam, 2001.S. 268-269. 
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scheint in dieser Form zu schreiben, weil er eine tiefere Reflektion seiner 

Empfindungen umgehen will. Er vermeidet das Subjekt, die Ich-Form und fliichtet 

sich stattdessen in Satzfragmente. Der Effekt der Unmittelbarkeit scheint an dieser 

Stelle konstmiert zu sein. 

In der Eintragung vom 10. April 1967 berichtet Torberg von „einer Woche 

kontinuierlicher Arbeit" an seinem Werk und teilt mit, inwiefem seine Erwartungen 

iibertrofkn wurden, Erwarten", beziehungsweise nicht erfiillt wurden, 

Erwarten", und nennt Aspekte, die er nicht erwartet hatte: ^UMerwartet". Die 

typografische Gestaltung der zitierten Eingangsworte, die zu Beginn eines Absatzes 

stehen und kursiv sind, schaGt eine ansprechende optische Textgestaltung. Geht man 

davon aus, dass die typografische Gestaltung auf Torbergs Manuskript zuriickgeht, 

lasst dies ebenfalls darauf schlieAen, dass er eine spatere Verofkntlichung seines 

Tagebuchs zum Zeitpunkt des Schreibens nicht ausschloss und dass er es nicht nur zu 

privaten Zwecken anfertigte. 

Torberg zeigt sich auAerdem als perfekter Erzahler: Seine Eintragungen sind 

wohldurchdacht und unterhaltsam gestaltet. Er schreibt mit einer positiven 

Wirkungsabsicht und stellt sich selbst, auch in schwierigen Phasen seiner Arbeit, als 

erfblgreicher Autor dar. Haufig rechtfertigt er sich in ausfuhrlicher Form und erklart 

seine Schwierigkeiten und Vers&umnisse. Es geht ihm nicht nur darum, seine 

Arbeitsmethoden darzustellen, er verteidigt sie auch vehement. Die Schilderungen 

seiner SchriAstellerkarriere enthalten einige fiktive Elemente und entsprechen setnem 

Wunschbild einer Schriftstelleridentitat. Im Text kommt das Bemiihen zum Ausdruck, 

dieses Bild durch zahlreiche Riickgriffe in die Vergangenheit erklarend zu vermitteln. 

Cottam vertritt die Auflassung, dass sich aus der Frage, ob ein Autor vorhat, 

sein Tagebuch zu veroffentlichen, ein interessantes Problem ergibt in Bezug auf das 

Genre selbst: 

If diarists write only for themselves, they are answerable to nobody, and 
therefore any autobiographical „contract" of the sort proposed by Philippe 
Lejeune is rendered meaningless. Nonetheless, the secrets of any diary, 
published or unpublished, have, in being written out, been made an external 
reality, with all the implications of an audience. 

94 Ebd. 
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Durch die Tatsache, dass das Tagebuch niedergeschrieben wurde, entstehe die 

Moglichkeit, dass es auch gelesen werde. Cottam schlagt deshalb eine Variante des 

Lqeimschen Paktes vor, der fiir das Tagebuch den Fakt des unerlaubten Lesens 

einschlieGen soli. Der Alitor legt fest, dass er nicht fiir den Leser schreibt. Das 

Ergebnis ware dann ein Lesen, das vom Autor und vom Leser unausgesprochen als 

nicht erlaubt und verstohlen gelte. 

Selbst falls Torberg nicht mit einer posthumen Verofkntlichung seines 

Tagebuches gerechnet hat, war ihm bewusst, dass der Text von einer anderen 

Personen gelesen werden konnte, weil er unverschliisselt niedergeschrieben war. 

Torberg erfiillt den von Cottam aufgestellten Kontrakt des Autors insofem, als das 

Arbeitsjoumal wirkt, als enthalte es Torbergs personliche Gedanken, Eindriicke und 

Erinnerungen und sei nicht zur Veroffentlichung gedacht. Beim genauen Lesen fallen 

jedoch bereits genannte Attribute auf, die den Schluss zulassen, dass das Tagebuch 

entweder mit dem Bild eines moglichen Lesers im Hinterkopf geschrieben oder spater 

dahingehend uberarbeitet wurde. 

Mit seinem Arbeitsjoumal prasentiert Torberg nicht nur eine 

Arbeitsgeschichte seines Romans voM Trz/MAerg, sondem offenbart, wie 

bereits angedeutet, auch sein Selbstbild als Schriftsteller. In fbrtgeschrittenem Alter 

wollte er ein Prosawerk schreiben, das gleichzeitig einen Hohepunkt und ein 

Abrunden seiner schriftstellerischen Karriere bilden sollte. Das Tagebuch verzeichnet 

schon bald eine Spannung zwischen Torbergs anfanglicher iiberhohter Vorstellung 

eines Dichteralltags und der Realitat, die Schreibschwierigkeiten und 

Arbeitsblockaden beinhaltet. Vordergrundig versucht Torberg in seinen 

Aufzeichnungen, eine objektive Berichterstattung iiber seine Arbeit zu liefem. Er 

macht seine Schreiberfahrungen einem moglichen Leser zuganglich. Wie Wagner-

Egelhaaf feststellt, ist das Kriterium der Objektivitat in autobiografischen Texten 

jedoch problematisch und auch nicht veriGzierbar: 

Es liegt auf der Hand, dass niemand in der Lage ist, die subjektive 
Wahmehmungsperspektive hinter sich zu lassen. Wiinsche und Illusionen 
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leiten die Selbst- wie die Fremdwahmehmimg; nicht ohne Gnmd bescbreibt 
die Psychoanalyse die menschliche Selbsterkeimimg als Selbstverkeimung.^^ 

Torbergs Wimsch ist es, seine SchriAstelleridentitat so zu vermitteki, dass sie fiir ibn 

selbst und die Leser glaubwikdig und nachvollziehbar werde. Er wendet dazu 

unterschiedliche Strategien an: Zum einen rechtfertigt er sich fiir 

Schreibschwierigkeiten und Verzogenmgen mit dem Erwahnen vielfaltiger 

beruflicher Verpflichtungen, zum anderen greift er moglicher Kritik an seinem Werk 

vor imd weist auf eventuelle Schwachstellen seiner Arbeit bin. AuBerdem bilden 

Hinweise auf lange Erfahrung und Erfblge in der Vergangenheit die Bausteine fur das 

Bild Torbergs als Dichter. Er mochte mit seinen Erinnerungen an seine Giihere 

Dichteridentitat ankniipfen und damit den Eindruck einer kontinuierlichen 

Lebensgeschichte erwecken. Dieses Bestreben teilt Torberg mit Elias Canetti, dessen 

Autobiografie, wie Friederike Eigler hervorhebt, von einer Strategic der 

Selbstvergewisserung gepragt ist. Auch Canetti will seine vor dem Exil entstandene 

Identitat als Schriftsteller rekonstruieren und sichem.^^ Solche Intentionen konnen als 

Reaktion auf Bedrohung und politische Umbruche gewertet werden. 

Die Textanalyse des Arbeitsjoumals zeigt die Widerspriiche zwischen 

Torbergs Vorstellung von einer Dichterexistenz und der unsicher gewordenen 

Position des schreibenden Individuums auf. Torberg strebt eine konstante, 

geschlossene Ich-Identitat an, die er auch seiner Nachwelt vermitteln will. Es gelingt 

ihm jedoch nicht, Wunsch und Wirklichkeit zu vereinbaren. Die Diskrepanz zwischen 

der Vision einer dichterischen Tatigkeit und der Art und Weise, wie sich sein 

Selbstentwurf im Text niederschl&gt, bleibt bestehen. Torbergs romantisiertes Bild des 

Dichters als Kiinstler erweist sich angesichts veranderter gesellschaAlicher Strukturen 

als nicht tragf^ig. Trotzdem halt er an dieser Inszenierung fest und versucht sie, im 

Schreiben des Arbeitsjoumals zu manifestieren. Dahinter steht auch der Wunsch, am 

schriAstellerischen Diskurs des 20. Jahrhunderts teilzuhaben und sich als SchriAsteller 

in die Geschichte einzuschreiben. Beide Anspriiche erfiillen sich fur Torberg, weim 

Wagner-Egelhaaf; 2000. S. 2. 

^ Vgl. Friederike Eigler. vo/7 Tubingen: Stauffenberg 
Veriag, 1988. S. 189. 
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auch nicht im gewunschten MaBe. Er erhoiRe sich mit Sicherheit groBere 

schriAstellerische Erfblge, als die tatsachlich erreichten und dadurch auch groBere 

Anerkennung als SchriAsteller. 

Das Arbeitsjoumal dient Torberg nicht nur als Medium der Selbstdarstellung, 

es ist auch ein Dokument der Selbstreflexion. Im Schreiben versichert Torberg sich 

seiner dichterischen Existenz und versucht, der oA schwierigen Situation Herr zu 

werden. Es erfiillt somit eine therapeutische Funktion, weil er sich darin selbst Mut 

zuspricht, den Roman trotz aller Widrigkeiten zu Ende zu schreiben. Die darin 

vorweggenommene Kritik wird zum Sicherheitsnetz fiir den Fall, dass ihm dies nicht 

gelingen sollte. Seine Aufzeichnungen belegen sein selbstkritisches Bewusstsein dem 

eigenen SchaHen gegeniiber und dienen als Schutz gegen mogliche Vorwiirfe der 

Selbstuberschatzung. 

Das Tagebuch wirkt fliissig und durch die eingestreuten Anekdoten auch 

unterhaltsam. Stilistisch erscheinen die Eintragungen ausgefeilt, so dass die 

Vermutung nahe liegt, dass es sich nicht nur um skizzenhafte Notizen handelt, 

sondem vielmehr um einen von Torberg auf Publikumswirkung hin konstruierten 

Text. Demzufolge kann das Arbeitsjoumal nicht nur als Tagebuch gesehen werden, 

sondem als ein autobiograHscher Text mit fiktionalen Elementen. Dieses Phanomen 

autobiografischen Schreibens hebt Rolf Selbmann hervor: 

Fast immer sind Selbstdarstellung und Lebenswirklichkeit des Dichters nicht 
deckungsgleich, sondem verschoben und verbogen, gebrochen, stilisiert oder 
auf Gegenbilder bezogen.^^ 

Torbergs Arbeitsjoumal beschreibt die Entstehung des Romans voM 

TrfTMAefg, als das zentrale Thema erweist sich allerdings der Autor selbst. Als 

autobiografischer Text liefbrt das Tagebuch keine zuverlassigen Infbrmationen iiber 

ihn als reale Person, es dokumentiert aber Torbergs Entwurf einer 

Schriftstelleridentitat in seinen spaten Jahren. Das vorgestellte Selbstbild iiberdeckt 

jedoch nicht ganz die sich andeutenden Konflikte und Widerspriiche zwischen Worten 

und tatsachlichem Handeln, wie auch Torbergs Leben selbst nicht konflikt&ei verlief 

^^Rolf Selbmann. D/cAferAefz//!- Zwm vow zwr 
GeggMwarA Darmstadt: WissenschaAliche Buchgesellschaft, 1994. S. 1. 
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Torbergs Auseinandersetzung mit negativer Kritik 

Nach der Fertigstellung seines Romans, der fiir Torberg, wie bereits dargestellt, von 

besonderer personlicher Bedeutung war, bemiihte er sich in hohem MaBe um eine 

optimale Vermarktung des Buches. Dazu nutzte er seine zahlreichen Kontakte zu 

Joumalisten und Kulturkritikem, die er um Rezensionen in den groBen 

deutschsprachigen Zeitungen bat. Wie durchdacht diese Bemuhungen waren, wird in 

einem Brief Torbergs an Francois Bondy deutlich: 

Es geht mir darum, die guten Kritiken, auf die ich rechnen darf (und die mir 
zum Teil bereits angekiindigt wurden), auch mdglichst gut, d.h. an moglichst 
gewichtiger Stelle zu placieren.^^ 

Torberg fiihrt aus, dass er sich gegenwartig „an alle wichtigen deutschen Blatter" 

wende, mit der Bitte um eine Besprechung. Dazu gehorten die 

die Ze/VwMg, Dzg die die 

die AAewg und D/e ZgzÂ ^ In diesem Zusammenhang kontaktiert 

Torberg auch Marcel Reich-Ranicki, der von 1960 bis 1973 standiger Literaturkritiker 

der Wochenzeitung D/e Zg/f̂  war/'̂ ^ Reich-Ranicki gait damals bereits als einer der 

einflussreichsten Literaturkritiker der Bundesrepublik. Er genoss schon in den fruhen 

sechziger Jahren das Privileg, der einzige Kritiker in der Bundesrepublik zu sein, der 

fest angestellt war. Durch seine literarische Femsehsendung „Literarisches 

Ka@eehaus", einem Vorlaufer des spateren „Literarischen Quartetts" war er einem 

breiten Publikum bekannt geworden. Von 1973 bis 1988 setzte er seine Karriere als 

^ Friedrich Torberg an Frangois Bondy, 12.02.1972, Nachlass Torberg, HandschriAensammlung der 
Stadt- und Landesbibliothek Wien. 

99 Vgl. ebd. 

Wie Frank Tichy es beschreibt, strengte Torberg Uber Man6s Sperber auch Rezensionen beim 
Norddeutschen Rundfbnk und der Wiener ZeitschriA fwfcAe an. AuBerdem veranlasste er, dass Robert 
Neumann in der und Herbert Rosendorfer in der den Roman 
besprachen. Vgl. Tichy, 1995. S. 260. 

Tichy bezeichnet Reich-Ranicki neben Friedrich Heer und 
Peter Wapnewski (Der als „unabhangige Kritiker", im Gegensatz zu den Ubrigen Rezensenten, 
die nach Tichys Auflassung alle zu Torbergs Bekanntenkreis zShlten: „Das Netzwerk der Freunde 
funktionierte". In: Ebd. 
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Redaktionsleiter fiir das Ressort „Literatur und literarisches Leben" in der 

Ze/YwMg fbrt. Reich-Ranicki, der mit Torberg seit 1961 bekannt war, 

stellte somit auch fiir diesen eine Autoritat seines Fachs dar. Dementsprechend lag es 

in Torbergs Interesse, der selbst einer der bedeutendsten Literaturkritiker Osterreichs 

war und einige Jahre fur namhafte deutsche ZeitschriAen wie der 5'waWewfj'cAew 

arbeitete, bei seinem einflussreichen Kollegen AuAnerksamkeit fiir seinen 

Roman zu wecken und auch dessen Anerkennung zu gewinnen. 

Die in diesem Kontext an Reich-Ranicki gerichteten Briefe Torbergs werden 

im Folgenden im Hinblick auf Torbergs Intentionen untersucht und beziiglich ihrer 

Wirkung hinter6agt. Sie setzen sich inhaltlich mit Reich-Ranickis Rezension des 

Romans auseinander und stammen aus dem Nachlass Torbergs 

in der Wiener Stadt- und Landesbibliothek'^' 

Die Analyse der Briefe soil Torbergs Streben nach positiver Kritik sowie seine 

Reaktion auf offentliche negative Kritik aufzeigen, die Telle seines 

schriftstellerischen Werkes in Frage stellen. Torberg sieht sich zu einer 

Stellungnahme gegeniiber Reich-Ranicki herausgefbrdert und bringt dabei in 

eindeutiger Weise sein schriftstellerisches Selbstverstandnis zum Ausdruck. 

Zwischen Torberg und Reich-Ranicki existierten einige Gemeinsamkeiten, 

beide sind jildischer Herkunft, arbeiteten als erfblgreiche Kritiker und waren bekaimt 

fur stilistische Perfektion und polemische Arbeiten. Wie aus dem Nachlass Torbergs 

in Wien zu ersehen ist, standen sie lange Jahre in Briefkontakt, der auch durch Reich-

Ranickis negative Rezension zu Torbergs Roman nicht zum Abbruch kam. 

Reich-Ranicki, wurde von Torberg, wenn er Wien besuchte, wie Tichy es 

ausdriickt „hoHert". 

Schon nach Reich-Ranickis erstem, schmeichelhaftem Artikel im Jabr 1963, 
,yDenk ich an Torberg in der N a c h t . . h a t t e Torberg versprochen, ihn 
mindestens drei Tage lang zu FraB und Vollerei auszufuhren.'°^ 

In dem posthum von David Axmann und Marietta Torberg herausgegebenen Band f egaauj iTM JocA 
ist der Briefwechsel teilweise verOffentlicht. Friedrich Torberg. z/M yocA. m/Y 
Kier/gggrM /(edaA/gwreM. Mdnchen: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1983. S. 225-231. 

Tichy, 1995. S. 262. 
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Torbergs werbendes Verhalten dient dem Erhalt einer guten Beziehung zu seinem 

prominenten Kollegen. Es zeigt sich jedoch, dass das Verhaltnis nicht immer Torbergs 

Vorstellungen entsprach. Aus einem Brief Torbergs an Reich-Ranicki vom 25. Juni 

1970 geht hervor, dass Torberg sich von Reich-Ranicki zuwenig beachtet fiihlte. 

Torberg hatte das Nachwort zu einer Ausgabe der Autobiografie Schnitzlers verfasst, 

die Reich Ranicki in der ZezY rezensierte, allerdings ohne auf das Nachwort 

hinzuweisen oder darauf einzugehen. Des Weiteren beklagt sich Torberg daruber, 

dass Reich-Ranicki seinen Novellenband Go/gmj' nicht besprochen hatte, 

obwohl Torberg ihn dazu vorher aufgefordert hatte. Besonders schmerzhaft war dieses 

Ubergangenwerden fiir Torberg, weil Reich-Ranicki in dieser Zeit Hilde Spiels Buch 

fF/gM in der rezensiert hatte. Torberg weist darauf hin, dass er 

Spiel „in literarischer Hinsicht" fiir „unerheblich" halte und wundert sich sehr, dass 

iiber ein „Tagebuch" Spiels 30 Zeilen erschienen, aber „keine einzige Silbe" iiber 

Torbergs Novellenband, der sogar, so Torberg, im 

gewiirdigt worden sei.̂ *̂ " 

Torbergs Reaktionen zeigen, wie sehr er als Schriftsteller anerkannt werden 

wollte. Das Gefuhl, von Reich-Ranicki zuwenig Aulmerksamkeit zu erhalten, lasst 

ihn alarmiert und empfindlich reagieren. Aus seinem Brief wird deutlich, dass er 

einerseits beleidigt ist, andererseits hofA er auf eine zukimAige Beachtung durch den 

Kritiker. Eine zusatzliche Niederlage sieht er in der Wiirdigung von Hilde Spiels 

Arbeit. Bereits in den fruhen dreiGiger Jahren empfand er die Autorin im Umkreis des 

Kaffeehauses „Herrenhof' als unangenehme K.onkurrenz." '̂̂  

Trotz verschiedener Missstimmungen war das Verhaltnis zwischen Reich-

Ranicki und Torberg kollegial, sie pflegten einen hoflichen, bisweilen sogar 

freundschaAlichen Umgangston in ihren Briefen. Reich-Ranicki hatte eine positive 

Beurteilung seines Werkes in einer Glosse und Torbergs Erzahlung „Nichts leichter 

Friedrich Torberg an Marcel Reich-Ranicki am 25. Juni 1970. In: Jochen Hieber (Hg.). 
Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt, 2000. S. 382-386. Hier S. 386. 

Vgl. Ingrid Schramm. „WeIche Welt war ihre Welt?" In: Neunzig/Schramm, 1999. S. 9-23. Hier S. 
12. 
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als das" in zwei von ihm herausgegebenen Anthologien aufgenommen/^^ Torberg 

konnte deshalb von einer entgegenkommenden Grundeinstellung des Kritikers 

ausgehen und erwartete wohl eine entsprechend wohlmeinende Beurteilung des 

StiBkind-Romans. 

In seinem Brief vom 5. Januar 1972 tragt er Reich-Ranicki seinen Wunsch 

vor. Die ungewohnliche Anrede: „Lieber MMRR (das erste M steht fur Meister)", 

druckt Torbergs anerkennende, ehrerbietige Haltung aus. Dahinter steckt jedoch auch 

eine ironische Haltung, wie sich in den fblgenden Satzen zeigt. Torberg bedankt sich 

fiir einen Brief Reich-Ranickis, in dem dieser ihm ankiindigt, Torbergs Erzahlung 

„Nichts leichter als das" in zwei Anthologiebanden herauszubringen. Torberg reagiert 

darauf mit den Satzen: „Ich weiA es zu schatzen und bin geruhrt. Ja mehr als das: ich 

bin beruhigt."'^^ Er zahlt hier eine Reihe von EmpGndungen in umgekehrter 

Reihenfblge ihrer Intensitat auf und beabsichtigt damit eine humoristische Wirkung. 

Diese stilistische Figur schafA gleichzeitig auch Distanz zum Gesagten. Torberg will 

sich zwar bedanken, aber er will nicht unterwiirfig erscheinen und den Eindruck 

erwecken, von Reich-Ranickis Entgegenkommen abhangig zu sein. 

Torberg fahrt im nachsten Abschnitt fort: 

Denn da Sie mich bei meinen letzten Anwesenheiten in Hamburg durch 
Abwesenheit bruskiert hatten und seither nichts von sich hdren lieGen, war ich 
schon ein wenig besorgt, ob die zarte Knospe unserer Beziehung nicht 
irgendeiner Witterungsimbill zum Opfer gefallen sei. Im literarischen Gefild 
kann ja sowas immer passieren.''^^ 

Torberg scheint beleidigt zu sein, weil Reich-Ranicki seine Anwesenheit in Hamburg 

mehrere Male ignoriert hatte. Auch hier versteckt Torberg seine Gefuhle hinter wohl 

fbrmulierten Bildem. Er will sich nicht die BloBe geben, seinen Arger zu zeigen und 

verschleiert seine Krankung, indem er das Verhaltnis zu Reich-Ranicki mit floralen 

Metaphem umschreibt. Mit dieser Strategic lasst Torberg seinen Arger beim 

Briefpartner zwar durchscheinen, bringt ihn aber nicht offen zum Ausdruck und muss 

Es handelt sich um die Glosse „Denl( ich an Torberg in der Nacht", erschienen am 20.12.1963 in der 

106 , Friedrich Torberg an Marcel Reich-Ranicki am 05.01.1972. In: Torberg, 1983, S. 225. 
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deshalb nicht einraumen, dass Reich-Ranickis Verhalten ihn verletzt hat. Er hefert 

sogar einen neutralen Erklarungsversuch fiir das Verhalten Reich-Ranickis, und zeigt 

damit, dass er dessen Missverhalten nicht personlich nimmt. Die ersten beiden 

Absatze des Briefes nutzt Torberg zur Selbstdarstellung imd Rollenzuweisung. Er 

prasentiert sich gegeniiber Reich-Ranicki als selbstbewusster, unabhangiger Kollege, 

der sich ihm gleichberechtigt fiihlt. Aus dieser Position heraus fbrmuliert Torberg im 

dritten Abschnitt den Anlass seines Briefes, macht Reich-Ranicki auf das Erscheinen 

seines Romans auAnerksam und bittet ihn um eine Rezension: „Und da konnte es 

Ihnen also passieren, dass ich Sie bitten werde, diesem von mir als Lebenswerk 

empfimdenen Buch Ihre kritische Aufmerksamkeit zuzuwenden."^^^ 

Torberg tragt seine Bitte vor und wechselt dabei mitten im Abschnitt den 

Modus und benutzt den Koiyunktiv. Seine Ausdrucksweise wirkt dadurch 

umstandlich und gestelzt. Nur der Hinweis, es handele sich bei dem Buch um sein 

Lebenswerk, lasst erkennen, dass ihm dieser Punkt sehr wichtig ist und ihm viel an 

einer positiven Rezension liegt. Erst im nachsten Abschnitt bringt er seine Bitte 

deutlich vor: 

Um die voile Wahrheit zu sagen: es ist Ihnen soeben passiert. Ich kann mich 
nicht entsinnen, eine solche Bitte jemals vorgebracht zu haben, sondem 
meutere immer erst nachher, wenns zu spat ist. Diesmal riskiere ich den 
Versuch, rechtzeitig etwas zu untemehmen.'^^ 

Diese Textpassage dient Torberg als Rechtfertigung, er verteidigt damit seine direkte, 

appellative Vorgehensweise. Sein Hinweis, er habe eine solche Bitte vorher nicht 

vorgebracht, soli die Einmaligkeit und die Wichtigkeit der Anfrage hervorheben. In 

seiner Begrundung liegt auch der deutliche Hinweis, dass er sich von Reich-Ranicki 

ausschlieBlich eine positive Rezension erhofA. 

Seine fblgenden Aussagen verfasst Torberg in einem sehr fbrmellen Stil, der 

dem eines GeschaAsbriefs ahnelt: „Falls ich von Ihnen nichts ausdrucklich 

Gegenteiliges hore, wird Ihnen der Verlag Fischer ein Vorexemplar schicken."^ '̂̂  Der 

plotzliche Wechsel seiner Ausdrucksweise markiert den Ubergang von Torbergs Bitte 

]08 Ebd. 

Ebd., S. 226. 

"°Ebd. 
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zur konkreten Handlimgsanweisimg. Die prazise Wortwahl verdeutlicht auch, dass es 

sich bei dem Empfanger und dem Adressaten letztendlich urn Geschaftspartner 

handelt, die in einer Arbeitsbeziehung stehen. Der Brief endet mit einer hoflichen 

GruAfbrmel, die dieses Verhaltnis unterstreicht: „Davon abgesehen, wiinsche ich 

Ihnen alles Gute Air 1972 und bin mit den herzlichsten GruBen Ihr Torberg."''' 

Die Hauptfunktion dieses Briefs besteht aus Offentlichkeitsarbeit in eigener 

Sache, dem vorsorglichen Appell an Reich-Ranicki, den neuen Roman positiv zu 

besprechen. Ans diesem Grund weist Torberg auf seine eigene Bedeutung hin und 

konzentriert sich im ersten Teil des Briefes auf die Aufrechterhaltung der Beziehung. 

Mit ironischem Stil versucht Torberg seine Verstimmtheit zu uberspielen und druckt 

aus, dass er von Reich-Ranicki als Autor emst genommen werden mochte. 

Torbergs Anliegen wird nur teilweise erfiillt. Zwar schreibt Reich-Ranicki 

eine Rezension zu voM Trz/MZ'eA'g, es handelt sich dabei aber um einen Verriss. 

Reich-Ranicki halt den Roman fur misslungen, seine Kritik richtet sich gegen Sprache 

und Stoffwahl: „Dass einer, der wie Torberg bei Karl Kraus in die Lehre gegangen ist, 

derartiges schreiben konnte, lasst sich schwer begreifen."' Sein abschlieGendes 

Urteil ist vemichtend: 

Wer es mit Friedrich Torberg gut meint und wem die groBe Sache, um die es 
ihm geht, wichtig ist - beides nehme ich fur mich in Anspruch -, der kann ihm 
und uns nur wiinschen, dass dieses Buch moglichst schnell vergessen wird."" 

Torberg reagiert darauf gekrankt, wie sein Brief an Reich-Ranicki vom 31.03.1972 

zeigt. Das lange Schreiben umfasst 15 Absatze und einen Schlusssatz, in denen 

Torberg seiner Enttauschung Ausdruck verleiht. Allerdings hat Torberg den Brief 

nicht in voller Lange an Reich-Ranicki abgeschickt, er sandte ihm lediglich eine 

kurzere Version, die die ersten drei Absatze und den Schlussabsatz der ersten Fassung 

enthalt. Es ist davon auszugehen, dass Torberg die urspriingliche Fassung des 

Schreibens einer scharfen Selbstzensur unterzog und sie daraufhin rigoros kiirzte. 

Ebd. 

"^Reich-Ranicki, 1972. 

"^Ebd. 
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In den an Reich-Ranicki geschickten Abschnitten driickt Torberg ofkn seine 

Gefiihie aus, er teilt mit, dass er von Reich-Ranickis Artikel „zutiefst betrofkn imd 

erbittert" sei: „Sie haben meinen ,Suj3kind'-Roman - den ich nach vieljahriger Arbeit 

(...) als mein Lebenswerk ansehe - wissentlich und vorsatzlich und ohne jede Not 

ruiniert."^''^ 

In seiner Wut unterstellt Torberg dem Kritiker hinterhaltige Absichten und 

gibt zu Bedenken, dass ein Schweigen iiber den Roman besser gewesen wSre als der 

erfblgte Verriss. Aus den Zeilen wird deutlich, dass Torberg sich von Reich-Ranickis 

Artikel personlich getroHen und seine SchriAstellerehre angegrifkn sieht: „Und ich 

gestehe Ihnen geme, dass ich an der personlichen Enttauschung, die mir das 

verursacht, viel schwerer trage als an der sachlichen.""^ 

Im letzten Absatz des Briefes lasst Torberg erkeimen, dass sich fur ihn aus 

diesem Vorfall Konsequenzen ergeben: „Darum keine Feindschaft nicht, aber auch 

keine Freundschaft mehr. Jeder von uns bleibt, der er ist."' Die doppelte Vemeinung 

betont den Aspekt der Feindschafl. Die pathetische Ausdrucksweise entsteht durch die 

Wiederholungsfigur im ersten Satz und den elliptischen Satzbau, in dem Subjekt und 

Verb fehlen. Sie schaf% Distanz zum Briefpartner und soil zugleich Torbergs 

EmsthafHgkeit beweisen. Die ungewohnliche Wortstellung im letzten Satz 

unterstreicht diese Wirkung. 

Aus dem Kontext des Briefes geht hervor, wie sehr Torberg unter der 

schlechten Rezension litt. Der letzte Abschnitt erscheint infolgedessen wenig 

glaubwiirdig. Torberg, der sich in der Vergangenheit sehr um eine enge Beziehung zu 

Reich-Ranicki bemiiht hatte, diirfte nach diesem Vorfall eher feindselige als neutrale 

Gefuhle gehegt haben. Sein leidenschaftlich fbrmuliertes Briefende soli 

demonstrieren, dass er iiber den Dingen steht und dass sein Selbstbewusstsein nicht 

gelitten hat. Diese Strategic gelingt ihm jedoch nicht. Die Intensitat, mit der er dem 

Kritiker Vorwiirfe entgegenbringt, widerspricht seinen Schlussworten. 

' Friedrich Torberg an Reich-Ranicki, 31.03.1972, Nachiass Torberg, HandschriAensammlung der 
Stadt- und Landesbibliothek Wien. 

"^Ebd. 

"^Ebd. 

182 



Vor allem der nicht gesandte Mittelteil spiegelt Torbergs Aufgebrachtheit 

wider. Es handelt sich um die detaillierte, inhaltliche Auseinandersetzung mit Reich-

Ranickis Kritikpimkten. Darin unterstellt er Reich-Ranicki, er wolle den Roman 

„lacherlich machen" und bezeichnet dessen interpretatorische Vorgehensweise als 

„&agwurdig"/^^ Torberg rechtfertigt Sprache nnd inhaltlichen Aufban seines Romans 

und weist schlieBlich auf das eigentliche Thema des Buches hin. Torberg will seinen 

Roman nicht wie Reich-Ranicki es beschreibt, als „Gleichnis vom Juden inmitten 

einer nichljiidischen Welt" betrachtet sehen, sondem als Darstellung der „Kontinuitat 

des jiidischen Schicksals". Torberg verteidigt sein Werk, indem er Reich-Ranicki 

vorwirA, das eigentliche Thema des Werkes nicht erkannt zu haben: 

Dass gerade ein judischer Kritiker, noch dazu ein Kritiker ihres Rangs und 
Ihrer Wichtigkeit, es nicht gemerkt haben sollte, ist fiir mich als Autor 
betriiblich und fiir mich als Juden, ich kanns nicht anders sagen, 
beschamend/'^ 

Torberg verfblgt die Strategic des Angriffs als Verteidigung und appelliert dabei an 

Reich-Ranickis Jude-Sein. Er impliziert damit, dass er als judischer Autor von einem 

jiidischen Kritiker grundsatzlich besser verstanden werden miisste als von einem 

nichljudischen. Hier liegt auch der Hauptvorwurf, den Torberg gegeniiber Reich-

Ranicki ausdriicken mochte. Er fuhlt sich als Autor, insbesondere als judischer Autor, 

unverstanden. In einem fiktiven Interview, das Torberg „mit sich selbst fuhrte", 

thematisiert er diesen Wunsch nach Verstandnis. Er antwortet auf die Frage, was ihm 

als gute Kritik gelte: „eine verstandnisvoll lobende", er akzeptiere aber auch 

„verstandnisvolle Vorbehalte"''^. Hier zeigen sich oGensichtliche Widerspruche im 

Wesen Torbergs. Der Autor zeigt sich als sensibler Kiinstler, der mit Riicksichtnahme 

behandelt werden mochte. Als Theater- und Literaturkritiker war er jedoch fiir scharfe 

und polemische Arbeiten bekannt, in denen er nicht davor zunickschreckte, 

Andersdenkende zu attackieren. 

Vgl. Ebd. 

Ebd. 

Friec 
selbst." In: D/e 29.09.1972. 

Friedrich Torberg. „Torberg mit Torberg tiber Torberg. Ein Autor interview! (ausnahmsweise) sich 
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Torberg erhebt als Autor den Anspruch, von Kritikem Anerkennung und Lob 

ftk sein Werk zu erhalten und stellt selbstkritische Uberlegungen in den Hintergrund. 

Torbergs Vorstellung von einem Dichter, der ein „Lebenswerk" kreiert und dafiir 

grundsatzlich gesellschaAliche Anerkennung erfShrt, muss sich aber zwangsl&ufig als 

unhaltbares Konstrukt herausstellen. Zwar gelingt sein Versuch, in den Prozess der 

ofkntlichen Kritik steuemd einzugreifen, indem er befreundete Kritiker, wie Man^s 

Sperber, Herbert Eisenreich und Robert Neumann um Rezensionen bi#et, teilweise, er 

muss aber erkeimen, dass seine Einflussnahme auf den literarischen Diskurs begrenzt 

ist, weil dieser auch von unparteiischen oder missgiinstigen Personen bestimmt wird. 

In der Auseinandersetzung mit Reich-Ranicki erfahrt Torberg die Grenzen seiner 

eigenen Machtausubung im publizistischen Diskurs. Reich-Ranicki entzieht sich 

seinen Manipulationsversuchen und veroGentlicht stattdessen ein negatives Urteil 

iiber den R o m a n . D u r c h seine Position als Redakteur der Zezf verfugt Reich-

Ranicki iiber kulturpolitischen Einfluss und Macht, die er ohne Skrupel auch Torberg 

fuhlen lasst. Dieser entwickelt daraufhin Abwehrmechanismen, wie der Brief belegt. 

Er rechtfertigt sein Werk vehement und weist Reich-Ranickis Vorwurfe zuriick, mit 

dem Ziel, sein ladiertes schriAstellerisches Selbstbewusstsein wiederherzustellen und 

Entschlossenheit zu demonstrieren. Aus Torbergs Verbitterung lasst sich der tiefe 

Wunsch nach einer positiven Resonanz in der literarischen Welt ablesen. In Torbergs 

Konstruktion einer gelungenen Schriftstelleridentitat nimmt diese Anerkennung eine 

zentrale Stelle ein. Dementsprechend hart trifA es ihn, als der Roman, der die 

Abrundung seiner schriftstellerischen Laufbahn darstellen soil, gemischte 

Kritikermeinungen hervorruA. Dazu gehoren aber auch ausschlieBlich lobende 

Reaktionen: 

GroBe Anerkennung fand Torbergs Roman bei Gershom Scholem. Scholem 

auAert sich in seinem Brief an Torberg vom 07.05.1972 sowohl im Hinblick auf die 

Darstellung des Minnesangers, als auch auf die sprachliche Gestaltung des Werkes 

nur positiv. Er fasst den in genau der Weise auf̂  wie Torberg 

ihn verstanden wissen will: „Ich sehe Ihr Buch als eine Allegoric auf das Schicksal 

Auch der Mediavist Peter Wapnewski verfasste eine vorwiegend negative Kritik. Vgl. Wapnewski, 
1972. 
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der deutsch schreibenden jiidischen Schriftsteller iiberhaupt, von SuBkind bis 

T o r b e r g . " D e r Religionshistoriker gibt zu, iiber die historische Figur SiiBkinds vor 

dem Erscheinen des Romans nichts gewusst zu haben. Nach der Lektiire des Buches 

zeigt er sich davon uberzeugt, dass die Gedichte SuBkinds „wirklich von einem Juden 

stammen".'^^ Die von anderen Kritikern geriigte Darstellung historischer Figuren, 

findet bei Scholem Akzeptanz. So lobt er Torberg fiir dessen Schilderung jiidischer 

Gemeinden im Mittelalter. 

Torbergs Wahl sprachlicher Ausdrucksmittel, die unter anderem von Reich-

Ranicki kritisiert worden waren, werden von Scholem als adaquat eingestuft: „Und da 

ich zugestanderweise gerne konservative Prosa lese, auch wenn sie jetzt bei jungen 

Leuten nicht hoch im Kurs steht, so hat die sorgfaltige und bedachte Sprache Ihres 

Buches mich sehr angesprochen."^^^ 

Scholem war selbst ein vielseitiger Autor, der unterschiedliche Schreibweisen 

hervorbrachte. Er arbeitete in seinem Werk mit sehr konservativen erzahlerischen 

Mitteln, ebenso wie Torberg dies tat. So stellt Stephane Moses fest, dass Scholem sich 

in seiner Autobiografie der literarischen Muster des klassischen Bildungsromans 

bedient.^^'^ Eine weitere Ahnlichkeit beider Schriftsteller liegt in der Neigung, das 

Erzahlte mit Anekdoten und Kurzportrats auszuschmixcken. Dies trifft auf Scholems 

Lebensgeschichte und insbesondere auf Torbergs Riickblicke in die jiidische 

Vergangenheit, den Tante Jolesch-Banden zu. 

Auch Manes Sperber halt den SuBkind Roman fur gelungen. Er schreibt an 

Torberg; „Du hast alien Grund, mit Dir, d.h. mit Deinem ,SuBkind', zufrieden, mehr: 

auf ihn - im besten Sinne - stolz zu sein."'^^ Lediglich sprachliche 

Gershom Scholem an Friedrich Torberg. In: Torberg, 1981. S. 347. 

Ebd. 

Ebd. 

Vgl. Stephane Moses (Hg.). Gershom Scholem: Literatur und Rhetorik. Literatur, Kultur, 
Geschlecht. Kleine Reihe Bd.l5. Koln: Bohlau Verlag, 1999. Zitiert nach der Buchrezension von 
Christina Ujma. Gershom Scholem als Schriftsteller - Literatur und Rhetorik in seinem Werk. In: 
literaturkritik.de » Nr. 7, Juli 2002 » Judaica. 
('http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php7rez id=5160&ausgabe=200207#biblio: zuletzt 
zugegriffen am 17.10.2004) 

Manes Sperber an Friedrich Torberg. In: Torberg, 1981. S. 392. 
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Unvollkommenheiten hat er zu bemangeln. Sein Gesamturteil iiber Torbergs Buch 

lautet dementsprechend: „es ist sehr klug, schon und gut. Es wird seinen Platz finden: 

einen bedeutenden Platz". 

Mgm w/ und 6m fcA, /Mgm Mz/gr 

Fragen judischer Moral und Religiositat widmete sich Torberg auch in den Werken 

seiner Exilzeit: Mem und Tfzer 6m zcA, TMgm Fafer und fuhrt dariiber 

Korrespondenz. In seinem Buch aW untersucht der 

LiteraturwissenschaAler und Exilant Guy Stem die Werke judischer Exilautoren und 

erkennt darin fblgende Gemeinsamkeiten:'^^ „Wenn wir aus den Werken der 

jiidischen Exilanten iiberhaupt einen Schluss ziehen diirfen, so ist es die Feststellung, 

dass die meisten wahrend der Zeit der Unterdriickung sich ihrem iiberlieferten 

Glauben wieder annaherten."^^^ Dies trifA auch auf Torberg zu. Er setzte sich im Exil 

mit religiosen Problemen auseinander, die er in den Mittelpunkt seiner fiktionalen 

Texte stellte. 

In A/gm (//e gelingt dem jungen Rabbinatskandidaten Aschkenasy 

die Flucht aus einem Konzentrationslager. Er erschieAt den Lagerleiter Wagenseil, der 

ihn fast zu Tode priigelt und ihn dann zwingen will, Selbstmord zu begehen. Zwar 

gelingt es Aschkenasy zu entkommen, er lasst jedoch 75 weitere jiidische HaAlinge 

im Konzentrationslager zuriick, deren Schicksal ungewiss ist. Er schafA es. New York 

zu erreichen, wo er taglich im Hafen vergeblich auf die Ankunft iiberlebender 

Mithaftlinge wartet. Als o%nbar einziger Uberlebender fuhlt Aschkenasy sich 

schuldig. Der Titel „Mein ist die Rache" ist ein Bibelzitat aus dem 5. Buch Mose und 

bezieht sich auf die Frage, ob ein Opfer das Recht hat, Rache zu iiben, oder dies, wie 

in der Bibel gefbrdert, Gott iiberlassen soli. 

Ebd. S. 393. 

Guy Stem. AfYerar/gc/ze /'/» fjc;/. Be/Yrage Dresden: Dresden 
University Press, 1998. 

Ebd. S. 62. 
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In einem Brief vom 16. April 1943 setzt Torberg sich detailliert mit Kritik 

auseinander, die Franz Werfbl an seiner Novelle „Mein ist die Rache" geiibt hatte. 

Aus dem Schreiben geht hervor, dass Torberg dem Freimd mehrere Fassungen der 

Geschichte vorgelegt und um sein Urteil gebeten hatte. Werkl schlug vor, den 

Schluss abzuandem. Der sadistische Lagerleiter Wagenseil soli urn sein Leben spielen 

und seinen Tod selbst herbeiwtinschen.^^^ Torberg hingegen vertritt die Auf&ssung, 

dass durch eine solche Anderung der Figur zuviel Tiefe zugesprochen wiirde, die er 

im Hinblick auf die gesamte Handlung nicht haben sollte. Insgesamt halt Werfel 

Torberg vor, dass die Novelle „Mein ist die Rache" nicht dazu geeignet ware, das 

gleichlautende Bibelwort abzuhandeln. Torberg gibt dies widerwillig zu, gibt aber zu 

bedenken, dass die Konsequenz ware, die gesamte Geschichte umzuschreiben, wozu 

er letztendlich nicht bereit sei.̂ "̂̂  

Torberg signalisiert in diesem Brief eine hohe BereitschaA, sich mit der Kritik 

Werfels auseinanderzusetzen. Er gibt Werfel zu verstehen, wie viel ihm an dessen 

Urteil liegt: Er bezeichnet das Schreiben als einen „Rechenschafl:sbericht" und halt 

diesen fur „das mindeste, was ich Deiner Anteilnahme und Deinen Ratschlagen 

schuldig war".'̂ ^ Torberg zeigt Werfel, dass es ihm um die personliche Beziehung 

zwischen beiden geht und dass er die Erwartungen Werfels nicht enttauschen will. 

Uber diese Kontaktfunktion hinaus zeigt Torberg gegeniiber dem erfblgreichen 

SchriAstellerkollegen und Freund ein hohes MaB an Selbstvertrauen. Er respektiert 

Einwande, bleibt aber in den wesentlichen Punkten bei seinen Entscheidungen und 

macht seinen Standpunkt klar. Torberg prasentiert sich als selbstbewusster 

Schriflsteller, der Aei ist von Selbstzweifeln. Generell ist er durchaus bereit, iiber 

seine Texte zu diskutieren, vertritt aber vehement eine einmal eingenommene 

Position. Von seiner Identitat als guter Schriftsteller ist er iiberzeugt und vermittelt 

dieses Bild auch selbstbewusst seinem schriftstellerischen Umfeld. 

Das zweite wichtige Werk, das in Torbergs Exilzeit entstand, ist JY/er 6m zcA, 

TMgZM Fafer. Der Roman dreht sich um den Juden Otto Maier, der als Nazispitzel 

Vgl. Friedrich Torberg an Franz Werfel. In: Torberg, 1981. S. 419. 

Vgl. ebd. 

Ebd. S. 420. 
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arbeitet, weil ihm im Gegenzug die Entlassimg seines Vaters ans dem 

Konzentrationslager Dachau versprochen wurde. Um seinen Vater zu retten, bespitzelt 

Maier Freunde und Kollegen. Als er nach einiger Zeit erfahrt, dass sein Vater in der 

Zwischenzeit verstorben ist, andert er seine Haltung. Wahrend eines SpezialauArags, 

der ihn nach Paris fuhrt, bietet er dem franzosischen Geheimdienst seine Dienste an, 

der jedoch kein Interesse zeigt. Maier erkennt, dass der Versuch, seinen Vater zu 

be&eien, gescheitert ist und die Tatsache, dass er andere Juden verraten hat, nur den 

Nationalsozialisten nutzte. 

In diesem Roman, der 1958 in ein Horspiel und 1970 in eine 

Femsehproduktion umgearbeitet wurde, behandelt Torberg die Probleme des 

Antisemitismus und des jiidischen Selbsthasses. Maier leidet daran, dass er stereotype 

antisemitische Vorstellungen verinnerlicht hat. Er kampA darum, von Nicht-Juden 

akzeptiert zu werden und beurteilt sich selbst nach deren Kriterien. Iniblgedessen 

sieht er sein eigenes Jude-Sein als Makel, den er ilberwinden will. Da eine 

nationalsozialistische GesellschaA ihm keine Chance zur Assimilation bietet, muss 

sein Wunsch nach Integration unerfiillt bleiben und er wird zur tragischen Figur. 

Sander E. Gilman deGniert jiidischen Selbsthass als „... a specific mode of 

self-abnegation that has existed among Jews throughout their history."^^^ Er 

untersucht das Phanomen anhand von Texten jiidischer Autoren vom Hochmittelalter 

bis zum Amerika der Gegenwart und schlussfblgert, dass der Konflikt von Identitat 

und Assimilation den Kem des Problems ausmacht. Gilman fragt in diesem 

Zusammenhang nach den Bedingungen, die eine Gesellschaft an einen AuAenseiter 

stellt, der sich anpassen will, und den Konsequenzen fiir eine solche Person, die unter 

Umstanden nie Integration erfahrt. 

Ein jiidischer Selbsthasser „par excellence" war Otto Weininger, der im Wien 

der Jahrhundertwende groBen Einfluss unter jiidischen Intellektuellen genoss. Er 

nahm sich im Alter von 23 Jahren kurz nach Erscheinen seines spater vieldiskutierten 

Sander L. Gilman. Baltimore: John Hopkins University Press, 1986. S. 1. 

Vgl. Ebd. 
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philosophischen Werkes Ggj'cA/ecAf wMc/ das LebenJ^'^ Weininger 

scheiterte daran, dass er sein eigenes Jude-Sein ablebnte, sich aber nicht in die 

christliche Gesellschaft integrierte. Weininger litt, wie Hilde Spiel es fbrmuliert, „an 

alien Leiden eines Menschen im Stadium des Ubergangs."'"^ 

Die Figur Otto Maier qualen ebensolche Identitatsprobleme. Er lehnt vor allem 

die Vorstellung ab, dass Juden an strengere moralische Grundsatze gebunden seien. 

„Ich wehre mich dagegen, dass man uns immer mit andem MaAstaben misst als die 

andem und natiirlich mit viel strengeren. Dass gerade wir, die Schwachsten von alien 

- dass gerade wir Juden immer zu einer hoheren Moral verpflichtet sein sollen."'^^ In 

einem Gesprach mit seinem alten Religionslehrer, den er in Paris tri#, erhalt Maier 

eine theologische Erklarung fiir die jiidische Auserwahltheit: 

Wir werden heimkommen nach Zion, wir werden den Tempel bauen - und 
werden ihre Gewalt nicht haben, sondem immer nur unsre Moral. Gott 
hat uns schwach genug gemacht, dass wir verfblgt werden koimen, und stark 
genug, die Verfblgungen zu iiberstehen. Wir haben alle bisher iiberstanden.'^^ 

Torberg integriert biblische Zitate in die Handlung des Romans und gestaltet fiir die 

Novelle Mem /j'r sogar einen Titel daraus. Guy Stem wertet diese 

Themenwahl als speziEsches Merkmal jiidischer Exilliteratur: 

Bei der Suche nach einer neuen Identit&t und einer ihr gemaGen 
Ausdrucksfbrm, gelangte ein GroBteil der jiidischen Exilanten zu einer uralten 
Quelle. Auffallend, wie oA sie Topoi, Motive, Symbole und Analogien dem 
Alten Testament, dem Talmud und anderem hebraischen SchriAtum 
entnahmen."'"^ 

Die von Torberg hier aufgeworfene Frage nach Schuld und judischer Identitat stieG 

auf groBes Interesse. Al&ed Neumann iibermittelt Torberg nach der Lekture des 

Werks in einem Brief seine Eindrucke. Er zeigt sich dariiber verstort, dass Torberg 

keine wirkliche Zuneigung zu seiner Hauptfigur zu haben scheint. Das gesamte Werk 

Vgl. Steven Seller. K/eMMa aWf/ze Jgwj New York: Cambridge 
University Press, 1989. S. 221. 

Spiel, 1994. S. 147. 

Friedrich Torberg. ///er /cA, /MezM Ka/gf. Stockholm: Bermann-Fischer, 1948. S. 334. 

Ebd. S. 336. 

Stem, 1998. S. 63. 
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sei von einer Ausweglosigkeit gepragt, es gebe keine LOsiing des Problems, das 

aufgeworfen wurde. Der Roman sei grausam und riicksichtslos konstruiert. Neumann 

hatte sich einen anderen Zugang zu dem Problem jiidischer Moral und daraus 

resultierenden Verhaltenweisen gewiinscht.'^^ Stilistisch bemangelt er, dass Torbergs 

Sprache, die er im Allgemeinen fur glanzvoll und plastisch halt, eingeebnet sei und 

grau wirke/'^^ Dieser Eindruck werde durch die Tatsache verstarkt, dass Torberg 

keine Innensicht des Protagonisten darstelle. Er habe auBerdem auf innere Monologe 

und damit auch auf mogliche Einblicke in innere Konflikte des Otto Maier verzichtet. 

Dadurch bleibt das Portrat einfarbig, Neumann schreibt in diesem Zusammenhang 

von einer „grauwandigen Taucherglocke"/"^' Er kritisiert, dass die Hauptfigur 

uninteressant bliebe und prophezeit, dass niemand dieses Buch lieben werde/'*^ 

Torberg nimmt in einem Schreiben an Neumann zu dessen negativer Kritik Stellung: 

„Es gibt wirklich nur sehr Weniges, was ich mir iiber mein Buch so ungem sagen 

lieBe wie das von Ihnen Gesagte."''^'' Er fuhlt sich von Neumanns Ausfiihrungen 

getroffen und verteidigt sein Buch. Er habe sich mit einem unlosbaren Problem 

auseinandergesetzt, aber nicht mit einer unlosbaren Aufgabe. Das Ergebnis sei, dass 

er nicht das unlosbare Problem gelost habe, aber die Aufgabe, „ein unlOsbares 

Problem als solches darzustellen"/'*'* Er fiihlt sich von Neumanns Urteil, das er als 

Ablehnung versteht, getroffen. Seine Verteidigung besteht darin, dass er der Totalitat 

des Urteils, das Neumanm abgegeben hat, nur die Totalitat seiner positiven Absicht 

entgegenhalten kann. Nach Torbergs Einschatzung ist sein selbst gestecktes Ziel 

erreicht. Die Kritik Neumanns beruhrt ihn zwar, er h&lt sie inhaltlich jedoch fur nicht 

gerechtfertigt. Er fuhrt die verstandnisvolle und positive Resonanz anderer 

Manuskriptleser an, die genau das Gegenteil von Neumaims Aussagen zum Ausdruck 

brachten und den Roman positiv auffassten. Torberg geht es nicht nur um eine 

' Vgl. Alfred Neumann an Friedrich Torberg. In: Torberg, 1981. S. 252. 

Vgl. ebd. 

Ebd. 

'Vgl. ebd. S. 253. 

Friedrich Torberg an Alfred Neumann. In: Ebd. S. 254. 

Ebd. S. 255. 
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Stellimgnahme zu den Kritikpunkten, sondem auch darum, dass Neumann seine 

Sichtweise gegebenenfalls iiberpruA. Zu diesem Zweck teilt Torberg ibm mit, dass 

seine negative Auffassung des Romans ein Einzelfall war, die positiven Reaktionen 

hingegen waren in der Mehrzahl. Torberg signalisiert deutlich sein Nichtakzeptieren 

der negativen Kritik. Neumanns negative Reaktion und die mehrheitlich positiven 

AuBerungen ausbalancierten sich nicht aus. Torberg zieht fur sich ein positives Fazit, 

die Resonanz zeige, dass er „zumindest kein ,laues' Buch geschrieben habe, sondem 

eines, auf das eben extrem reagiert wdrd."̂ '*̂  Zwar respektiert er den BrieQiartner als 

Kritiker, im Falle einer negativen Einschatzung jedoch beharrt er auf seiner positiven 

SelbsteinscMtzung und stellt sein Werk als personlichen Erfblg dar. Er bezieht diese 

ge&stigte Haltung sicherlich aus der von ihm benannten Mehrzahl positiver 

Resonanz. Ein deutliches Beispiel liefert ein Brief von Nelly Sachs, in dem sie 

mitteilt, wie sehr sie der Roman beruhrt habe: „Ganz auDer mir gebracht, habe ich 

fassungslos iiber Ihrem Buch geweint."^'^ Sie spricht Torberg mit den Worten 

„Lieber, lieber Dichter" an und findet hochstes Lob fur sein Werk: „So danke ich 

Ihnen aus meinem Herzen tief und innig und hofk auf Ihr neues Werk v îe auf etwas, 

das Erlosung bringen soH"'"̂ ^ Sachs betont, dass Torberg wesentliche Aspekte 

jiidischer Existenz iiberzeugend aufjgegriffen und dargestellt habe. Sie hebt das 

Zwiegesprach zwischen Maier und dem Religionslehrer Bloch heraus, mit dem 

Torberg „die Tiefe und Schonheit des wahren Judentums" '̂̂ ^ hereingeholt habe. Aus 

den Formulierungen der Dichterin geht hervor, wie sehr sie Torberg als jiidischen 

SchriAsteller schatzt. Torberg schafA es mit seinem Roman, in der Dichterin die 

Hoffhung auf ein in Frieden lebendes Judentum zu bestarken: Wenn Israel seine 

Heimat, seinen Frieden und seine Quellen wieder erreicht, so muss seine Verstrickung 

fallen, wie konnte es anders sein."'"^^ 

Ebd. 

Nelly Sachs an Friedrich Torberg. In: Ebd. S. 336. 

Ebd. 

Ebd. 

Ebd. 
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Nach Jorg Thuneckes Ansicht liegt die Problematik in beiden Werken in der 

Tatsache, dass „weder der Antiheld von 6m zcA, /Mem und schon gar nicht 

der Erzahler in Mem c/Ze den Forderungen des von Religionslehrer Bloch 

verlangten jiidischen Moralsystems gerecht werden."'̂ '̂  Torberg portratiert jiidische 

Charaktere, die zum Scheitem verurteilt sind, weil sie ihr Jiidischsein nicht annehmen 

und auch keiner jiidischen Ethik fblgen. Indem er ein falsches Verhaltensmuster 

zeichnet, gibt er Richtlinien fur ein moralisch richtiges Handeln und seine Vorstellung 

einer idealen jiidischen Identitat. In seinen fiktionalen Werken reduziert Torberg 

Juden nicht auf die stereotype Darstellung als Opfer der Naziverfblgung und des 

Holocaust, sondem er zeigt sie als Menschen, die sich mit ihrem Jiidischsein 

auseinandersetzen miissen. Ihre fehlende Identifizierung mit dem Judentum wird 

ihnen zum Verhangnis und lasst sie scheitem. Torberg reflektiert mit literarischen 

Mitteln so iiber jiidische Identitat in einer fiir die Juden existentiell bedrohlichen 

Situation. Sein Modell fur eine befriedigende judische Identitat sieht eine 

IdentiGkation mit jiidischer Tradition und Religion vor. 

Torbergs Hteraturkritische Essays 

Ein Gebiet, auf dem Torberg besonders erfblgreich war, war die Literaturkritik. Er 

selbst auBerte sich zu diesem Schaffensbereich folgendermaBen: 

Es ist ublich geworden, dass SchriAsteller, die etwas auf sich halten, sich noch 
irgendein KomplementSr-Gebiet einrichten, auf dem sie als Kenner und 
Fachleute zu gelten wiinschen. Einer beschaftigt sich mit Musik, ein andrer 
mit Richard Wagner, ein dritter mit Mathematik, ein vierter mit National-
Okonomie, und so fort. Mein Komplementar-Gebiet ist die Literatur.'^' 

In seinen Essays iiber Literatur vertrat er, so Axmann, immer seinen personlichen 

Standpunkt. FUr Torberg gab es einen engen Zusammenhang zwischen Politik und 

Kunst, auf den er in seinen Essays auch immer wieder hinwies. Er war auGerdem der 

JOrg Thunecke. „ ,Man wird nicht Jude, man ist es': Zur Funktion der jUdischen Moral in Friedrich 
Torbergs Movelle ,Mein ist die Rache' (1943)". In: A64A, Band 27, Nr. 3/4, 1994. S. 19-36. Hier: S. 27. 

Torberg, 1991. S. 201. 
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Ansicht, dass es keine „iinvoremgenommene Kritik" gebe, und dass es diese auch 

nicht geben solle.'^^ 

Aus seinem umfangreichen Wissen iiber Literatur, seinem ausgepragten 

Sprachgefiihl und seiner festen politischen Position heraus entstanden so Essays, die 

einen unverwechselbaren Stil tragen. Aus ihnen lassen sich sowohl Torbergs 

Vorstellung iiber Literatur entnehmen, als auch sein Bild der idealen 

SchriAstelleridentitat im Allgemeinen und der des idealen jiidischen SchriAstellers im 

Besonderen. 

In seinem Essay iiber die Selbstbiografie seines Freundes Manes Sperber 

treten die Elemente dieser Vorstellung deutlich zutage. Bereits der Titel „A11 das 

Vergangene deutet auf Torbergs groBes Lebensthema bin, grundsatzlich liebte 

er Erinnerungen an das alte Osterreicb. Sperbers Buch Dze PFaA-MWMg 

enthalt daruber binaus die Aspekte, die Torberg an Literatur im Allgemeinen scbatzt. 

Er bezeicbnet Sperber als einen „der groBen politischen SchriAsteller unserer 

Tage"/^'^ Die Berucksichtigung des sozialen und politischen Kontextes beim Erzahlen 

schien Torberg unabdingbar. Allerdings lehnt Torberg die detaillierte Wiedergabe 

historischer Entwicklungen und deren Reflexion in der Literatur ab. Er schatzt an 

Sperber, dass dieser geschichtliche Umstande nur insofem schildert, als dass sie ihn 

als Person unmittelbar betreffen. Torberg verfahrt in seinen fiktionalen Texten 

ebenso, er entwickelt Betrachtungen zum politischen Hintergrund nur aus der 

Perspektive der handelnden Hauptfigur. Er verzichtet auf die Ausbreitung und 

Interpretation realer politischer Gegebenheiten. 

Eine weitere Eigenschaft, die Torberg an Sperber lobt, ist dessen offenes 

Bekenntnis seiner Zugehorigkeit zum Judentum. Diese Haltung entspricht dem 

selbstbewussten jiidischen Schriftsteller Torberg in jeder Hinsicht. Torberg zitiert 

Sperber aus dessen Werk „Nicht nur am Sinai haben wir uns alle die erdriickende 

Biirde der Gesetzestafeln aufgeladen, nein, noch heute fallen wir unter den Wallen des 

ebd. S. 10. 

Ebd. S. 156. 

Ebd. 

193 



von Nebukadnezar zerstorten Jerusalem Die Sprache und der Inhalt von 

Sperbers Betrachtungen ahneln in hohem MaBe Torbergs voM Zy/TMAerg. 

Durch den Roman zieht sich der Verweis auf die historische Kontinuitat der jiidischen 

GemeinschaA wie ein roter Faden. 

Auch die Tatsache, dass Sperber sich vom Kommunismus abgewandt hatte 

und zu dessen Gegner geworden war, hebt Torberg hervor. Darin sieht er die 

Legitimation Sperbers als Mentor und Warner vor der Bedrohung durch den 

Kommunismus. Die Bekampfimg kommunistischer Ideologien bildete einen 

Eckpfeiler in Torbergs politischem Weltbild. In Sperbers Buch sieht Torberg die 

Merkmale schriAstellerischen Schafkns, die er schatzt und die er selbst in den 

Mittelpunkt seiner literarischen Tatigkeit stellt. Auch er sieht sich als bewusst 

antikommunistischen und bewusst judischen Schriftsteller. 

In seinem Essay ,yKarl Kraus in seiner Zeit" fkllt auf^ dass Torberg dem 

groBen Vorbild unverhohlene Bewunderung entgegenbringt: 

Und man muss bedenken, dass uns mit Karl Kraus ein Elementarereignis 
zugestoBen war, etwas vollig Einmaliges, wie es uns weder von unserer 
Erziehung, noch vom gesellschaAlichen Zustand her geboten wurde: eine 6ei 
gewahlte Instanz, die uns mit absoluten MaBstSben fiir Wert und Unwert 
versah, fur Wahrheit und Liige, fur Bemuhung und Schwindel.'^^ 

Torberg stellt in seinem Text die Frage was das eigentlich Jiidische an Karl Kraus sei 

und beantwortet sie mit dessen „Wortglaubigkeit"'^^. Fur den Juden bestehe die 

Schopfimg schlechthin aus dem Wort und das trafe auch auf Karl Kraus zu. Kraus 

habe es zwar nicht gewusst und nicht gewollt, aber er sei ein liberaler und an seine 

Zeit assimilierter Jude gewesen. Torberg schreibt Kraus damit die grundsatzlichen 

Merkmale eines judischen Intellektuellen zu. Ebenso urteilte auch Walter Benjamin, 

der Kraus' Verehrung der Gerechtigkeit in Form der deutschen Sprache als „echt 

judischen Salto mortale" sah.'^^ Nach Alix Brands Meinung entspringt Kraus' 

Ebd. S. 158. 

Ebd. S. 85. 

Ebd. S. 92. 

Vgl. Alix Brand. „Karl Kraus". In: Andreas B. Kilcher (Hg.). Mefz/g/- (/er 
Stuttgart/Weimar: Metzler, 2000. S. 343-349. Hier S. 345. 
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Auseinandersetzung mit Sprache und sein Verstandnis der Kritik als Sprachkritik 

eindeutig der jiidischen Tradition. 

Torbergs Deutung, die er theologisch herleitet, zeigt Kraus als iiberragenden 

jiidischen Publizisten. Die Widerspruche iiber das Judentum, die das gesamte Werk 

von Karl Kraus durchziehen, schatzt Torberg gering ein. Fiir ihn zahlen die 

herausragenden Eigenschaften des groBen Jonmalisten: die des Sprachbewahrers und 

Sprachkritikers judischer Pragung. Torbergs Eindruck von Karl Kraus reflektiert seine 

persOnliche Werteskala, die er an sein eigenes publizistisches Schaffen anlegte. Der 

korrekte Gebrauch der deutschen Sprache und das Bekenntnis zum Judentum waren 

wesentliche Bestandteile seiner Identitat. 

Auch in seinem Aufsatz „Er lebte und starb, wie er wollte" iiber die Briefe 

Joseph Roths arbeitet er aus den widerspriichlichen Positionen, die Roth iiber seine 

eigene konfessionelle Zugehorigkeit keimzeichnen, die des jiidischen Schriftstellers 

heraus. Torberg erkennt in Roths „katholisierenden Exkursen" „das wehmiitig-stolze 

Bewusstsein seiner jiidischen Herkunft"'^^. Torberg konstatiert, dass er sich 

wissentlich zu Tode getrunken habe, weil er iiber das Schicksal Osterreichs und der 

Juden verzweifelt war.'^' Einige Jahre spater erscheint Torbergs Essay iiber Roths 

gesammelte Werke. Hier geht er detaillierter auf Roths Selbstprasentation ein und 

wirft ihm eine „Zwielichtigkeit seiner jiidischen Haltung"'^^ vor. In seinem 

joumalistischen und literarischen Werk habe Roth in einer Weise geschrieben, die 

vermuten lasse, dass er ein „gebildeter, kenntnisreicher, humanistisch engagierter 

Niclgude"'^^ gewesen sei. Lediglich in seinen Briefbn habe er keinen Zweifel an 

seinem jiidischen Selbstverstandnis gelassen, diese seien aber private und nicht 

offentliche AuBerungen. GroGes Lob findet Torberg fur Roth, wenn er uber dessen 

Sprache reflektiert. In Roths Roman „Hiob" ahnele der sprachliche Stil dem der Bibel 

Vgl. ebd. 

Torberg, 1991. S. 137. 

Vgl. ebd. S. 136. 

'^^Ebd. S. 143. 

Ebd. 
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und der Prosa Franz Kafkas.'^'^ Torberg beschreibt, dass er von dieser Sprache 

„ergriffen" sei und benennt einen Satz aus dem Roman „Spinnennetz", der ihn an das 

12. Kapitel der Genesis erinnert/^^ Im Gegensatz dazu steht Torbergs Kritik an Roths 

nachgelassenem RomanAagment „PerleAer". Torberg halt Roth „stilistische 

Entgleisungen"'^^ vor, die sonst in dessen Werk nicht vorkamen und fuhrt auch 

„schlampige Wiederholungen und Duplizitaten"'^^ als Griinde dafiir an, warum er das 

Werk fur lediglich als Teil des Gesamtwerkes anerkennt, nicht aber als eigenstandige 

literarische Leistung. 

Torbergs Arbeiten iiber Roth zeigen, dass sowohl die jiidische Identitat eines 

SchriAstellers als auch dessen Sprachgebrauch fur Torberg die entscheidende Rolle 

spielte, wenn er sich mit der Person und dem Werk auseinandersetzte und wertete. 

In seinem Essay iiber Franz Werfel kommt Torberg zu einem sehr positiven 

Urteil iiber dessen literarische Qualitaten. Er geht soweit, Werfel als „echten 

Dichter"'^^ zu bezeichnen, die hochste Auszeichnung, die der Literaturkntiker 

vergibt. Torberg deHniert das Attribut als ein Wunder, als einer „der seiner 

unverkennbaren Gottesgabe so voll ist, dass ihm nichts andres iibrig bleibt als zu 

dichten, nur das und sonst n i c h t s . D a s Bild des von Eingebungen beseelten 

Kiinstlers wird hier beschworen. Wiederholt verweist Torberg auf religiose 

Zusammenhange, so habe Werfel „seine poetische Begabung zeitlebens als 

Gottesgeschenk empfimden"'^^. Torberg, der eng mit Werfel be&eundet gewesen war, 

sieht in ihm einen von Natur aus schoplbrischen Menschen mit dem Drang zu dichten. 

Besonders weist Torberg auf die Gedichte Werfels hin und lobt dessen lyrischen 

Ausdruck. In seinen literaturkritischen Betrachtungen wahlt Torberg selbst poetische 

Worte der Beschreibung: „freilich blieb es doch immer das Gedicht, wo er sich am 

tielsten beheimatet wusste, am nachsten und nacktesten der Gnade seines Schopfers 

'^Vgl. ebd. S. 140. 

VgI.ebd. S. 139. 

'^Ebd. S. 148. 

Ebd. 

'^Ebd. S. 168. 

'^^Ebd. S. 169. 

'^°Ebd. S. 170. 
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und dem Geheimnis seiner Schopfung iiberstellt: also dem Wort, welches am Anfang 

war Torbergs religiose Einstellung pragt deutlich sein Urteil als 

Literaturkritiker. 

Ebd. S. 172. 
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j . " 

Wie in dieser Arbeit dargelegt, thematisiert Friedrich Torberg haufig seine eigene 

Person in nichtGktionalen Texten; dazu zahlen Briefe, das Werktagebuch zum Roman 

voM Trz/M^erg, der Essay „Nachruf zu Lebzeiten" sowie Gktive Interviews. In 

der vorliegenden Untersuchung steht die Frage im Vordergrund, auf welche Weise 

und mit welcher Absicht Torberg versuchte, eine Identitat textlich zu vermittein und 

ob er dabei erfolgreich war. 

Dazu habe ich in einzelnen Kapiteln die wesentlichen Teilidentitaten und 

Identitatskonstruktionen Torbergs herausgearbeitet. Die Ergebnisse bringe ich im 

Folgenden in einen Zusammenhang und untersuche, inwiefem die Konstruktion von 

Identitaten, wie sie Torberg als Jude, als politisch aktiver Journalist und als 

Schriftsteller aufbaut, in einem stimmigen Gesamtkonstrukt aufjgehen. Die Frage ist, 

wie die einzelnen Identitaten zusammenwirken und welche Bedeutung ihnen jeweils 

in Torbergs Biografie zukommt. Dabei spielen Identitatskonflikte und daraus 

resultierende Konsequenzen eine wichtige Rolle. Insbesondere werden Konstanten 

und Briiche betrachtet, die fur Torbergs Lebensgeschichte pragend wirkten. Das heiBt, 

ich werde prufen, ob es Gemeinsamkeiten gibt, die sich durch alle Bereiche seines 

Lebens Ziehen und auf welche Weise Widerspriiche auAreten. Die Textgrundlage der 

vorangegangenen Analysen und dieses Kapitels sind sowohl nichtflktionale Texte 

Torbergs als auch Fremdaussagen iiber Torberg in Interviews und Briefen, um 

Unterschiede zwischen der Eigen- und Fremdwahmehmung zu identifizieren. In der 

Verschiedenheit dieser AuBerungen spiegelt sich die Komplexitat, die eine Identitat 

naturgemaB charakterisiert. Torberg ist eine Personlichkeit, die sich intensiv um ein 

positives Bild von sich in der Offentlichkeit bemuht. Folgende Fragen sollen dazu 
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beantwortet werden: Gelingt es ihm, seine Identitatskonstruktionen mit dem 

tatsachlichen Leben in ein Verhaltnis zu bringen, so dass er authentisch wirkt? Woher 

nimmt Torberg den Entwurf fiir seine Identitatsentwiirfe, welches Ideal liegt seinen 

Vorstellungen zugrunde? Gegen welche herrschenden Diskurse muss sich Torberg in 

seinem Leben positionieren? SchlieBlich untemehme ich den Versuch einer 

Bilanzierung und hinterlrage, ob Torbergs Suche nach einer gelungenen Identitat 

erfblgreich war. 

Identit&t wird in dieser Arbeit, wie bereits in Kapitel 1 ausgefuhrt, nicht im 

essentialistischen Sinne verstanden. Vielmehr fblge ich dem diskursiven Modell der 

Identitatsproduktion, das Identitat nicht als einen Kem, sondem als Prozess begreiA. 

Dieser Prozess schlieAt Veranderungen, die naturgemai) in jedem Leben auftreten, mit 

ein. Er hangt auBerdem vom jeweiligen Kontext ab, in dem sich ein Mensch befindet 

und mit dem er sich auseinandersetzen muss. 

Im Verlauf der Identitatsbildung entstehen Teilidentitaten, wie sie fur 

Torbergs Identitat in den vorangegangenen Kapiteln herausgearbeitet wurden.' 

Welche Bedeutung den einzelnen Lebensbereichen zu unterschiedlichen Zeitpunkten 

zukommt, untersuche ich nachiblgend. Torbergs Konstruktionsarbeit soli dabei 

nachvollzogen werden, auch im Hinblick auf widerspruchliche und unglaubwiirdige 

Aspekte. 

Torbergs Teilidentitaten 

Torberg konzentriert sich in Aussagen iiber seine Person vor allem auf seinen Beruf 

als SchrifCsteller und in diesem Kontext auf sein Jiidischsein. So vollzieht er mit der 

Erklarung: „Ich bin ein jiidisch-deutscher Schriftsteller, d.h. ein in deutscher Sprache 

schreibender Jude."^ eine biografische Darstellung, die als Kemnarration iiber seine 

Identitat gelten kann. Heiner Keupp definiert diesen Begriff fblgendermaBen: 

' Die AuAeilung in Teilidentitaten dient als Heuristik zu einem Beschreibungsversuch von Torbergs 
Identitat. Eine chronologische Beschreibung erscheint im Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit 
nicht sinnvoll, weil davon ausgegangen wird, dass es lineare Lebenslaufe nicht gibt. 

^ Friedrich Torberg an Max Brod, 15,03.1955, Nachlass Torberg, Handschriftensammlung der Stadt-
und Landesbibliothek Wien. 
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Bei den Kemnarrationen handelt es sich nm jene Telle der Identitat, in denen 
das Subjekt einerseits fiir sich selbst „die Dinge auf den Punkt" zu bringen 
versucht, zum anderen um jene Narrationen, mit denen jemand versucht, dies 
anderen mitzuteilen/ 

Torberg legt die wesentlichen Faktoren fest, unter denen er gesehen werden will und 

vermittelt diese. Nach Keupp kann man bei einem solchen Vorgehen davon sprechen, 

dass er „Ideologie von sich selbst""^ verbreitet. Eine ausfuhrlichere Version dieser 

Selbstdeutung Torbergs entstand bei einer Umfrage unter Emigranten in den USA, in 

der er gefragt wurde, ob er sich als amerikanischer Schriftsteller fiihle: »Nein, als 

europaischer. Der Sprache nach: als deutscher. In Bezug auf Herkunft, Tradition und 

literarische Zugehorigkeit: als osterreichischer. Auf Grund der sitUichen Fundamente, 

denen ich verpflichtet bin: als jiidischer."^ Als sinnstiftende Eckpimkte der 

Kemnarration kombiniert Torberg zwei wesentliche Bereiche seiner Identitat, die eng 

miteinander verkniipft sind: seine HerkunA als osterreichischer Jnde imd seinen Beruf 

als SchriAsteller. Wie in Kapitel 2 iiber Torbergs jiidische Identitat ausfiihrlich 

dargelegt wurde, stammte er aus einem liberalen Eltemhaus, war bekennender Jude, 

fiihrte aber kein religioses Leben. Die jiidischen Gebote und Verbote waren ihm 

gelaufig, auch wenn er sie nicht einhielt. Mit der Bedeutung der Festtage und der 

damit verbundenen Rituale war er ebenialls vertraut, wie aus seiner Korrespondenz zu 

entnehmen ist. Trotz seines nicht religios gepragten Lebensstils, sah er in der Religion 

die Basis des Judentums. Wie er in einem Brief hervorhebt, konnte er sich „eine 

nationale Existenz des Judentums nur auf Grund seiner religiGsen vorstellen."^ Er 

sprach sich fur den Zionismus und gegen das Refbrmjudentum aus und verteidigte die 

Orthodoxie: 

Man muss, meine ich, seines Judentums sehr sicher sein, um es liberal 
auffassen zu diirfen. Und so sicher wird man als a priori liberaler Jude nur 
schwer und nur in Ausnahmsfallen. So sicher wird man entweder als 
Orthodoxer, oder, wie es doch wohl mein Fall gewesen ist, als Zionist.^ 

^Keupp, 1999. S.232. 

'^Ebd. 

^ ZMfcAer (NZZ), 08.12.96. 

^ Friedrich Torberg an Guggenheim vom 26.02.1949, Guggenheim Collection, Leo Baeck Institute 
New York. 

^ Friedrich Torberg an Guggenheim vom 20.03.1949, ebd. 
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Vehement lehnte er Juden ab, die den Antisemitismns als Existenzbeweis aiiKassen, 

und er grenzte sich auch gegen assimilierte Juden ab: „Es sind diese Judentypen, die 

eben lieber Deutsche, Tschechen oder Ungam sein mochten als Juden, die ich mit 

,Assimilanten' meine."^ In einem Essay aus dem Jahre 1968 „Das Philosemitische 

Missverstandnis" wendet er sich gegen Philosemitismus, iiber den er schreibt, dass er 

„im Grunde nichts anderes ist als ein Antisemitismus mit verkehrten Vorzeichen."^ 

David Axmann beschreibt Torberg als selbstsicheren Juden: „Torberg wusste, 

wer er war, und was er fuhlte, dachte und tat, war bestimmt von seinem sicheren 

Bewusstsein, Jude zu sein"/'^ Giinther Nenning bestatigt ebenfalls Torbergs stabiles 

Selbstbild: „Torberg war ganz judischer Jude, ganz daheim in der deutschen Sprache, 

daheimer nur noch in der hiervon ganzlich verschiedenen osterreichischen."^^ 

Durch Torbergs gesamtes schriftstellerisches Werk ziehen sich jiidische 

Themen. Er thematisierte und betonte sein Jiidischsein in zahlreichen Artikeln, Essays 

und Interviews. Er gestaltete so bewusst das Bild seiner judischen Identitat, er wollte 

als selbstbewusster und engagierter Jude gesehen werden und als solcher bekannt 

sein. Dies gelang ihm so sehr, dass er in den letzten Jahren als reprasentativer 

Vertreter des Judentums, er nannte es salopp „Jud vom Dienst", zu Diskussionsrunden 

und Seminaren geladen wurde. Er errang diese Publizitat nicht durch besondere 

Kenntnis der judischen Kultur, sondem, wie er selbst zugab, durch die Hervorhebung 

seines Jiidischseins. Damit konnte er sich im Nachkriegsosterreich als einer der 

wenigen zuruckgekehrten Juden eine besondere Stellung sichem. Nach seinem Tod 

bezeichnete Herbert Eisenreich ihn entsprechend als „sprachgewaltigen Kronzeugen 

judischen Selbstverstandnisses."^^ Die Wiener Israelitische Kultusgemeinde zeichnet 

Personen und Institutionen, die sich gegen nationalsozialistische Tendenzen und fUr 

'Ebd. 

^ Friedrich Torberg, 1988. S. 285. 

David Axmann. „Iwri anochi. Ich bin ein HebrSer. Friedrich Torbergs jUdisches Selbstverstandnis." 
In: (/W/.ocAe/M aba ErA/e// David Axmann (Hg.). Wien: Edition Atelier, 1988. S. 
149-158. Hier: S. 149. 

GUnther Nenning. „Mit einem kreisrundenGamsbart." In: D/eZgfY, Nr. 46, 10. 11.1989. 

Herbert Eisenreich. „Typisch judisch." In: Oer wo/- i'cAoM (/aj' ZW. Josef Strelka (Hg.). Wien: 
Langen-MUller, 1978. S. 27-49. Hier: S.28. 
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Demokratie einsetzen mit einer „Torberg-Medaille" aus.'^ Dies zeigt, dass Torbergs 

Offentlicbkeitsarbeit in Bezug auf sein Jiidischsein Erfblg hatte, obwohl er weder ein 

ofGzielles Amt ausiibte, noch ein religioses Leben fiihrte. 

Torbergs jiidische Identitat war eng mit seiner Identit&t als SchriAsteller 

verkniipA. Seine Feststellungen iiber seine Identitat als deutsch-jiidischer SchriAsteller 

klingen selbstbewusst und iiberzeugend, sie Gnden ihre Bestatigung in zaWreichen 

Aussagen iiber ihn. Insofbm deckt sich hier Torbergs Konstruktion einer Identitat mit 

der Einordnung seiner Biicher durch Andere. Ein wichtiges Thema in der fiktionalen 

Literatur deutsch-jiidischer SchriAsteller, so Helene Schruff^ war „von Anfang an die 

konfliktreiche Auseinandersetzung der Helden mit ihren verschiedenen Ausgangs-

und Zielidentit&ten."''^ Schruff zitiert Gershon Shaked, der als zentrales Kriterium fur 

die deutsch-jiidische Literatur bis 1933 das gemeinsame Thema der 

Identitatsverwirrung nennt: 

Im Allgemeinen ist die deutsch-jiidische Literatur eine der Identitatsflucht. Die 
Helden der deutsch-jiidischen Literatur werden wegen ihrer Identitat verfolgt, 
und in der Kegel lost die Erzahlung ihre Krise nicht. Der Konflikt zwischen 
verschiedenen Identitaten wie die Erfahrung des Identitatsverlustes machen 
das Erleben einer doppelten Identitat negativ und zerstorerisch/^ 

Torbergs schriAstellerische Arbeit entspricht weitgehend dieser Definition, im groBten 

Teil seines literarischen Werkes thematisiert er Aspekte und Konflikte jiidischen 

Lebens. Er steht damit inhaltlich in der Tradition deutschsprachiger jiidischer 

SchriAsteller, die konfliktreiche Auseinandersetzungen ibrer Helden mit ihren 

" Seit dem Tod von Frau Marietta Torberg im Jahre 2002, nennt die Israelitische Kultusgemeinde den 
von ihr gestiAeten Preis „Marietta und Friedrich Torberg-Medaille". Sie erlclSit ihn fblgendermaOen: 
„Die Mar/e/fo' wW fnWr/cA TbrAgrg-Mecfa/Y/e ehrt das Andenken an einen bedeutenden Schrifhteller, 
an einen groGen Humanisten und ebenso streitbaren wie gelegentlich umfehdeten KSmpkr gegen 
Nazismus und Kommunismus, gegen totalitare Ideologien. Sie dient auch Torbergs Vermachtnis, der 
Erinnerung an jene ermordete jUdische Welt, die das Gesicht dieser Stadt so entscheidend mitgeprSgt 
hat. Die Marietta und Friedrich-Torberg-Medaille wird verliehen an streitbare Geister, die sich filr eine 
ofkne, lebendige und lebhafte Demokratie in Osterreich eingesetzt haben, an PersOnlichkeiten, die 
gegen das Wiedererstehen des Gestem, gegen das Vergessen eingetreten sind". Information auf der 
Website der Israelitischen Kultusgemeinde anlasslich der Verleihung der Medaille an Dr. Alexander 
Potyka, 10. Juni 2003. http://www.ikg-wien.at/ 

"*SchrufF,2000. S.23. 

Gershon Shaked. „Die Macht der Identitat. Uber deutsche und amerikanische Literatur von Juden." 
In: ders. (Hg.) D/e MacAf (/er Ejfoy.y w A e r K O n i g s t e i n 1986. S. 129-S. 
229. Hier: 209 f. Zitiert nach Ebd. 

202 

http://www.ikg-wien.at/


verschiedenen Ausgangs- und Zielidentitaten darstellten. Allerdings erreichte er nie 

die Beriihmtheit der bekanntesten osterreichisch-jiidischen SchriAsteller, wie Joseph 

Roth, Stefan Zweig oder Arthur Schnitzler. 

Sowohl Torbergs iiktionale Texte als auch seine Selbstaussagen lassen 

erkennen, dass er sich aber trotzdem in der Nachiblge der osterreichisch-jiidischen 

Literatur dieser Epoche positioniert. 

Ein wichtiges Merkmal von Torbergs schriAstellerischer Identitat war sein 

Eingebundensein in das kulturelle Umfeld der Wiener Kaffeehauser. Das Kafleehaus 

stellte einen Ort liberalen kulturellen Lebens dar. Steven Beller schreibt dazu: 

The impression given of the clientele by contemporary reports is that it was 
predominantly Jewish. Milan Dubrovic, a young reporter at the time, himself 
not Jewish, claims that 80 per cent of the regulars around the intellectuals' 
Stammtische in the Cafe Herrenhof between the wars were Jewish.'^ 

Torberg selbst bezeichnete sich mit Stolz als „K.affeehausjiiden" und beklagte 

zeitlebens den Untergang dieser Kultur, in der er sich vervmrzelt sah. Mit seinen 

nostalgischen Anekdotenbanden D/g ZaMrg und D/g (/er Jb/gj'cA 

versuchte er der Welt der Kaffeehauser ein Denkmal zu setzen und wies dabei auf 

seine Rolle in diesem Kontext hin. Er positioniert sich in das Umfeld bekannter 

Kaffeehausliteraten, wobei er insbesondere seine BekanntschaA mit Karl Kraus 

hervorhebt. Damit erreichte er, dass sein Name bis heute mit der Wiener 

Kaffeehauskultur in Verbindung gebracht wird. Die Strategic ist die gleiche wie beim 

Schaffen seiner jiidischen Identitat, wo er sich selbst zum Experten iiber das 

osterreichische Judentum, dem „Jud vom Dienst" erklart: In diesem Kontext stilisiert 

er sich zum Kafkehausganger schlechthin. In beiden Fallen verweist er auf seinen 

besonderen Status des Letzten, der iiber eine vergangene Epoche berichten kann. 

Ein weiterer Aspekt von Torbergs Personlichkeit scheint im Gegensatz zu 

seiner Kaffeehausleidenschaft zu stehen: seine Begeisterung fur Sport. Torbergs 

sportliche Ambitionen sind ebenfalls eng mit seiner jiidischen Herkunfl verbunden. 

Sie gehen auf seinen Wunsch zuriick, dem antisemitischen Klischee vom 

bewegungsscheuen Juden entgegenzutreten. Er war seit seinem zwolAen Lebensjahr 

Steven Beller. F/eMMo anc/ Cambridge: Cambridge University Press, 1989. S. 
41. 
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Mitglied in jiidischen Sportclubs, seit 1920 in der Wiener „Hakoah", spater im Prager 

„Hagibor". Als Wasserballer erzielte Torberg dort auch auf intemationaler Ebene 

Erfolge. Er verarbeitete sein Interesse am Sport in literarischer Form, indem er 1935 

den Roman D/g schrieb, dem er einen hohen autobiograGschen Anteil 

zuwies/^ Robert Neumaim urteilte dariiber in einem Schreiben an Torberg: „0h weh, 

dachte ich, da will sich ein Kafleehausjiid als Sportier gebarden. Jetzt weil3 ich, dass 

Sie ein Sportier sind, der als Kaffeehausjud posiert."'^ Neumann benennt mit seinem 

spitzen Kommentar den Konflikt zwischen den Identitatsanteilen Torbergs als 

Sportier und Kafkehausganger. Er fblgt der Vorstellung, dass der Lebensstil eines 

Kaffeehausjuden nicht mit dem eines Sportlers zu vereinbaren sei. Torberg schreibt 

gegen dieses Vorurteil erfblgreich an und verbindet die unterschiedlichen 

Lebensbereiche in seiner Person. Er stellt den Zusammenhang fblgendermaBen her: 

„Das ist wichtig und besonders fiir mich, als alten KaHeehausliteraten, sehr 

bemerkenswert, dass nicht nur Literatur und Kultur im Kaffeehaus gemacht wurden, 

sondem auch FuBball."'^ Lutz Maurer bestatigt dies: „Von den Caf^s aus wurden die 

Clubs geleitet, in den Cafes wurden die Aufstellungen beraten, bekannt gegeben und 

kommentiert."^^ Allerdings bleibt die Tatsache unerwahnt, dass Literaten und Sportier 

in unterschiedlichen Kaffeehausem verkehrten. Torberg versucht, trotz dieser 

Ungereimtheit das vorgegebene Muster zu iiberwinden und sich die ungewohnliche 

individuelle Identitat des sportlichen Intellektuellen zu schaffen. Dies gelingt ihm 

mithilfe seines Romans sowie zahlreicher dfkntlicher Kommentare zu Themen des 

Sports in Osterreich, obwohl er selbst seine sportlichen Aktivitaten sehr fhih aufgab 

und bald nur noch als sportbegeistert, aber nicht mehr als sportlich gelten koimte. 

Posthum erschien die im amerikanischen Exil entstandene Novelle Der /(A 
Torberg setzt sich darin ebenfalls mit der Laufbahn eines Sportlers auseinander, der des 

altemden Jockeys Matteo, der noch einmal siegen mOchte und dabei sein Leben verliert. 

Robert Neumann, zitiert nach Lutz Maurer. „Friedrich Torberg und der Sport." In: Axmann, 1989. S. 
51-69. Hier: S. 61. 

Ebd. S. 62. 

Ebd. 
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Wahrend Torbergs Selbstaussagen iiber seine jiidische Identitat imd seine 

SchriAstelleridentitat stimmig sind, kollidiert seine SchriAstelleridentitat mit der des 

kulturpolitischen Joumalisten. 

Bereits als jimger Mann kornite er einen schriAstellerischen Erfblg mit dem 

S'cAwZer GerAer verbuchen. Danach arbeitete er hauptsachlich als Journalist unter 

anderem beim f mggr Durch die Flucht nach Amerika wurde seine 

joumalistische Karriere imterbrochen, er konnte allerdings im Exil schriAstellerisch 

tatig sein. Zu dieser Zeit entstanden Torbergs wichtigste Erz&hlimgen, die sich 

hauptsachlich mit Problemen jiidischer Existenz auseinandersetzten. 

Nach seiner Riickkehr aus Amerika beschaftigte sich Torberg jedoch lange 

Zeit nicht mit dem Schreiben literarischer Texte. In den im Kapitel 4 untersuchten 

Grrundaussagen iiber sich selbst blendet er die Lebensphasen, in denen er im 

Zweitberuf als Journalist arbeitete und diejenigen, in denen er ausschlieBlich als 

Herausgeber, Journalist und Ubersetzer tatig war, bewusst aus. Er stellt in alien 

Lebensphasen die Teilidentitat des SchriAstellers iiber die des Joumalisten, wobei dies 

nur teilweise der Wirklichkeit entsprach: Tatsachlich nahm seine joumalistische 

Tatigkeit in bestimmten Phasen seines Lebens einen breiteren Raum ein als sein 

schriftstellerisches Tun, er machte eine joumalistische Karriere und errang vor allem 

durch seine Herausgeberschaft des FORVM Bekanntheit. Seine realen Handlungen 

weichen hier deutlich von seinen Aussagen ab. Wie im Kapitel 4 ausfuhrlich dargelegt 

wurde, befand sich Torberg insbesondere in den funfziger und sechziger Jahren in 

standigem Konflikt mit der Vielzahl von Tatigkeitsbereichen, die er ausiibte. Die 

Problematik lag fur ihn darin, dass selbst seine berufliche Identitat in zahlreiche 

Teilidentitaten aufgespaltet war. In seinem „Nachruf zu Lebzeiten" verwies er auf 

diesen Identitatskonflikt und nennt ihn den „Funfspalt", „zwischen Romancier, 

Lyriker, Kritiker, Kulturpolitiker und Herausgeber"?' Diese Aussage ist Torbergs 

Strategic, mit dem Widerspruch zwischen seinem Identitatsentwurf und dem 

wirklichen Leben zurechtzukommen. Sein Biograf Tichy beurteilt diese 

Vielbeschaftigung eher negativ, er halt dazu fest: „Torberg war es bewusst, dass er 

sich verzettelt hatte, indem er seinen vielen Begabungen und Neigungen ziemlich 

21 Torberg, 1988. S. 14. 
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hemmungslos nachgegeben hatte."^^ Tichy bezieht sich hierbei auf die negative 

Kritik, die Torberg fur seinen Roman VOM rrfmAez-g einstecken musste. Der 

Biograf fiihrt die schlechte Beurteilung des Romans darauf zuriick, dass Torberg sich 

nicht ausschlieBlich mit dem Romanprojekt befasste, sondem nebenbei 

joumalistischen Verpflichtungen nachging. Es gab wahrend der Entstehungszeit keine 

klare Trennmig zwischen den Teilidentitaten, was fiir Torberg zum Konflikt fuhrte. 

Allerdings gab es kurze Phasen, in denen er sich nur dem Roman widmete. Da er in 

diesen Zeitabschnitten jedoch auch nicht die gewunschten Fortschritte erreichen 

konnte, kann man davon ausgehen, dass seine Aktivitatenvielfalt eher seinen 

Neigungen entsprach, als die von ihm ersehnte reine SchriAstellertatigkeit. Er befand 

sich in einem Konflikt zwischen Wirklichkeit und Wunschdenken. Diese 

Reibungspimkte hielt Torberg in seinem Arbeitsjoumal fest. 

Ofknsichdich wurde Torberg von seinen Mitmenschen in der 

Entstehungsperiode des voM rrf/MAgrg eher als Journalist denn als 

SchriAsteller gesehen. Sein Beharren auf seiner Wunschidentitat wirkt auf seine 

Umwelt unglaubwiirdig und wird ironisch kommentiert. Torberg selbst umschreibt die 

Eigenschaft, sich auf vielen Ebenen literarisch zu betatigen, mit seinem „Hang zur 

thematischen Dezentralisation."^^ Selbstironisch weist er, in der dritten Person iiber 

sich selbst resiimierend, auf die „immanenten Getahren seiner Vielseitigkeit''^'^ hin. 

Bei diesen Aussagen in seinem „Nachruf zu Lebzeiten" aus dem Jahre 1968 handelt 

es sich um autobiograHsche Rekonstruktionen. Torbergs Darstellung der Sachverhalte 

ist ein nachtragliches Konstrukt und das Ergebnis sprachlicher Gestaltung. Dabei 

begibt er sich mit seiner Aussage auf die Meta-Ebene, werm er sich kokettierend zur 

eigenen Person iiber die „Eitelkeit, die ihm zu eigen war und die er durch Selbstironie 

zu tamen suchte" auBert.̂ ^ Er nimmt einen scheinbar objektiven Standpunkt sich 

selbst gegeniiber ein und betrachtet sich von auDen. Mit dieser Strategic versucht er 

seiner Selbstdarstellung durch Distanzierung von der eigenen Person Objektivitat zu 

Frank Tichy. „Der Fdnfspalt." Nr. 23 vom 10.06.1988. S48-49. Hier: S. 48. 

^ Torberg, 1988. S. 18. 

'̂*Ebd. S. 17. 

^Ebd. S. 18. 
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verleihen. Problematische Stellen seiner Biografie, die dem intakten Bild seiner 

Person in der Offentlichkeit widersprechen, kann er so in sachlichem Stil glatten. 

Dazu zahit seine Neigung, sich auf unterschiedlichen beruflichen Gebieten 

gleichzeitig zn betatigen, die er in dem Essay iiber sich selbst rechtfertigt. Der Nntzen 

der MehrfachbeschaAigung liegt fiir Torberg darin, dass er auf diese Weise seine 

Moglichkeiten zur Machtausubung und Einflussnahme vervielfachen kann. 

Kultureller und politischer Kontext der Identitatsentwicklung 

Es stellt sich die Frage, in welchen kulturellen und politischen Kontexten Torbergs 

Identitatsbildung stattAnd und welche Ideale und vorgefertigte Muster seiner 

Identitatskonstruktion zugrunde liegen. Damit zusammenhangend ist zu klaren, 

welche konstanten Selbstbilder sich durch sein Leben ziehen und inwiefem er selbst 

diskursiver Macht ausgesetzt war. Wie Reinhard Sieder darlegt, existieren personale 

Identitaten nur durch Bezogenheit auf andere.̂ ^ Der Mensch nimmt sich selbst im 

Spiegel der anderen wahr und muss sich gegen aber auch in diesen herrschenden 

Diskursen positionieren.^^ Identitaten werden demnach im Zusammenhang mit 

Umwelt, Orten und Personen gebildet und stehen in einem sozialen und kulturellen 

Kontext. Keupp fiihrt dazu aus, dass eine standige Aushandlung zwischen Subjekt und 

sozialem und gesellschaftlichem Umfeld stattfindet.^^ 

In Torbergs Leben war dieses Umfeld nachhaltig gepragt von seiner jiidisch-

osterreichischen Herkunft. Zwar hatte er die Zeit der k.u.k.-Monarchic nur als Kind 

erlebt, seine Identitat beruhte aber auf der Literatur und dem geistigen Leben 

Osterreichs wahrend d e s S e i n e literarischen Vorbilder entstammen den 

Kreisen der Kafkehausliteraten, die er ausftihrlich in seinen Anekdotenbanden 

wurdigt. Torberg teilt diese Ansicht mit vielen seiner Zeitgenossen. So beschreibt sein 

Freund Milan Dubrovic das in dieser Epoche vorherrschende Lebensgefuhl 

Die Sieders AusfUhrungen zugrunde liegende Theorie der DifFerenz wurde bereits im Kapitel 1 naher 
erlautert im Zusammenhang mit der Identitatstheorie von Stuart Hall. 

Vgl. Reinhard Sieder, 2003. 

Keupp, 1999. S .24] . 
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enthusiastisch als „Stmimimg absoluter Sekuritat und einer wimderbaren 

Sorglosigkeit". Es sei allerdings einer Zeit des Umbruchs iind einer „Bewegimg ins 

Ungewisse" gewichen, einer „unaufhaltsam fbrtschreitenden Auflosung 

iiberkommener Werte und Ordnungen."^^ 

Die kurze Pause der „Goldenen Zwanzigeqahre" war in Wirklichkeit eine 
auRerst widerspmchsvolle Zeitspanne. Die oA zitierten glanzenden 
Hervorbringungen auf geistigem Gebiet waren in Osterreich von schweren 
Krisen, von Katastrophen und einem brutalen Biirgerkrieg begleitet. Davon 
hob sich das Caf^ Herrenhof mit seinen weltanschaulich oHenen und 
grundsatzlich tolerant gesinnten Besuchem nur scheinbar als Idylle ab.''° 

Im Gegensatz zu Dubrovie idealisiert Torberg diese Zeitspanne von der Auflosung der 

Habsburgermonarchie bis zur Machtergreifung durch die Nationalsozialisten. Seine 

Essays und Briefe, sein fiktionales Werk und insbesondere die 

Anekdotensammlungen D/g und Dze EfAen ZoMfg sind 

gepragt von einer Verklarung des alten Osterreichs der letzten Jahre der Monarchie 

bis zum so genannten Anschluss 1938. 

Die Welt der Kaffeehauser als Tre^unkt judischer Intellektueller steht im 

Mittelpunkt seiner nostalgischen Betrachtungen. Torberg baut daraus ein 

Identitatsschema, dem er sich zugehorig fiihlt und aus dem er seine 

Handlungsfahigkeit bezieht. Aus den regelmaBigen Sitzungen der Kiinstler und 

Literaten in der Institution Kaffeehaus leitet er fiir sich selbst ein Lebensmodell ab. 

Problematisch wird dieses Konzept, weil es eine in der Vergangenheit gescha@ene 

Realitat darstellt, die nicht ohne weiteres in die Gegenwart iibertragen werden kann. 

Seine Erkenntnis, dass es fiir diese Art des intellektuellen Austauschs keine 

Kontinuitat geben kann, fuhrt bei Torberg nicht zu einem Anpassungsprozess an 

veranderte Verhaltnisse, sondem zu einer bestandigen Retrospektive, die sich als roter 

Faden durch sein Leben zieht. Das Kaffeehaus wird von ihm nicht nur als 

LiteratentreGipunkt beschrieben, sondem zum Symbol der untergegangenen 

Habsburgermonarchie stilisiert, mit dem er dariiber hinaus ein verloren gegangenes 

Lebensgefuhl kennzeichnet. Torberg gloriGziert die Vergangenheit und sieht sich 

Vgl. Milan Dubrovic. Kgn/M/reMfg GejcA/cA/g. Berlin: Aufbau Verlag, 2001. S. 10. 

Ebd., S. 13. 
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selbst als Element dieser Zeit. Daraus erwachst zwangslaufig eine 

Riickwartsgewandtheit, die sein Bild in der Offentlichkeit deutlich pragt. So wird ihni 

im Kommentar zu einer Torberg-Dokumentation des ORF 1983 das Attribut „der 

letzte groBe Kaffeehausliterat" verliehen/^ Arthur Koestler nennt ihn ein „Unikiim", 

er sei der „letzte Mohikaner von der Donau - aus einem Altwien, das vielleicht nur in 

unserer Fantasie existierte."^^ Torberg arbeitet somit erfblgreich an der Etablierung 

eines Mythos, in dem er sich auch selbst einen Platz zuweist. Seine Umgebung nimmt 

ihn dann auch in diesem Zusammenhang wahr und lasst ihm entsprechende 

Aufmerksamkeit zukommen, obwohl er, wie auch Koestler andeutet, iibertreibt und 

idealisiert. 

Torbergs Riickwartsgewandtheit als Identitatsmerkmal 

Der Blick zuruck pragt Torbergs Wirken in alien seinen Arbeitsbereichen. So 

bezeichnet er sich als einen „konventionellen Dichter", dessen Werk „keinesfalls von 

modischen Schwankungen abhangig ist". Er sieht sich auBerdem „in einer vorwiegend 

dsterreichischen, von Namen wie Karl Kraus und Arthur Schnitzler bestimmten 

Tradition".Hier tritt Torbergs Orientierung an literarischen Vorbildem der 

Vergangenheit und der Wunsch, an deren Tradition anzuknupfen, deutlich hervor. 

Reich-Ranicki wertet diese Tendenz ab, urteilt aber insgesamt positiv iiber Torberg 

als Autor: 

Keine Hohepunkte (es sei denn der fruhe Schiiler Gerber), kein geschlossenes 
Oeuvre, das die in den sechziger Jahren erfblgte Ausgabe der Gesammelten 
Werke legitimiert hatte, kein nennenswerter Beitrag zu den Bemiihungen der 

" ORF, ProgrammankUndigung zur Produktion der Dokumentation „Lacheln ist das Erbteil meines 
Stammes", Wien, 11.08.1983. 

"^Arthur Koestler. „Der letzte Mohikaner." In: Strelka, 1978. S. 124-126. Hier: S. 126. 

Marcel Reich-Ranicki beurteiit Torbergs Identitatskonstruktion als Wiener ebenfalls kritisch: „Und 
mag er in Wien geboren sein und auch heute dort leben - er gehOrt doch zu jenen Heimatlosen, deren 
einzige wirkliche Heimat der Geist ist." In: Marcel Reich-Ranicki. „Eine auBergewOhnliche 
Institution." In: Ebd. S. 187-194. Hier: S. 187. 

Torberg zitiert in: Joseph McVeigh: KergoMgeMAezYaAgwo/ffgwMgakf 
Wien: BraumUller, 1988. S. 130. 
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modemen Literatur urn neue Wege mid Ausdrucksmittel. Und doch: Welch ein 
Mann, welch ein Literati 

Der Kritiker wirft Torberg insbesondere vor, ein zu traditioneller Erzahler zu sein: 

Natiirlich kennt er die Wege und Irrwege der modemen europSischen und 
amerikanischen Prosa. Aber in seiner eigenen schriAstellerischen Praxis hat er 
sich um die ErrungenschaAen der bahnbrechenden Epiker unseres 
Jahrhunderts in der Kegel nicht gekiimmert/^ 

Den Roman voM Trz/MAgrg hielt Reich-Ranicki unter anderem aus diesem 

Grunde fur misslungen/^ 

Torberg reflektierte uber seine Vorstellungen von Dichtung unter anderem in 

einem Briefwechsel mit Hermaim Broch, den er in den vierziger Jahren fuhrte. Broch 

wendet sich in einem Schreiben entschieden gegen das „Geschichtel-Erzahlen", er 

will es Torberg „vermiesen", Romane zu schreiben. An der gleichen Stelle bezeichnet 

Broch die Literatur seiner Zeit generell als „bloBes Geschichtel-Erzahlen" und fordert 

neue, abstrakte Darstellungsmittel: „Denn ein Literaturbetrieb, der ohne Rucksicht auf 

das Weltgrauen einfach in seinen alten Bahnen weiterwurschtelt, weil der Mensch 

schreiben und nebenbei Biicher verkaufen will Betrieb zum Kitsch 

fiihren."^^ Die Diskussion mit Broch und die damit verbundene Auseinandersetzung 

mit modemen literarischen Ausdrucksfbrmen stellt fur Torberg keine Anregung dar. 

Er leistete Brochs Uberlegungen nicht Folge, weil sein Idealbild eines Schriftstellers 

in der Vergangenheit liegt. Er behielt deshalb seinen konservativen Erzahlstil und 

auch seinen Hang zum Anekdotischen bei. Fiir beides wurde er, vor allem von Marcel 

Reich-Ranicki, haufig kritisiert. 

Torbergs Riickwartsgewandtheit offenbarte sich auch in seinem Wirken 

irmerhalb des PEN Clubs. Als Vorstandsmitglied des osterreichischen PEN entsprach 

Torberg mit seinen konservativen Ansichten der generellen Linie der Vereinigung in 

Marcel Reich-Ranicki. (/Aer Z.zYg/'arwr. MUnchen: dtv, 1993. S. 
120. 

Reich-Ranicki, 1978. S. 193-194. 

Reich-Ranicki schreibt in seiner 5'^^fW-Kritik: „Sicher bin ich nur, dass ein solcher historischer 
Roman misslingen muss, wenn der Autor sSmtliche ErrungenschaAen der modemen Literatur auf so 
groGzUgige wie entwaflhende Weise ignoriert wie Torberg." In: Reich-Ranicki, 1972. 
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den sechziger und siebziger Jahren. Klaus Amann schreibt iiber den PEN Club in 

dieser Zeit: 

Vor allem die sich abzeichnende Unfahigkeit des P.E.N., die junge Generation 
osterreichischer Autoren anzusprechen und zu integrieren, verlieh ihm in den 
Augen mancher Beobachter nach und nach den Charakter eines Leitfbssils, 
das, etwa nach dem Urteil der „Grazer Autorenversammlung'% den Blick eher 
auf die Literatur der Zwischenkriegszeit lenkte als auf die Literatur der 
Zweiten Republik/^ 

Die starre Haltung des PEN Clubs provozierte die junge SchriAstellergeneration zu 

einer Stellungnahme. So fbrderte die Grazer Autorengruppe eine Reorganisation des 

Clubs, da sie die junge Literatur Osterreichs dort nicht reprasentiert sah. Ernst Jandl, 

der eine „Anti-PEN-Erklarung" verfasst hatte, reagierte scharf auf die elitare Haltung 

des PEN: „Ich bezeichne den so genannten osterreichischen PEN Club in seiner 

gegenwartigen Zusammensetzung als eine Schande fur den intemationalen PEN Club 

und als eine Schande fur Osterreich.'"^ Franz Schuh sieht Torberg als einen typischen 

Reprasentanten dieser Politik: 

Ich glaube, Friedrich Torberg, viel weniger permissiv als Hans Weigel, war 
die zentrale Gestalt einer offiziosen osterreichischen, von den westlichen 
Demokratien und ihrem kiinstlerischen Anarchismus abgekoppelten Kultur. 
Eines ihrer Kennzeichen war die Harmonie zwischen den Machteliten und 
denen, die im engen osterreichischen Leben als Kiinstler anerkannt worden 
sind. Eines ihrer Zentren war ein Club, nam!ich der PEN-Club, und es ist 
typisch, dass es trotz der Bemiihungen der Generalsekretarin Dorothea 
Zeemann nicht moglich war, Autoren der Wiener Gruppe aufzunehmen, selbst 

Hermann Broch an Friedrich Torberg. In: P. M. LUtzeler (Hg.). //er/MaMM 
Band 13/2 Briefe. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1981. S. 321. 

Klaus Amann. f . & M Wien: Hermann BOhlaus Nachfblger, 1984. S. 138. 

Zitiert nach: „Kleine Dokumentation zur Grazer PEN-Aflhire". Nachlass Torberg, 
Handschriftensammlung der Stadt- und Landesbibliothek Wien. 

Wie Amann herausstellt, wurde die literarische Avantgarde Osterreichs zwar ausgeschlossen, das 
Verhalten des PEN-Clubs gegeniiber Autoren, die dem Nationalsozialismus nahegestanden hatten, war 
dagegen sehr inkonsequent. Es gab wiederholt Aufhahmen solcher SchriAsteller in den Club. In diesem 
Zusammenhang ware es von Interesse festzustellen, welche Auffassung Torberg zu dieser 
Personalpolitik vertrat und wie er sich gegenuber diesem Personenkreis verhielt. In dem von mir 
untersuchten Material lassen sich jedoch an keiner Stelle Kommentare Torbergs zu diesem Thema 
finden. 
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zu emer Zeit, als diese langst schon im deutschen Literaturbetneb anerkaimt 
40 waren. 

Torberg arbeitete im PEN nicht nur gegen die literarische Avantgarde, er fand dort 

auch ein Forum, um seine antikommimistische Haltimg umzusetzen. Eine solche 

Einstellung sei, so Klaus Amami, symptomatisch fur die damalige Zeit gewesen, es 

sei sogar im osterreichischen Nationalrat daruber diskutiert worden, wie man 

kulturelle und wissenschaAliche Verb^de von Kommimisten „saubem" kOnne/^ 

Torberg fand im Club ein Betatigungsfbld fiir das Ausleben seiner politischen 

Uberzeugung und Unterstiitzung durch prominente Mitstreiter, wie Hans Weigel. 

AuBerdem koimte Torberg in dieser Umgebung Macht ausiiben. Gegen die 

Kandidatur von Hilde Spiel um das Amt des Prasidenten setzte er sich vehement und 

mit Erfblg ein.'̂ ^ Wie im vorangegangenen Kapitel bereits erlautert, wurzelte Torbergs 

feindliche Gesinnung gegeniiber Spiel in seiner Uberzeugimg, dass sie eine 

Mitlaufbrin des Kommunismus gewesen sei. Des Weiteren pladierte sie fiir inhaltliche 

Refbrmen des Clubs, wie der Of&ung der Vereinigung fiir junge Literaten, die 

Torberg nicht goutierte. 

Eine andere Domane Torbergs, in der er seinen Konservatismus ausiibte, war 

das Theater. Er konnte als Theaterkritiker fiir verschiedene Zeitungen, aber vor allem 

als Theaterberater des Theaters in der Josefstadt seine Ablehnung gegeniiber 

modemer Literatur demonstrieren. Hans Weigel bezeichnete ihn deshalb als 

„sturmerprobten Paladin des Theaterkonservatismus.""^^ Torberg ubte gezielt Macht 

aus, indem er sich fur den Ausschluss modemer Autoren vom Theaterbetrieb 

einsetzte. Ein Journalist beschrieb Torbergs Wirken fblgendermaGen: „Als eines 

seiner Ziele sieht er jedoch an, von ihm als ,Protokollschmarotzer' bezeichneten 

Franz Schuh. „Beschreibung eines Wunsches. Die Grazer Autorenversammlung als Paradigma eines 
SchriAstellervereins der siebziger Jahre." In: Band 49/50. 
Wien: Osterreichischer Bundesverlag, 1987. S. 16-34. Hier: S. 24. 

Vgl. Amann, 1984. S. 127. 

Dass er selbst sich nicht um das PrSsidentenamt bemUhte, l(8nnte, so Roman RoCek, daran gelegen 
haben, dass diese Amtstrager Osterreichische StaatsbUrger sein mussten und Torberg einen 
amerikanischen Pass besaB. Vgl. Roman Ro6ek. G/awz wW f.E.TV. e/Mej 
//YerafMcAeM Wien: BOhlau, 2000. S. 453. 

Anonym. Wien, 07.05.1972. 
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Autoren, womit er offenbar fbrtschrittliche Stiickescbreiber wie Peter Weiss und 

Heiner Kipphardt meint, den Weg zum Theater zu verwehren."'^ Zusammen mit Ernst 

Haeusserman gestaltete Torberg die TheaterlandschafI: in dieser Zeit, wobei der so 

genannte „Brecht-Boykott", der Ausschluss von Stucken Bertolt Brechts von 

osterreichischen Biibnen vielfach als paradigmatisch gait. Seine Vorgehensweise war 

umstritten imd stieA haufig auf Kritik, entsprach aber im Wesentlichen den 

konservativen Theaterkonzepten dieser Zeit. 

SchlieBlicb nutzte Torberg seine Tatigkeit als Herausgeber des FORVM, um 

seine riickw&rtsgewandten Literaturvorstellungen zu publizieren. Auch in seiner 

Eigenscbaft als Theaterkritiker des FORVM lehnte er modeme Stiicke, in erster Linie 

aus politischen, aber auch aus asthetischen Griinden ab.'̂ ^ Insgesamt gibt es im 

FORVM keine Hinweise auf die osterreichische Literatur der Gegenwart.''^ Aime-

Marie Corbin erklart dies so: „FORVM tritt in die FuBstapfen von Karl Kraus, der der 

Avant-Garde abgeneigt war, und scheint fast die Gesamtheit der zeitgenossischen 

SchriAsteller und Dichter abzulehnen."'^^ Mit dem Ignorieren modemer Literatur ging 

die Konzentration auf altere Werke einher. So wurden Komodien des 18. und 19. 

Jahrhunderts von Autoren wie Josef Anton Stanitzky und Ferdinand Raimund als 

speziGsch osterreichisch aufgefasst. Dichter der Vergangenheit wie Franz Grillparzer 

wurden im FORVM als Vorbilder angefiihrt, ebenso wie Franz Kafka, ein Autor der 

Modeme, der aufgmnd seiner NShe zu Osterreich in dieses Weltbild passte.'*^ Torberg 

gestaltete damit einen Kanon, der wie Karl Miiller es beschreibt, zu „einer Art 

Literaturgeschichtsschreibung" fiihrte, „die die in den funfziger Jahren in breiten 

Anonym. Klagenfurt, 28.02.1978. 

So hatte Torberg in der Aprilnummer des FOR.VM von 1964 ein Schauspiel von Michael Parent auf 
seine politischen Motive hin untersucht und festgestellt, dass es „unter dem Vorwand, das 
Atomproblem zu behandein, anti-amerikanische und antiwestliche Propaganda betreibt". Vgl. 
FORVM, Jahrgang 11, 1964, Heft 4. S.146-147. 

'*^Vgl. Anne-Marie Corbin. „Die Osterreichische Identitat in Friedrich Torbergs FORVM." In: 
MWAfYerafMr. Jahrgang 46, 2002, Heft 1. S. 2-16. Hier: S. 4. 

Ebd., S. 5. Zitiertnach FORVM 1957, HeA27, S. 104. 

Vgl. ebd., S. 6-7. 
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Kreisen giiltigen Vorstellungen von guter und osterreichischer Literatur 

reproduziert."'*^ 

Torberg lieB vor allem Herzmanovsky-Orlando erhohte AuAnerksamkeit 

zukommen, dessen Werke er 1963, stark iiberarbeitet, herausgab. Der Dichter, der in 

der Schweizer ZeitschriA (Fe/Ai'ocAe als „das letzte Genie barocken osterreichischen 

Himiors"^^ bezeichnet wurde, passte mit seinem Entwurf des Phantasiestaates 

Tarockanien, der fur Altdsterreich steht, hervorragend in das literarische Konzept des 

FORVM/' Herzmanovsky-Orlandos Vision eines operettenhaAen Osterreich der 

Kaiserzeit entsprach grundsatzlich Torbergs Neigimg, sich eine glorifizierte 

Vergangenheit auszumalen. Tarockanien bot die Projektionsflache fiir eine 

Wunschvorstellung Osterreichs, die die grausame Realitat der jiingsten Geschichte 

vergessen lieB. 

Auf das von Ruth Beckermann thematisierte Problem dieser 

Riickwartsgewandtheit weist Corbin im Zusammenhang mit Torbergs Versnch bin, 

eine verschwundene Epoche wieder zu beleben, die »Welt vor dem Zweiten 

Weltkrieg, da Torberg noch in den Wiener KaHeehausem verkehrte"/^ ,JDas 

Vorgestem werde glorifiziert, dabei werde aber die Tatsache auBer Acht gelassen, 

dass diese Zeit zum Gestem, zur Nazizeit, fuhrte."^^ Tatsachlich liegt auch in der 

sentimentalen Riickschau Torbergs eine Verkennmig politischer und gesellschaAlicher 

Realitaten. Er nutzte im Rahmen des FORVM nicht die Moglichkeit, die 

Karl Mailer. „Die Bannung der Unordnung. Zur Kontinuitat Osterreichischer Literatur seit den 
dreiGiger Jahren." In: Friedrich Stadler (Hg.). Bgf/rage zwr 
oj/erre/cAMcAgM wW Wien/MUnchen: Verlag Jugend & Volk, 1988. 
S. 181-217. Hier: S. 181. Die von MUller angefUhrten „Autoren Osterreich-ideologischer Abgrenzung" 
entsprechen im wesentlichen den von Torberg im FORVM bevorzugten Autoren, wie Franz 
Grillparzer, Johann destroy, Ferdinand Raimund, Hugo von HofAnannsthal, Arthur Schnitzler, Joseph 
Roth, Rainer Maria Rilke, Franz Kafka, Hermann Broch, Robert Musil. 

Ebd. S. 5. 

Torberg betont ausdrtlcklich im FORVM, dass Herzmanovsky-Orlando als Erster, noch vor Musil 
mit Kakanien ein symbolisches Phantasiegebilde geschaffen hatte. Vgl. FORVM 1957, HeA 27, S. 104. 

Vgl. Corbin, 2002. S. 5. 

Beckermann Alhrt weiter aus: „Sie mythisieren ihre eigene Geschichte, klammern sich an die groBen 
Musiker und Dichter, die das jUdische Wien hervorgebracht hat, und vergessen die SchaAenseiten von 
Emanzipation und Assimilation. Sie phantasieren sich zurilck in das geschOnte Vorgestern, ohne sich 
klarzumachen, dass es das Vorgestem war, das zum Gestem der nationalsozialistischen Verfblgung 
filhrte." In: Ruth Beckermann. [/Mzwgg/zorfg. VwokM Moc/z Wien: LOcker Verlag, 
1989. S. 109. 
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Vergangenheit ideologiekritisch aufizuarbeiten, es ging ihm lediglich um die 

Wiederherstellimg der nach dem Zweiten Weltkrieg angeschlagenen osterreichischen 

Identitat, in der er auch seine eigene Identitat verarbeitete. Das Idealisieren der 

Erinnerung, das Torberg im FORVM betrieb, war erfblgreich, weil es dem Klima der 

Nachkriegsjahre in Osterreich entsprach. Wie auch Beckermaim ausfuhrt, ignorierte 

die Bevolkerung Osterreichs nach Moglichkeit die dramatischen Geschehnisse der 

jiingsten Geschichte, statt sich damit auseinanderzusetzen und sie zu verarbeiten/"* 

Eine wesentliche Phase der osterreicliischen Geschichte, die Torberg nicht 

thematisiert, ist die Zeit des Austroikschismus. Werm er, wie in Kapitel 2 bereits 

dargelegt, herausstellt, dass Osterreich „sieben Jahre von den insgesamt zwolfen des 

Tausendjahrigen Reichs abgekriegt hat", klammert er dabei die Tatsache aus, dass es 

zwei Diktaturen in Osterreich gab/^ Vor dem Anschluss, von 1933-1938, herrschte 

das austrofaschistische Regime, das als Wegbereiter fur die NS-Diktatur gilt/^ 

Torberg schien sich damit nicht auseinanderzusetzen und fblgte so der Tendenz in 

Osterreich, die Vergangenheit zu verdrangen und den Faschismus als ein vom 

Ausland aufgezwungenes Problem zu betrachten, statt den Anteil Osterreichs daran zu 

realisieren. 

Vgl. Ebd. 

55 In: A.E.I.O.U. S. 88. Im gleichen Aufsatz schreibt Torberg in diesem Kontext von einem „peinlichen 
und schmerzhaft gescheiterten Umfaller ins GroGdeutsche". Ebd. S. 90. Er verharmlost damit den 
Faschismus im eigenen Land und trSgt zur VerdrSngung der Vergangenheit in Osterreich bei. 

Ein Unterschied zu anderen LSndern (Deutschland, Italien) ist, dass in Osterreich die Beseitigung der 
Demokratie nicht durch eine faschistische Massenbewegung eriblgte. In Osterreich ist dies vor allem 
ein Resultat des Faschisierungsprozesses innerhalb der Christlichsozialen Partei. Mit seinem 
autoritMren K.urs, der vom faschistischen Italien unterstUtzt wurde, und dem AbdrSngen der 
Sozialdemokratie in die Illegalitat, ebnete Bundeskanzler DollfuD der nationalsozialistischen 
Machtergreifimg in Osterreich den Weg. Vgl. Waschek, 1996. S. 75. 

Die Austrofaschisten versuchten eine neue Osterreichische Identitat zu entwickeln als Gegenprogramm 
zum Nationalsozialismus. Nostalgische Blicke zurUck in die gute alte Kaiserzeit, als Osterreich noch 
eine politische GroBmacht war, sollten dazu beitragen ein positives Osterreichisches Selbstbild zu 
scha%n. Vgl. IntemetzeitschriA z/rWar www.literaturhaus.at vom 06.12.2002 Es handelt sich hier um 
die Strategic der Vergangenheitsidealisierung, die auch nach dem Zweiten Weltkrieg in Osterreich 
vorherrschte. 
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Torbergs Umgang mit Macht 

In der Position, die Torberg als Journalist und Kulturkritiker beanspruchte, spielt die 

Dimension der Machtausiibung eine entscheidende Rolle. Vor allem in der Zeit nach 

dem Exil lasst sich von seinem Handeln der Wunsch nach einer gesicherten Existenz 

und gleichzeitig das Streben nach politischer Einflussnahme ablesen. In seiner 

EigenschaA als Herausgeber des FORVM versuchte er so, die Inhalte des Magazins 

allein zu bestimmen, was zu erheblichen Konflikten mit der Zentrale des 

ywr Frg/Agzf (fg;- fuhrte. Torberg strebte eine Abgrenzung seiner ZeitschriA 

von den iibrigen Kongresspublikationen an, er wollte selbst bestimmen, auf welche 

Weise die politischen Ziele der Organisation in Osterreich umgesetzt wurden. Eine 

Strategic hierbei war die Ausgrenzung bestimmter Personen und Gruppen, die nicht 

seinen kulturpolitischen Vorstellungen entsprachen. So wurden im FORVM die 

Vertreter der osterreichischen Gegenwartsliteratur nicht beachtet und damit vom 

kulturpolitischen Diskurs ausgeschlossen. Torberg realisierte stattdessen sein 

antikommunistisches Konzept, indem er in seinem Magazin Kampagnen gegen dem 

Kommunismus nahe stehende Personen startete, einschlieBlich solchen, die er dafur 

hielt. Er bot in seiner ZeitschriA ein Forum fur Diskussionen, zum Beispiel einer von 

Alexander Lemet-Holenia begonnenen Debatte, in der der SchriAsteller sich gegen 

die Gegenwart von Kommunisten im Direktorium der Salzburger Festspiele auflehnte 

und diese fur den Mangel an Erfblg verantwortlich machte/^ Eine Erklarung fur 

Torbergs extreme Intoleranz gegenuber dem Kommunismus liegt vermutlich im 

historisch-politischen Kontext seiner Biografie. Er war in der Zwischenkriegszeit in 

Wien und Prag mit politischen Veranderungen und Umbriichen kon&ontiert. Zum 

einen war dies das Aufkommen des Austrofaschismus und des Nationalsozialismus 

und zum anderen die Machtkampfe innerhalb der kommunistischen Partei, die in der 

Tschechoslowakei zu einem Wechsel von einem national-tschechischen Kurs auf die 

stalinistische Moskau-Linie fiihrten. Die Erfahrungen mit den verschiedenen 

Auspragungen eines diktatorischen Systems, die fur Dm beide „Totalitarismus" 

^^Vgl.Corbin, 2002. S. 13. 

216 



bedeuteten, diirften seine politische Einstellimg nachhaltig gepragt und den 

Grundstein fiir seine spatere kompromisslose Haltung wahrend des Kalten Krieges 

gebildet haben/^ Allerdings erklart dies nicht die andauemde Aggressivitat, mit der er 

seine eigenen politischen Angriffe fuhrte. Er gait als „osterreichischer McCarthy" und 

ihm wurde von Robert Neumann nachgesagt, dass er „schon zum Fruhstiick einen 

Kommunisten verzehre."^^ Marcel Reich-Ranicki hingegen sieht in Torbergs 

extremem Verhalten ironischerweise sogar ein Anzeichen fbr eine Sympathie mit der 

Linken, weil er sich standig mit ihr auseinandersetzt: 

Da Torberg den Ruf eines professionellen und permanenten 
Kommunisten&essers hat, gilt er auch fur rechts und reaktionar. Aber auf mich 
macht er eher den Eindruck eines typischen Linksintellektuellen, der sich auf 
dem rechten Fliigel niedergelassen hat, weil er dort die wiirdigsten und 
intelligentesten Gegner haben konnte: die Linken. Zum Fnihstiick einen 
Kommunisten? Unsinn. Zum Fruhstiick liest er heimlich und genieGerisch, mit 
einer Trane im linken Auge, Brechts Exilgedichte.^^ 

Franz Schuh halt Torbergs Angst vor sich ausbreitenden Totalitarismen fiir legitim, 

sieht aber gleichzeitig das Problem seines iibertriebenen Engagements: „Wie alle 

Kampfer guten Gewissens war er selber ganz auAerstande, jenen Punkt zu erkennen, 

an dem die Besorgnis in Paranoia und der Rettungsversuch in Repression 

umschlagt."^' Tatsachlich war Torbergs gesamtes publizistisches Schaffen im 

Rahmen des FORVM so von seiner politischen Uberzeugung gepragt, dass man von 

einer Fixierung sprechen kann. Das AusmaG dieser Besessenheit lasst sich an seinem 

kompromisslosen Vorgehen gegeniiber Personen, die anderer Auffassung waren, 

ablesen. 

Klaus Amann beschreibt diese „Totalitarismustheorie, derzufolge Kommunismus und Faschismus in 
eins zu setzen waren", als ideologische Wa% des Kalten Krieges in Osterreich. An die Stelle des 
Nationalsozialismus sei, so Amann, „bruchlos der Kommunismus, bzw. ,Links&schismus' gesetzt 
worden." Das Problematische daran war vor allem, dass der Austausch der Feindbilder ftir vieie 
„Ehema)ige" IdentifikationsmOglichkeiten geboten habe. Vgi. Amann, 1984. S. 124. 

Wie in Kapitel 2 bereits dargestellt wurde, erweist sich heute der Gebrauch des Begriffes 
„Totalitarismus" aufgrund des polemischen Missbrauchs und der ungerechtfbrtigten Gleichsetzung von 
Kommunisten mit Faschisten grundsStzlich als schwierig. 
59 Ebd. 

^ Marcel Reich-Ranicki in: Strelka, 1978. S. 187. 

Franz Schuh in: yi//- Offerre/cAAwWe, 1987. S. 24. 
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Torbergs Machtausiibung, die sich in der eigenen Abgrenzimg und der 

Ausgrenzung anderer zeigt, ging einher mit einer deutlichen Selbstinszenierung und 

damit der Sicherung von Aufmerksamkeit. Er verschafAe sich mit seinem Beharren 

auf seinen Werten und Vorstellungen bei einigen Zeitgenossen den Ruf der 

Originalitat und Einzigartigkeit. Auf seine Angriffe verwandte er groBe Energie und 

Sorgfalt. In der osterreichischen Tageszeitung wurde er deshalb wie folgt 

beschrieben: , ^ i t Charme servierte Watschen: Von Friedrich Torberg geohrfeigt zu 

werden, muss ein Vergniigen sein. Er tut es mit soviel Charme und Witz und 

Einfuhlung. Torberg ist ein Raufbold mit Sinn fur Form und Pointe."^^ Seine Witwe 

Marietta Torberg bestatigte in einem Interview Torbergs Streitlust: „Torberg v̂ ar kein 

besonnener Mann, er hat wild um sich geschlagen."^^ 

Wie sein Biograf Tichy ausliihrt, bezeichnete Torberg sich selbst als 

,yHexeiyager, Kalter Krieger, Wall-Street-Agent" und arbeitete damit am eigenen Ruf 

des aggressiven Kommunisteiy&gers. Als Alfred Kolleritsch ihn allerdings in den 

Grazer als „CIA-Schutzling" bezeichnete, reagierte er empGndlich und 

verklagte den SchriAsteller. Die von Kolleritschs Anwalt erstellte 

Verteidigungsschrift enthalt eine positiv fbrmulierte Charakterisierung Torbergs, die 

dessen Verhaltensmuster im Streitfall auf den Punkt bringt: 

Der Herr Privatanklager Professor Friedrich Torberg ist ein sehr streitbarer 
Journalist mit spitzen Formulierungen und einer sehr gewandten Feder. Er 
stiirzt sich sehr oft in das Gewimmel joumalistischer und politischer 
Auseinandersetzungen und bei solchen Auseinandersetzungen wird er sehr oft 
aggressiv, was sicherlich seinem Temperament und seinen Fahigkeiten 
entspricht, wobei dies kein Vorwurf^ sondem eher eine Anerkennung seiner 
Fahigkeiten sein soll.̂ "̂  

Bei der Betrachtung von Torbergs Vorgehensweise wahrend dieser Aktion lasst sich 

Torbergs Engagement, verbunden mit seiner hohen StreitbereitschaA als weitere 

Konstante seiner Identitat feststellen. Tichy schreibt iiber ihn, er sei ein „Intrigant von 

Wien, 22.05.1976. 

Marietta Torberg im Interview mit Heinz Sichrovslcy: „Die Memoiren der Marietta Torberg." In: 
Bay/a, HeA 9, 1990. 

^ Zitiert aus der AntwortschriA des Anwaltes von Alfred Kolleritsch und Klaus Hoffer auf die 
Privatanklage wegen Presseehrenbeleidigung von Seiten Friedrich Torbergs, Juli 1973. Nachlass 
Torberg. 
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ausgepragter und ausgesuchter Bosheit" gewesen.^^ Torbergs Fehden imd Intrigen 

Ziehen sich durch die gesamte Zeit seines kulturpolitischen Schaf&ns imd er 

investierte viel Energie in Auseinandersetzimgen. Die groRe Sorgfalt, die er auf die 

sprachliche Gestaltimg von Briefen und ZeitschriAenartikeln verwandte, lassen den 

Schluss zu, dass es nicht nur um eine Form der Rechthaberei ging. Der von Tichy 

gepragte Begriff der „Kunst der Intrige" beschreibt Torbergs Lust an der stilvoll 

gefuhrten Kontroverse. Haufig jedoch waren Torbergs Polemiken, auch wenn sie 

stilistisch ausgefeilt und durchdacht waren, iibertrieben und er erzielte damit nicht die 

gewiinschte Wirkung.^^ Hansres Jacobi stellt zu Torberg fest, dass er seine privaten 

Fehden mit politischen Meinungsverschiedenheiten vermischte.^^ Darin liegt wohl die 

Erklarung fur die Intensitat seiner Kampfe, sie waren nicht nur sachorientiert, sondem 

personlich motiviert. Auch in seinen FreundschaAen kam es zu Krisen, weil Torberg 

anderer AuHassung war. So kiindigte er 1960 Hans Weigel die FreundschaA, weil 

dieser ein anderes Verstandnis seines eigenen Jiidischseins vertrat und publizierte als 

Torberg.̂ ^ Da solche Streitereien im Allgemeinen Gffentlich ausgetragen wurden, 

brachte ihm die Kultivierung seiner Konfliktbereitschaft meistens groAe 

Au6nerksamkeit ein und den Ruf, eine individuelle und eigenwillige Personlichkeit 

zu sein. Besonders schwierig stellte sich dieser Wesenszug dar, wenn er 

Andersdenkende angriff und ihnen gezielt Schaden zufugte, v^e dies gegeniiber 

^^Frank Tichy, 1988. 

^ Das deutlichste Beispiel hierAr ist Torbergs AngrifF auf die jUdische Witzsammlung von Salcia 
Landmann. Er argumentierte iiberzeugend, dass ihre Art des Witzerzahlens der judischen Sache 
schadete, die MaBlosigkeit seines AngrifTs jedoch machte seine eigene Kritik unglaubwUrdig. Der 
Landmann Band wurde ein Bestseller und wird bis heute verlegt. Vgl. Tichy, 1988. S. 241. 

Vgl. Hansres Jacobi. „Streit als Lebenselixier." In: 08.12.96. Als Beispiel nennt Jacobi den 
Dauerstreit zwischen Torberg und Hilda Spiel: „ Ich habe beide personlich gekannt und kann mit deren 
gemeinsamen Freund Fritz Thom keinen Grund fUr diese Feindschaft sehen, es sei denn der beidseitige 
Konkurrenzneid und Torbergs politisches Misstrauen gegen die linkslastige K.ollegin, deren Biografie 

cK/er D/g E/MaMzya/zoM er ubrigens nichts Gleichwertiges gegenllberstellen konnte." In: 
Ebd. 

Hans Weigel verstand sich in erster Linie als Osterreicher und sah im Gegensatz zu Torberg sein 
JUdischsein auf die ZugehOrigkeit zu einer ReligionsgemeinschaA beschrankt und damit als 
Privatsache. Als er fUr die Wochenzeitung „Heute" zu dieser Auffassung eine mehrteilige Serie 
verfasste mit dem Titel „Ein heiBes Eisen, mOglichst kuhl angefksst", kUndigte Torberg ihm die 
FreundschaA und warf ihm vor „auf eine EndlOsung" hinzusteuem, „die schon dem Ftlhrer" 
vorgeschwebt habe. Vgl. Hans Weigel. „Nach Friedrich Torbergs Tod." In: fro/;/, Nr. 47 vom 
19.11.1979. 
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kommunistischen Kulturschafknden wahrend der funfziger Jahre der Fall war. 

Torbergs aggressives Vorgehen erscheint vor allem unverstandlich, weil er als aus 

dem Exil zuriickgekehrter Jude selbst die Erfahrung von Repression und Verfblgung 

gemacht hatte. 

Es ist in diesem Zusammenhang wichtig zu erwahnen, dass Torberg nicht nur 

Macht ausiibte, sondem dass, wie seine wechselvolle Biografie zeigt, natiirlich auch 

auf ihn Macht ausgeiibt wurde. Die historischen Ereignisse zwangen ihn, sich mit 

extremen Veranderungen auseinanderzusetzen, wie der Vertreibung, die ihn aus 

seinem gewohnten Lebenskontext herausriss und in besonderem MaBe seine Identitat 

bedrohte. Zweifellos verfugte Torberg iiber enormen Ehrgeiz und WillenskraA, die 

ihn befahigten, sich nach den Erfahrungen von Flucht und Exil gute Arbeitschancen in 

einer GesellschaA zu verschafkn, die sich wirtschaAlich und politisch im Stadium des 

Wiederaufbaus befand. Dies ist bemerkenswert vor dem, in Kapitel 2 ausgefiihrten 

Hintergrund, dass aus dem Exil zuriickgekehrte Juden in Osterreich nicht willkommen 

waren und sich ein Neuanfang deshalb besonders schwierig gestaltete. Torberg war in 

ein Land zuruckgekehrt, das dabei war, die Folgen des Krieges zu iiberwinden: Die 

Versorgung der Bevolkerung musste sichergestellt und das Land wiederaufgebaut 

werden. Hinzu kam das Fliichtlingsproblem. Nach Kriegsende gab es in Osterreich 

Hunderttausende von so genannten displaced persons, Menschen, die die 

Nationalsozialisten aus ihren Heimatlandem verschleppt hatten.^^ Innenpolitisch war 

das Land im Wesentlichen mit zwei Hauptproblemen konfrontiert: Zum einen wollte 

Osterreich die Nazi-Zeit iiberwinden und eine nationale Identitat wieder finden und 

zum zweiten die neue Gefahr, die vom Kommunismus drohte, abwehren/'^ Ein 

EntnaziGzierungsprozess fand bis 1949 ofGziell zwar statt, allerdings mit geringen 

Resultaten, vor allem, weil es zu Massenamnestien ehemaliger Nationalsozialisten 

kam/' Die Vergangenheit wurde nicht aufgearbeitet, sondem verdrSngt, Ruth 

Vgl. Hans Waschek. 7000 JaAre MUnchen: Heyne Verlag, 1996. S. 84-85. 

Vgl. Brook-Shepherd. MUnchen: Heyne Verlag, 2000. 
S.483. 

Der Historiker John Bunzl erklart dies fblgendermaGen: "National Socialism was, as a rule, not 
experienced as a foreign yoke and the discovery of Nazi atrocities did not reverse public opinion, there 
was no readiness for radical measures to cope with the "brown" legacy. This was the main domestic 
reason fbr the failure of denazification." John Bunzl.American Attitudes towards Austria." In: fro/M 
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Beckermann schreibt in diesem Zusammenhang von einer „Irrealisierung des 

Nazismus"/^ Diese Flucht vor der Reflexion von Seiten der dsterreichischen 

Bevdlkerung diirfte fiir Torberg das Wiedereinleben erschwert haben. Mit seinem 

entschlossenen Antikommimismus fiigte er sich jedoch ideal in die politische 

Situation wahrend der osterreichischen Nachkriegszeit ein. Osterreich war in den 

Kalten Krieg verwickelt, es wollte sich von der sowjetischen Besatzungsmacht 

be&eien imd befiirchtete eine Machtubemahme durch die Sowjetunion. Torberg 

konnte mit publizistischen Mitteln dagegen arbeiten. Seine politische Einstellung, sein 

Ehrgeiz und seine in Amerika gekniipAen Kontakte bildeten die Grundlage fur eine 

insgesamt gelungene Reintegration. Diese verlief jedoch nicht immer reibungslos. Er 

war gezwungen, sich mit den machtigen Diskursen der Politik und der Kultur und den 

sie tragenden Institutionen und Autoritaten auseinanderzusetzen, um einen Neuanfang 

zu starten. Dieser Prozess war konfliktbeladen, aber es gelang Torberg, sich eine 

berufliche Karriere aufzubauen und Prominenz zu erlangen. Er war in der Zeit des 

Nationalsozialismus mit denkbar ungiinstigen Bedingungen und Bedrohungen 

kon&ontiert gewesen, die der Entwicklung einer linearen Identitat im Wege standen. 

Torberg iiberwand mit seiner Identitatskonstruktion diese gewaltsam erfblgten Briiche 

und bestatigte sich seiner selbst durch eine erfblgreiche Teilnahme an wichtigen 

Diskursen des Kulturlebens. Problematisch an Torbergs politischem Engagement 

bleibt die Tatsache, dass er mit seinem konservativen Literatur- und Kulturverstandnis 

und sein Riickbesinnen auf die osterreichische Vergangenheit dazu beitrug, dass die 

siebeigahrige Kluft der Nazizeit zwar uberbriickt, aber nicht aufjgearbeitet wurde. 

Donald G. Daviau stellt dazu fest, dass Torberg zusammen mit anderen Autoren die 

Grundlage fur die Restauration gelegt habe.̂ ^ So ist es verwunderlich, dass Torberg 

im osterreichischen PEN-Club keine Stellungnahme zur Rehabilitierung der 

Schriftsteller abgab, die dem Nationalsozialismus nahe gestanden hatten. Eine 

/o CM/fwre a W m fAe New York: Berghahn 
Books, 1999. S. 19-35. Hier S. 22-23. 

Beckermann, ]989. S. 27-33. 

Vgl. Donald G. Daviau. „Das junge und das jiingste Wien." In: GggeMwarA D/e 
/Moakme Z/fYerarw wMcf zA/- zwr Wolfgang Paulsen (Hg.). Bern: Francke, 1980. S. 
81-114. HierS. 104. 
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Erklarung dafur kormte darin liegen, dass, wie Amarni schreibt, „die Klanmg des 

Verhaltnisses zu den Belasteten, doch in erster Linie eine interne, das 

Selbstverstandnis des PEN betrefknde Angelegenheit", gewesen sei, die das 

offentliche Interesse kaum beruhrt hatte/'^ Mit den heftigen Polemiken und 

Diskussionen zum Kalten Krieg, an denen Torberg sich stark beteiligte, hatte es sich 

anders verhalten, sie betrafen die ofkntlich zugeschriebene politische Funktion des 

PEN-Clubs/^ 

Ergebnisse der Identitatskonstruktion 

Eine der Voraussetzungen antobiografischen Erzahlens ist die Distanz des 

Schreibenden zu Aiiheren Formen der eigenen Person, an die er sich erinnert. Auch in 

Torbergs Selbstaussagen und Texten iiber sich selbst wird das Bemuhen deutlich, 

diese Distanz zu iiberwinden und zuruckliegende Ereignisse in die Gegenwart zu 

holen. Er arbeitete an der Uberwindung der Differenz zwischen dem jetzigen und 

&uheren Ich. Da er die eigene Lebensgeschichte aber als fragmentiert erfuhr, 

versuchte er, im Schreibprozess eine stabile Identitat und eine Lebenskontinuitat zu 

konstruieren. Die Texte iiber sich selbst sind somit als Versuch der 

Selbstvergewisserung einer gelungenen Identitat zu lesen und gleichzeitig als 

Offentlichkeitsarbeit fur die eigene Person. Dabei ergibt sich die Frage nach dem 

Verhaltnis von Identitat und Identitatskonstruktion: Kann man im Falle Torbergs von 

einer gelungenen Identitat sprechen und erscheint seine Identitatskonstruktion fiir 

Andere glaubwiirdig? 

Wie Keupp feststellt, ist eine gelungene Identitat in den allerseltensten F&llen 

ein Zustand der Spannungs&eiheit. Es gehe darum, dass eine Person das ihr eigene 

MaG an Koharenz, Authentizitat, Anerkennung und Handlimgsfahigkeit eriahrt. Diese 

Aspekte stehen in der Regel in einem dynamischen Zusammenhang.^^ Demnach ware 

eine gelungene Identitat das Ausbalancieren dieser Elemente, das heiBt ein 

^'^Amann, 1984. S. 120. 

" V2I. Ebd. 

^^Vgl. Keupp, 1999. S.274. 
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Idealzustand, der in den meisten Lebenslaufen hochstens voriibergehend erlebt 

werden kann. Bei der Einschatzung, ob eine Person eine gelungene Identitat erreicht 

hat, kann es naturgemaG zu einer Kluft zwischen Eigen- und Fremdwahmehmung 

kommen. Fiir Torberg war der Kampf um eine gelungene Identitat, die auch von 

AuBenstehenden akzeptiert werden sollte, ein standiges Thema. 

Wie die Biografie von Exilanten generell, so ist auch die Torbergs von 

Einschnitten gekennzeichnet, die eine Herstellung von Koharenz und Authentizitat 

erheblich erschweren. Die erzwungene Emigration unterbrach seine berufliche 

Laufbahn und fbrderte eine grundsatzliche Neuorientienmg. Torberg musste aus den 

Veranderungen und Fragmentierungen fur ihn stimmige Identitatsprojekte finden und 

realisieren. Die Schwierigkeit lag fur ihn darin, sich trotz aller Verschiedenartigkeiten 

als koharent zu erleben. Torberg schalfle dies, indem er sich an Kontinuitaten in 

seinem Leben klammerte. So gab er an, „niehr als funfzig von seinen mehr als siebzig 

Jahren sich der Tatigkeit des Schreibens hingegeben" zu haben/^ Er verwies auf 

konstante, unveranderte Aspekte seines Lebens, er habe auf seiner personlichen 

Haltung beharrt, er sei von seinem literarischen Standpunkt nie abgewichen und seine 

politische Uberzeugung habe niemandem Konzessionen gemacht/^ Torberg verfblgte 

mit diesen Aussagen die Ziele, seine eigene Identitat durchzustrukturieren. Disparates 

auszuklammem und seinem Leben Koharenz zu verleihen. Seine Neigung, in 

zahlreichen Rollen aufzutreten, erschwerte diese Aufgabe deutlich. Dennoch gelang 

es ihm, die einzehien Elemente seiner Identitat miteinander zu verknupfen, indem er 

T&tigkeiten und EigenschaAen benaimte, die sich wie ein roter Faden durch sein 

Leben zogen. In der Fremdwahmehmung scheint sein Bemiihen um eine stabile 

Identitatsbildung allerdings nicht immer zu iiberzeugen. Tichy bezeichnet ihn als 

„manischen Rollenspieler" mit dem „Bestreben, in moglichst vielen Rollen zu 

paradieren"/^ 

Friedrich Torberg zitiert in: „Das Wagnis der Mitte." Zwc/ier 09.04.1982. 

Vgl. Friedrich Torberg. „Dankrede anlSsslich der Verleihung des GroGen Osterreichischen 
Staatspreises fUr Literatur." In: Friedrich Torberg. .yferteM. Wien: Langen-
MUller, 1985. S. 81-86. Hier S. 83. 

Vgl. Tichy, 1988. 
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Und weim er gar nicht mehr wusste, was er war, so fliisterte er hiater 
vorgehaltener Hand wiederum voll koketter Selbstironie, denn gar zu emst 
sollte es denn doch wieder nicht genommen werden, dass er eigentlich nur 
vom Sport wirklich etwas verstiinde/'^ 

Diese Bewertung scheint iibertrieben, allerdings weist sie auf das Problem der 

Orientienmgslosigkeit hin, der Torberg ausgesetzt war. Er selbst brachte das Problem 

der KoharenzGndung auf einen Nermer: „Er machte immer zuviel auf einmal, und da 

ihm nichts davon iiberzeugend misslang, horte er bis an sein Lebensende nicht auf 

damit."^^ Er rechtfertigte damit seine vielfaltigen, auseinanderstrebenden Tatigkeiten 

vor sich selbst. Entscheidend fiir Torberg bleibt, dass die von ihm selbst hergestellte 

Verknupfung fur ihn authentisch ist und er einen Kontext von Wertschatzung und 

Unterstiitzung, also Anerkennung findet. Diese ideale Situation scheint er nicht 

vollstandig erreicht zu haben, da seine SelbstauGerungen alle den Charakter von 

Rechtfertigungen haben. Er erklarte detailliert, warum er seine Energie in 

Einzelprojekte aufsplittete, obwohl er sich eigentlich als Schriftsteller sah. Die 

Wirklichkeit kollidierte mit dem Wunschbild Torbergs von sich selbst. Es sieht so 

aus, als habe es Torberg dazu getrieben, viele Facetten auszubilden, und gerade die 

daraus entstehende Aufsplittung der Konzentration habe ihm Handlungsfahigkeit und 

auch eine gewisse Authentizitat gegeben. Nach Keupp entsteht Authentizitat, wenn 

Ambivalenzen und Veranderungen in einer BiograGe in ein fiir die Person passendes, 

das heiGt in ein akzeptables Spannungsverhaltnis gebracht werden konnen.^^ Die 

Schwierigkeit fiir Torberg, authentisch zu wirken, besteht in seinem Wunsch nach 

einer unverwechselbaren, klaren Identitat, die er sich durch das Bild des jiidischen 

SchriAstellers zu schafkn versuchte. Diese stand im Konflikt mit den anderen 

Tatigkeitsbereichen seines Lebens, die ebenialls viel Raum einnahmen. Torbergs 

Texte dienten zur Bestatigung seiner selbst, er wollte damit seinem Selbstbild und den 

an sich selbst gestellten Rollenerwartungen gerecht werden. Besonders deutlich wird 

dies in den Essays, in denen er iiber das eigene Leben referierte, sowie seinem 

Arbeitstagebuch zu Er stilisierte sich darin zu der Person, als 

^Ebd. 
81 

82 

Torberg, 1988. S. 20. 

Vgl. Keupp, 1999. S. 263. 
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die er geme gesehen werden wollte: ein erfblgreicher Schriftsteller, der aufgnmd 

vielfacher Begabimg anderen Tatigkeiten erfblgreich nachgeht. Durch den 

Schreibprozess versicherte er sich der SinnhaAigkeit und Verstehbarkeit seiner 

Er&hrungen und fbrmulierte eine positive Bilanz. Es bleibt jedoch naturgemaG eine 

KluA zwischen dem geschriebenen und dem tatsachlich gelebten Leben, das weitaus 

komplizierter ist, als es sich in Torbergs Selbstnarrationen prasentiert. 

Torbergs Eigendarstellungen zielten auf Anerkennung ab. Er wollte mit seiner 

Arbeit Au6nerksamkeit von Anderen erhalten und strebte Prestige und soziales 

Ansehen an. Reinhard Sieder deGniert Identitat als „die vorlauGge Identifikation des 

Subjekts mit einem Narrativ, das die Bezogenheit des Selbst auf seine Umwelt 

referiert."^^ Daraus kann abgeleitet werden, dass auch Torberg mit seinen Texten auf 

seine Umwelt bezogen agierte und dass die Wertschatzung von auGen einen 

wesentlichen Stabilitatsfaktor fiir seine Identitatsentwicklung darstellte. Aus seinen 

Verhaltensmustem, die er zum Beispiel als kulturpolitischer Journalist an den Tag 

legte, wird sein Ringen um Aufmerksamkeit deutlich. Auch seine zahlreichen anderen 

beruflichen Tatigkeiten sicherten ihm Publizitat. Da sein offentliches Wirken jedoch 

von starren Vorstellungen gepragt war und sich mit geringer Toleranz und groGer 

Aggressivitat gegeniiber Andersdenkenden paarte, stieG er bei seiner Umwelt auch auf 

Abwehr und Ablehnung. Die positive Bewertung durch andere Personen stellt aber, so 

Keupp, eine wichtige Voraussetzung dafur dar, dass die Anerkennung vollstandig 

erlebt wird und das Sub^ekt nicht mit Zweifeln zuriickbleibt.̂ "^ Torbergs 

Anerkeimungsbedurfhis war auGergewohnlich hoch, er scheint auf diesem Feld einen 

konstanten Mangel verspiirt zu haben. Mit seinem standigen Streben „direkte 

Wirkung"^^ auszuiiben, war auch der Wunsch nach ofkntlicher Anerkennung 

verbunden und einer moglichst positiven Bewertung durch Andere. So fuhlte er sich 

in seiner Arbeit fur das FORVM vom zu wenig 

anerkannt: fur sein individualistisches Konzept als Herausgeber emtete er standig 

Vgl. Sieder, 2003. 

^ Vgl. Keupp, 1999. S. 256. Keupp benennt als zwei weitere Elemente die AuAnerksamkeit von 
Anderen und die Selbstanerkennung. 

Torberg, 1985. S. 39. 
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Kritik. Der Konflikt mit dem Kongress ist ein Beispiel dafiir, dass Torberg daran 

arbeitete, wertgeschatzt zu werden imd gleichzeitig als einzigartig imd 

unverwechselbar gelten wollte. Hier liegen die Griinde fur Torbergs Schwierigkeiten 

im Kampf um Anerkennung. Bestimmte CharaktereigenschaAen stellten sich ihm auf 

der Suche nach Achtung imd Ansehen entgegen: er stand sich selbst im Weg, was 

auch Tichy bestatigt: 

Die Suche nach der Liebe war das versteckte Leitmotiv in Torbergs Leben. 
Wenn Torberg in seine Helden vemarrt war, so spiegelte sich darin seine 
Liebe zu sich selbst. Von klein auf wollte er beweisen, dass Juden zn 
bedeutenden Leistungen fahig sind. Und er wollte beweisen, dass er selbst und 
aus eigener KraA dazu lahig sei. Sein Schicksal wollte es aber oilenbar, dass 
er immer andere dazu brauchte. Seine Intrigen imd Verfblgungen entsprangen 
wohl einer Sucht nach Anerkennung. Er wollte lieben und geliebt werden. 
Doch: er suchte die Liebe und land den Hass.^^ 

Tichys Urteil, dass Torberg standig in Bezogenheit auf andere Menschen agierte, ist 

durchaus richtig. Die Annahme, er habe dabei Liebe gesucht, wirkt in diesem Kontext 

sehr pathetisch, sicherlich bemiihte Torberg sich jedoch um die anerkennende 

AuSnerksamkeit anderer Menschen. Die konstante Befiirchtung, zu wenig beachtet zu 

werden, beeinflusste sein Selbstverstandnis und f[ihrte zu einer verzerrten 

Selbsteinschatzung, aus der wiederum iibertriebene Handlungen resultierten. Ein 

anschauliches Beispiel fiir dieses Verhaltensmuster liefert Torbergs gescheiterter 

Versuch, seine Identitat iiber den Tod hinaus zu sichem, indem er versuchte, 

beriihmtere Freunde zu veranlassen, ihn in ihren Memoiren zu erwahnen. Im 

Briefwechsel mit Marlene Dietrich und Gina Kaus fbrderte er genau das. Er wollte 

von der Nachwelt als SchriAsteller im Umkreis der Kafkehausliteraten erinnert 

werden und dies sollten „unabhangige", prominente Zeugen bestatigen. 

Mit Marlene Dietrich war Torberg wahrend seiner Exilzeit eng befreundet und 

er stand auch nach seiner Riickkehr aus Amerika bis zu seinem Tod in regem 

Briefkontakt mit ihr. Als sie 1979 ihre AutobiograGe veroffentlichte, erwahnte sie ihn 

jedoch nicht. Torberg reagierte gekrankt: 

Ich bin traurig, weil unsere FreundschaA oder unsere Beziehung oder unser 
Kontakt, oder wie immer Du das nennen willst, von Dir auch nicht der 

Tichy, 1988. S. 268. 
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leisesten Erwahnung fiir wert befimden wurde. Du weiGt, dass ich auf imsere 
Beziehung immer sehr stolz war, imd Du weiBt hofkntlich auch, dass das 
nichts mit Deiner Beriihmtheit zu tun hat (ich habe iiber einen Mangel an 
FreundschaAen mit beruhmten Zeitgenossen nicht zu klagen.) Ich habe 
mir immer eingebildet, dass Dir unter diesem Blickpunkt nur wenige 
Menschen so nahe stehen wie ich. Und ich habe die Einbildung als kostbaren 
Besitz mit mir herumgetragen. Soil ich sie jetzt aufgeben? Oder was soil ich 
mir sonst dazu denken, dass Du auf den 352 Seiten Deines Buches nicht 
einmal eine halbe Zeile iur mich iibrig hattest? Im Register am Schluss 
kommen Namen wie Boll und Grass vor - bin ich Dir als SchriAsteller 
vielleicht nicht prominent genug?^^ 

Die Schauspielerin zeigte sich von seinem Ansinnen unbeeindruckt und reagierte 

pragmatisch: 

Ich verstehe nicht, dass Du es so wichtig findest, in meinem Buch erwahnt zu 
werden. Das Buch wurde fur den amerikanischen und englischen Markt 
geschrieben, daher sind ganz beruhmte Namen erwShnt, die die Amerikaner 
kennen. Meine personlichen Freunde sind nicht erwahnt.^^ 

Ihr Hinweis auf seine begrenzte Bekanntheit durAe Torberg noch mehr verargert 

haben, denn nun reagiert auch sie ungehalten: 

Du miisstest doch verstehen, dass amerikanische und englische Verleger alles 
streichen, was Ihnen unbekannt vorkommt. Deine „literarische Position" 
kenne ich nicht. Du meinst doch Deutschland und Osterreich. Ich lese nur 
Englisch, kenne also nicht, was wir „lokale GroBen" nennen.^^ 

Eine ahnliche Abfuhr musste Torberg bereits 1974 hinnehmen, als in den Memoiren 

der osterreichischen SchriAstellerin Gina Kaus, mit der er schon vor dem Exil in Wien 

befreundet war, seine BekanntschaA mit Karl Kraus unerwahnt blieb. Umstandlich 

rechtfertigte er seinen Wunsch, nachdem Kaus ihm das Manuskript des Buches 

zukommen lieB: 

Dieser und jener Uberlebende (oder von einem Uberlebenden und seither 
Verstorbenen Infbrmierte) missgonnt mir die einstmals personliche 
Beziehung, dieser und jener wiirde sie am liebsten noch nachtraglich aus der 
Welt schaffen. Da nun in alien personlichen Reminiszenzen, die ich bisher 
verol^entlicht habe, Dein Name genannt war (sogar zwischen Buchdeckeln), 
der meine jedoch in Deinen Memoiren kaum und im Zusammenhang mit Karl 

87 Brief von Friedrich Torberg an Marlene Dietrich 31.03.1979. Nachlass Friedrich Torberg. 

' Brief von Marlene Dietrich an Friedrich Torberg 05.05.1979. Ebd. 

'Ebd. 
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Kraus iiberhaupt nicht vorkommt, konnte einer oder der andre von den oben 
erwahnten diesen oder jenen versucht sein, eine Version in Umlauf zu setzen, 
dass ich mit meiner personlichen Beziehimg zu Karl Kraus doch geflunkert 
haben miisse, wenn nicht einmal die Gina Kaus, auf die ich mich dabei 
berufen habe, etwas davon weiB.̂ ^ 

Es war ihm ein so groBes Anliegen, im Zusammenhang mit Karl Kraus genannt zu 

werden, dass er seine Forderung in weiteren Briefen wiederholte.^' Er ging sogar so 

weit, ihr detailliert vorzuschreiben, wie sie diese Erwahnung vomehmen sollte.^^ Gina 

Kaus kam seinen Bitten nicht nach und Torberg blieb gekrankt und zeigte sich 

unversohnlich: „Und uber den Kummer, dass Du von unseren gemeinsamen Abenden 

am Kraus-Tisch nichts gesagt hast, werde ich wohl nie hinwegkommen."^^ Er selbst 

bemiihte sich dagegen hauGg darum, dass diese Begebenheiten bekannt wurden. Er 

erwahnte bereits 1954 die Verbindung zu Kaus und Kraus in der ersten FORVM-

Ausgabe.̂ '^ 

Torberg fiihlt sich in den Memoiren der beiden prominenten Frauen nicht nur 

zu wenig bedacht, seine Eitelkeit wurde verletzt, weil Kaus ihn seiner Meinung nach 

zu negativ darstellte: 

Neben dieser kleinen Enttauschung verblasst die noch kleinere 
Eitelkeitsverletzung, die mich als untauglichen Filmschreiber erscheinen lasst. 
Dabei hatte ich doch schon in Europa an einigen Filmbiichem mitgearbeitet, 
u.a. an dem geradezu widerwartig erfblgreichen „Ptarrer von Kirchfeld", hatte 
in Hollywood immerhin Single Screenplay Credit fiir „Voice in the Wind" und 
habe auch nach meiner Riickkehr mehrmals fur regulare und Femseh-Filme 

^ Brief von Friedrich Torberg an Gina Kaus (Osterreichische Schriftstellerin, I893-I985) 15.03.1974. 
Nachlass Gina Kaus, Exilbibliothek Frankfurt am Main. 

Brief von Friedrich Torberg an Gina Kaus, 12.12.76. In: Ebd. Zitat: „In diesem Zusammenhang 
wiederhole ich nochmals meine - auch in Deinem letzten Brief leider unbenicksichtigt gebliebene 
Bitte, in den Korrekturbogen an einer hierfUr geeigneten Stelle einen kleinen Nebensatz einzufUgen, 
aus dem hervorgeht, dass wir seinerzeit mehrmals zusammen am Tisch von Karl Kraus gesessen sind. 
Warum ich auf diese Protokollierung solchen Wert lege, habe ich Dir schon wiederholt begrtlndet: weil 
auBer Dir niemand mehr da ist, der die diesbezilglichen VerOffentlichungen bestatigen kOnnte." 

Brief von Friedrich Torberg an Gina Kaus, 22.12.1976: „Was die ,Einarbeitung' unserer 
gemeinsamen BerOhrungspunkte mit Karl Kraus betrifft, so dartst Du auch das nicht Uberschatzen, es 
mtlsste sich ganz einfach bewerkstelligen lassen, etwa indem Du an einer geeigneten Stelle kurz 
vermerkst, wie lange Deine Beziehung zu Karl Kraus gedauert hat und dass Du zum Schluss noch mit 
dem damals sehr jungen Friedrich Torberg an seinem Tisch erschienen bist. Um mehr als um diese 
Dokumentation gehts mir nicht." In: Ebd. 

Friedrich Torberg an Gina Kaus, 23.05.79. In: Ebd. 

Vgl. Corbin, S. 8. 
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das Drehbuch geschrieben, eben jetzt fiir meiaen Schiiler Gerber. Ich bin also 
bei Dir in jeder Hinsicht schlechter weggekommen, als ichs verdiene. 

Sein Wimsch nach Publizitat, den er gegeniiber seinen prominenten Freunden auBerte, 

stieB auf wenig Gegenliebe, weil er sehr direkt und unverhohlen verging. Dietrich und 

Kaus mussten den Eindruck gewinnen, es gehe ihm weniger um die FreundschaA, als 

viehnehr um ihre Prominenz, die Torberg niitzlich sein konnte. Er litt offensichtlich 

an der Absage beider Frauen und reagierte mit verletzter Eitelkeit. Seine Reaktionen 

wirken iiberzogen und der Situation nicht angemessen. Sie zeigen seinen Drang nach 

AuAnerksamkeit und positiver Bewertung von auBen, der auf ein geringes 

Selbstwertgefiihl schlieBen lasst. Sein Problem war, dass er dieses an das Bild, das 

sich die 0@entlichkeit von ihm machte, kniipAe. Deshalb kommt seiner 

Identitatskonstruktion auch subjektiv eine hohe Bedeutung zu, und es wird 

verstandlich, warum er soviel Energie darauf verwandte, sich in einem positiven Licht 

zu prasentieren. 

Die extremen Situationen, in die er wahrend seines Lebens geriet, machten es 

fur ihn erfbrderlich, Uberlebensstrategien zu entwickeln. Neben denen, die das 

physische Uberleben sicherten, ist das Streben nach einer konstanten Ich-Identitat 

wohl die prominenteste. Er versteckte sich hinter einem Bild seiner Person und 

vermied es, sich gegeniiber seiner Umwelt ofkn zu verhalten, weil er sonst angreifbar 

und verletzbar gewesen ware. Der auf diese Weise entstehende Selbstentwurf 

ofknbart Torbergs Tendenz zu personlicher Eitelkeit und seinen Drang nach 

Anerkennung. Seine Selbstaussagen sind eine Schutzfunktion gegeniiber 

gesellschaAlichen Machtstrukturen, mit denen er sich auseinandersetzen musste und 

die Minderheiten, wie Juden, ausgrenzten. Der Widerspruch liegt darin, dass er trotz 

eigener leidvoller Erfahrungen mit Ausgrenzung selbst hohe Machtanspruche hatte 

und Macht ausiibte, wobei sich zeigte, dass er wenig oder keine Toleranz gegeniiber 

jenen Andersdenkenden aufbrachte, die nicht seinen konservativen kulturellen 

Vorstellungen entsprachen oder seine politischen Auffassungen teilten. 

Eine gelungene Identitat kann naturgemaB nur ein temporarer Zustand sein. 

Auch wenn Torberg eine erfblgreiche Passungsarbeit an eine komplexe Welt nicht 

Friedrich Torberg an Gina Kaus, 04.01.74 In: Nachlass Gina Kaus. 

229 



immer gelang imd Widerspruche imd Scheitem zu seiner Biografie gehorten, fiihrte er 

in der Bilanz betrachtet ein erfblgreiches Leben. Mit seiner Selbstdarstellung 

konstruierte er eine einmalige Identitat, die ihm half, seine Ziele zu erreichen. 

Insgesamt betrachtet kann Torbergs Identitatskonstruktion deshalb als 

gelungen gewertet werden. 
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Die vorliegende Arbeit wurde mit der Zielsetzimg begoimen, zu imtersuchen, 

inwiefem Torberg an politischen imd kulturellen Diskursen seiner Zeit teilnahm. 

Dabei sollten insbesondere seine Aktivitaten im Kalten Kjrieg, sein Antikommunismus 

und die Kafkehausliteratur im Zusammenhang mit dem so genarmten Habsburg-

Mythos naher betrachtet werden. Wahrend der Analyse seiner nichtfiktionalen Texte 

zeigte es sich jedoch immer mehr, dass Torberg in seinen Brieien, Essays und 

Artikeln ein Idealbild von sich entwickelte, mit dem er identifiziert werden wollte, das 

jedoch nicht unbedingt seiner tatsachlichen Biografie entsprach. Es wurde deutlich, 

dass er in verschiedenen Kontexten unterschiedliche Aspekte seiner Personlichkeit 

hervorhob, um sich positiv zu prasentieren. Angesichts dieser Voraussetzungen schien 

es sinnvoll, sich mit Torbergs Identitatskonstruktionen im Zusammenhang mit 

herrschenden Diskursen zu beschaftigen. Daraus ergab sich die Strukturierung der 

Arbeit: Die AuAeilung von Torbergs Konstruktion einer Identitat in Teilidentitaten, 

die ich einzeln untersuchte und im letzten Kapitel zusammenfassend betrachtete. Im 

Vordergrund stand dabei die Frage, mit welchen Strategien er verschiedene Bereiche 

einer idealen Identitat konstruierte, welche Ziele er damit verfblgte und ob er diese 

erreichen konnte. 

Die Untersuchung von Torbergs Konstruktion und Konsolidierung einer 

Identitat habe ich auf die Theorien im Umkreis der Cultural Studies gestiitzt, die 

davon ausgehen, dass Identitaten sich innerhalb von Diskursen Ibrmieren und durch 

sie konstruiert werden. Von besonderem Interesse waren hierbei einerseits der von 

Michel Foucault geprSgte Diskurs-Begriff und die von ihm entwickelte These, dass 

Identitaten im Rahmen von Machtverhaltnissen entstehen, die Difkrenz und 

Ausschluss beinhalten. AuGerdem wurden die Uberlegungen Stuart Halls 

berucksichtigt, der feststellt, dass Identitat nicht konstant ist, sondem Veranderungen 

unterliegt und immer durch DiHerenz konstruiert ist.^ Das Beispiel Torberg zeigt, dass 

der Prozess der Identitatsfindung kein Nebeneinander verschiedener Krafte ist, an 
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deren Ende eine gelungene Identitat steht, sondem ein dynamischer Vorgang, in dem 

verschiedene IdentitatsAragmente ein Gesamtkonstrukt bilden. Die einzelnen Facetten 

dieses Bildes treten in den Lebensabschnitten unterschiedlich stark hervor. 

Unter den Oberbegriffen Jiidische Identitat", „politische Identitat" und 

„Identitat als Schriftsteller" wurden Aspekte vorgestellt, die Torberg in den 

ausgewahlten Texten als identitatsstiAend erlebte. Die Textanalysen machten deutlich, 

dass Torberg auf jedem dieser Gebiete ahnliche Zielsetzungen veriblgte, seine 

Umgehensweise damit und die Ergebnisse jedoch unterschiedlich ausGelen. Torbergs 

Anliegen war es, sich einzelner Identitatsanteile zu vergewissem und eine 

geschlossene Identitat von sich zu vermitteln. Er stellte sich als einen in der k.u.k.-

Tradition verhaAeten jiidisch-osterreichischen SchriAsteller und Publizisten dar und 

erlangte so AuAnerksamkeit. Mit seinen konservativen Ansichten fiigte er sich 

problemlos in die riickwarts gerichtete Zeit der funfziger und sechziger Jahre in 

Osterreich ein. Deshalb konnte er kulturpolitische Diskurse dominieren und land in 

unterschiedlichen Institutionen und Foren Handlungs- und 

Partizipationsmoglichkeiten. Seine Identitatskonstruktion war insolem erfblgreich, als 

er sich damit zwar in den gesellschaAlichen und zeitlichen Kontext einfugte, aber 

gleichzeitig als Individuum auArat. Torberg erhob zeitlebens den Anspruch auf 

Originalitat und Einzigartigkeit und verlblgte seine Vorstellungen mit hoher 

Aggressivitat und groBem Engagement. Dies fuhrte ihn immer wieder in 

Auseinandersetzungen und Konflikte mit seiner Umwelt, was wiederum seinem 

Wunsch nach Anerkennung zuwiderlief, aber seinem Streben nach Publizitat durchaus 

entgegenkam. Trotzdem sicherte er sich Kontinuitat in seiner Arbeit und konnte fur 

langere Zeit die Kulturpolitik Osterreichs mitbestimmen. In der vorliegenden Arbeit 

wurde auch gezeigt, wie Torberg mit seinen Wunschvorstellungen einen an der 

Vergangenheit orientierten Mythos schuf, in dem er sich selbst einen Platz zuwies und 

damit ebenfalls eine Identitat kreierte. 

Torberg entsprach mit seinen kulturpolitischen Ansichten den 

vorherrschenden restaurativen Stromungen im Nachkriegsosterreich. Seinen Drang, 

als offentliche Figur in Erscheinung zu treten und Einfluss zu nehmen, lebte er in 

Vgl. Lutter und Reisenleitner 1998. S. 97. 
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seiner EigenschaA als Herausgeber und Kultuqownalist aus. Vor allem die Tatsache, 

dass er, als ein aus dem Exil zuriickgekehrter Jude diese Position erreichen konnte, 

zeigt, dass er ein durchsetzungsfahiger imd auBergewohnlicher Mensch war. Mit 

seiner Identitatskonstruktion in Aussagen iiber sich selbst sicherte er sich 

Au6nerksamkeit an seiner Person. Damit erfiillte er eines der wichtigsten Ziele seiner 

Identitatskonstruktion, er errang hohe Publizitat. Die schrieb 1979 iiber ihn sogar, 

er sei in Osterreich eine „nationale Institution" gewesen.^ Allerdings wurde er in der 

OGentlichkeit nicht immer so wahrgenommen, wie er es geme gehabt hatte. Man sah 

ihn vorwiegend als streitbaren Publizisten und FORVM-Herausgeber. Der Nachwelt 

diirfte er vor allem als Kishon-Ubersetzer und wegen seiner Anekdotensammlungen 

bekannt sein. Sein Anliegen, in erster Linie als SchriAsteller gesehen und erinnert zu 

werden, erfullte sich zwar nicht, sein Name bleibt aber sicher mit der dsterreichischen 

Vergangenheit und der Welt der KaGbehauser verbunden.^ Auch durch seine 

ofkntliche Prasenz als „Vorzeige-Jude" und seine Betonung der doppelten 

Zugehorigkeit zum Judentum und zu Osterreich fand er breite Beachtung und loste in 

der osterreichischen Gesellschaft Diskussionen aus, die bis heute nachwirken. 

Fiir zukiinAige Forschungsarbeiten ware es von Interesse, Torbergs 

Identitatskonstruktion denen jiidischer Zeitgenossen mit ahnlichem biografischen 

Hintergrund gegeniiberzustellen. Es konnten so Ziele und Strategien der einzelnen 

Identitatsmodelle herausgestellt und im Hinblick auf Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede verglichen werden. Durch eine solche Untersuchung konnte die 

Bandbreite von Selbstdefinitionen jiidischer Schriftsteller und Publizisten des fruhen 

20. Jahrhunderts mit ihren spezifischen Bewaltigungskonzepten von Krisen und 

Anieindungen in einer von politischcn Umbriichen gepragten Zeit erfasst werden. 

^ Vgl. Gabriel Laub. „Liebhaber der Sprache." In: D/e ZezY, 16.11.79. 

" Tichy vertritt ebenfalls diese AufFassung, wenn er resUmiert: „Torberg wird also, trotz des ,SchUler 
Gerber' sicher nicht als einer der sehr bedeutenden Romanciers in die Literaturgeschichte eingehen; da 
haben ihm seine engen Freunde Arthur Koestler, Erich Maria Remarque und Man6s Sperber wohl den 
Rang abgelaufen. Der FORVM-GrUnder und Herzmanovsky-Orlando-Entdecker Torberg hat da 
bessere Chancen auf TMachruhm. Er wird auch immer der bleiben, der er Jahr und Tag am emsigsten 
gewesen war: Der unerschOpfliche Anekdotenerzahler, der Meister der spitzen Sprachpointe, der 
Parodist und Pamphletist." Tichy, 1988. 
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Petersen, Jurgen H. Ê zdAZayâ fg/Mg. Stuttgart/Weimar: Metzler, 1993. 

Reich-Ranicki, Marcel. „Denk ich an Torberg in der Nacht". In: D/g ZgzZ, 20.12.1963. 

Reich-Ranicki, Marcel. „Eine auBergewohnliche Institution." In: Strelka, 1978. S. 
187-194. 

Reich-Ranicki, Marcel. „Kulissenzauber mit Anspruch. Friedrich Torbergs Roman 
iiber den Minnesanger SiiBkind." In: D/g Zgfr, 31.03.1972. 

Reich-Ranicki, Marcel, (/^gr 7(w/zg^^drgr Jw&̂gM m (fĝ " (Zĝ Zj'cAgM ZzZĝ afwr. Miinchen: 
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