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In der "Wahlheimat". Karl Wolfskehls italienisches Exil 1933 
-1938 

Schriftsteller, die in Deutschland unter der nationalsozialistischen 
Diktatur verfolgt waren oder deren Freiheitsbeschrankungen nicht 
erdulden wollten, wahlten in groBerer Zahl ltalien zum Aufenthalt, 
obwohl das Land ebenfalls einer Diktatur, der faschistischen, un
terworfen war. Ftir jtidische Schriftsteller und solche, die ihnen dem 
rassenpolitischen Schema nach gleichgestellt waren, bedeutete der 
Fortgang aus Deutschland in der Regel zugleich den endgtiltigen 
Abschied. Schriftstellem, die hingegen, ohne von der rassenpoliti
schen Ausgrenzung betroffen zu sein, aus politischer oder morali
scher Ablehnung der Hitler-Diktatur Deutschland verlieBen, stand 
die Rtickkehr offen, wenn sie nicht offentlich gegen den National
sozialismus aufgetreten waren und sie sich den herrschenden Re
geln beugen wollten. 
Der Aufenthalt im Ausland und die damit verbundene Ausreise 
wurde jtidischen wie nichtjtidischen Schriftstellem in Deutschland 
gewahrt, wenn ein Ausreisesichtvermerk im PaB eingetragen war, 
der von einer Genehrnigung der PolizeibehOrde des Heimatorts und 
des Wehrkreiskommandos abhing. Die Genehmigung der Polizei
behorde sollte die Flucht von Gegnem des Nationalsozialismus ver
hindem, deren Tatigkeit in den politischen Exilorganisationen und 
Mitarbeit in der Exilpresse grundsatzlich unerwtinscht waren. Die 
befristet erteilte Erlaubnis ftir den Auslandsaufenthalt konnte von 
den deutschen Konsulaten verlangert werden. Der genehmigte Auf
enthalt hatte auch ftir deutsche Juden in Italien den Vorteil, daB sie 
in begrenztem MaB Umzugsgut nachholen, sowie die vergleichbar 
gtinstigen deutsch-italienischen Devisentransferregelungen ausntit
zen konnten.l Kehrte ein Jude nicht nach Deutschland zurtick, 
war dies den deutschen Behorden nur recht. Das 1935 ausgespro
chene Rtickkehrverbot ftir Emigranten mit der Androhung der 
Einlieferung in ein Konzentrationslager fand bei genehmigtem 
Aufenthalt im Ausland keine Anwendung.z Reisen von Italien 

1 Zu den Bedingungen der Ausreise aus Deutschland im Hinblick auf einen 
Aufenthalt in Italien vgl. Voigt, Klaus, Zuflucht auf Widerruf Exil in ltalien 
1933-1945, Bd. 1, Stuttgart 1989, S. 437, 452; zum Devisentransfer, S. 42 ff. 
Eine Zusammenfassung in: Voigt, Klaus, "Zufluchtsland ltalien", in: Akademie 
der Kiinste, Rifugio precario - Zuflucht auf Widerruf Artisti e intellettuali 
tedeschi in ltalia 1933-1945 - Deutsche Kiinstler und Wissenschaftler in 
ltalien, Mailand 1995, S. 49-56. 

2 Zum Riickkehrverbot und seiner Anwendung vgl. Tutas, Herbert E., 
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nach Deutschland sind auch noch nach 1935 bezeugt. Gefahr 
hestand nur dann, wenn die Gestapo mehr oder wen~ger willkiirlich 
in irgendeinem Zusammenhang eine 'feindliche' AuBerung oder 
Handlung wli.hrend des- Aufenthalts im Ausland registriert hatte. 
Unter diesen Umstli.nden wurde der lli.ngere Zeit in Florenz ansli.ssi
ge Schriftsteller und Rundfunkredakteur Arno Schirokauer im 
September 1937 verhaftet und danach mehrere Monate in den 
Konzentrationslagern Dachau und Buchenwald festgehalten.3 
Die Einreise deutscher Staatsbiirger nach Italien wurde ohne Be
nachteiligung von Juden in den dreiBiger Jahren li.uBerst groBziigig 
gehandhabt, urn den Tourismus und die Einschiffung in den ita
lienischen Hafen zu fordern, was fiir die italienische Volkswirtschaft 
wichtig war. An der Grenze wurde kein Visum verlangt. Erst nach 
Verkiindung der antisemitischen faschistischen Rassengesetze im 
Herbst 1938 wurde ein besonderes Touristenvisum fiir Juden ein
gefiihrt, das zu einem Aufenthalt von sechs Monaten berechtigte 
und noch iiber dreitausend Menschen zur Flucht aus Deutschland 
und dem annektierten Osterreich verhalf. Eine Einschrli.nkung hatte 
die italienische Regierung jedoch von Anfang an getroffen: Perso
nen, "die aktiv in gegen den Faschismus gerichteten politischen 
Parteien tli.tig waren", sollte der Aufenthalt verwehrt werden. Eben
sowenig war die Regierung bereit, eine politische Betli.tigung gegen 
den Nationalsozialismus von Italien aus zu ~~lden. Die Emigranten 
wurden deshalb von der Polizei iiberwacht. Uber die politische Tli.
tigkeit vor der Emigration erhielt die italienische Polizei aber erst 
Anhaltspunkte nach dem AbschluB des geheimen deutsch-italieni
schen Polizeiabkommens im April 1936, das unter anderem den 
gegenseitigen Informationsaustausch iiber Emigranten und zum 
ersten Mal die Auslieferung politischer Gegner auf Verlangen einer 
Seite vorsah.4 Tatsachlich wurden zwei Schriftsteller ausgeliefert. 
Der bekanntere Fall ist der von Edgar Kupfer-Koberwitz, der nach 
einer Denunziation auf Ischia am Brenner der deutschen Polizei 
iibergeben wurde und anschlieBend fiinf Jahre bis zu seiner Befrei
ung durch die Alliierten im Konzentrationslager Dachau zubringen 
muBte, wo er das einzige dart entstandene Tagebuch verfaBte.s 
Nach der Einreise nach Italien wurde der Aufenthalt anstandslos 
gewli.hrt, wenn angenommen wurde, daB der Auslander iiber ausrei
chende Mittel zum Unterhalt verfiigte. Es konnten eingefiihrte Mit
tel sein, aber auch solche, die aus einer Erwerbstli.tigkeit in Italien 

Nationalsozialismus und Exit. Die Politik des Dritten Reiches gegeniiber der 
deutschen politischen Emigration, Mtinchen 1975, S. 105 ff. 

3 Voigt, Zujlucht auf Widerruf, Bd. I, S. 147. 
4 Voigt, Zuflucht auf Widerruf, Bd. 1, S. 26 ff., 111 ff. 
5 Kupfer-Koberwitz, Edgar, Dachauer Tagebiicher. Die Aufzeichnungen des 

Haftlings 24814, Mtinchen 1997. 
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zuflossen. Im Gegensatz zu vielen anderen europaischen Uindem 
wurde die Arbeitserlaubnis erteilt, und zwar nicht nur fur selb
standige Tatigkeit in verschiedenen Berufszweigen, sondem unter 
Umstanden auch in abhangiger Stellung in der privaten Wirtschaft 
und im privaten Dienstleistungssektor. Dieser Vorteil verband sich 
mit vergleichbar niedrigen Lebenshaltungskosten.6 Dies war vor 
allem auch fur Schriftsteller wichtig, die in Italien von Erspamissen 
oder von Uberweisungen aus Deutschland Ieben muBten. Sie bevor
zugten ftir ihren Aufenthalt vielfach kleine Ktistenstadte in Mittel
und Stiditalien, wo viele W ohnungen wegen der starken Auswande
rung his Mitte der zwanziger Jahre leerstanden und zu Spottpreisen 
vermietet wurden. So lieBen sich etwa in Positano Armin T. Wegner, 
Stefan Andres, Walter Meckauer, Joe Lederer, Elisabeth Castonier 
und mehrere deutsche Maler nieder.1 
Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit waren in der italieni
schen Gesellschaft wenig ausgepragt und wenig verbreitet - auch 
dies ein Grund, Italien zum Aufenthalt zu wahlen. Der Einstellung 
der Bevolkerung trug die faschistische Regierung Rechnung, die 
tibrigens auch unter den Juden Anhanger hatte, so daB sie lange 
Zeit die im Risorgimento erworbene rechtliche Gleichstellung der 
italienischen Juden nicht antastete. Noch 1932 hatte Mussolini in 
seinen Gesprachen mit Emil Ludwig die Rassenlehre als Unfug 
dargestellt und tiber sie gespottet.s Doch nach der Machttibemah
me der Nationalsozialisten in Deutschland zeigte sich die zentral 
gelenkte italienische Presse zunehmend fur antisemitische Ansich
ten empflinglich. Ab Mitte der dreiBiger Jahre kam es zu regel
rechten antisemitischen Kampagnen. Im Herbst 1938 vollzog Mus
soHni dann die entscheidende Wende, indem er ohne maBgeblichen 
deutschen Druck s~in~rscdts Rassengesetze erlieB, die freilich in 
vielem dem deutschen Muster angepaBt waren.9 Eine der ersten 
rassenpolitischen MaBnahmen war das Dekret vom 7. September 
1938, das den nach 1918 nach Italien eingewanderten Juden his auf 
wenige Ausnahmen die Ausweisung androhte, falls sie nicht binnen 
sechs Monaten das Land verlieBen. Ftir die meisten deutschen 
Schriftsteller, Ktinstler und Wissenschaftler war damit das Ende 
ihres Exils in Italien verbunden. Auch nachdem die allgemeine 

6 Wie Anm. I und 4. 
7 Wollmann, Heide-Marie, "Deutschsprachige Schriftsteller in Positano 1933-

1945", in: Exil, Bd. 6, Nr. 2, Frankfurt 1986, S. 65-76. 
8 Mussolinis Gespriiche mit Emil Ludwig, Berlin 1932, S. 75 f. 
9 Zur Lage der Juden unter dem italienischen Faschismus vgl. De Felice, Renzo, 

Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Turin 19884; Michaelis, Meir, 
Mussolini and the Jews. German-Italian Relations and the Jewish Question in 
Italy 1922-1945, Oxford 1978; Sarfatti, Michele, "Gli ebrei negli anni del 
fascism a: vicende, identW'i, persecuzione", in: Storia d' Italia, Annali 11: Gli 
ebrei in Italia, Turin 1997, S. 1627-1764. 
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Ausweisung nach Ablauf der Prist ausgesetzt worden war, blieb der 
Druck infolge von Einzelabschiebungen, zeitweise sogar an der 
deutschen Grenze, so stark, daB der Aufbruch unvermeidlich war. 
Ein Teil der Emigranten hatte sich iiber die Absichten Mussolinis 
Illusionen hingegeben, andere aber, und wohl die meisten haben 
die Wamungen ernst genominen und waren innerlich auf den Um
schwung vorbereiteuo 
Wer ltalien zum Exil oder auch nur zum voriibergehenden Auf
enthalt wahlte, war sich im allgemeinen bewuBt, daB er dort poli
tische Zustande vorfinden wiirde, die in vielem denen in Deutsch
land glichen:. Unterdriickung der Meinungsfreiheit, der oppositio
nellen Parteien, der Gewerkschaften usw. Da die faschistische Dik
tatur im ganzen aber gemaBigter war als die nationalsozialistische, 
es in Italien ein Konigshaus gab und die italienischen Juden noch 
nicht verfolgt waren, begegneten viele der politischen Unfreiheit 
mit Nachsicht oder gar mit Gleichgiiltigkeit. Andere nahmen sie 
bewuBt, in kritischer Distanz, urn der Vorteile willen in Kauf, die der 
Aufenthalt oder das Exil in Italien zweifellos boten. Eine der 
wenigen bekannt~n Ausnahmen bildete der Romanist und Leiter 
des Mannheimer Ubersetzerinstituts Curt Sigmar Gutkind, der lange 
Zeit mit W olfskehl eng verbunden war und mit ihm gemeinsam 
Das Buch vom Wein veroffentlicht hatte.11 Er war als Herausgeber 
eines Bandes mit Beitragen prominenter faschistischer Autoren her
vorgetreten, der 1927 in deutscher und italienischer Ausgabe unter 
dem Titel Mussolini und sein Faschismus erschien. Mussolini hatte 
das Buch mit einem Vorwort versehen.12 Als Gutkind im Friihjahr 
1933 in Mannheim die Entlassung drohte, wandte er sich mit einem 
Schreiben an Mussolini, in welchem er an sein "entschieden pro
faschistisches" Buch erinnerte und den Diktator urn Unterstiitzung 
bei der Errichtung eines Ubersetzerinstituts in Italien baU3 
Ein vorherrschendes Motiv bei der Wahl Italiens zum Aufenthalt 
war fiir Schriftsteller auch die italienische Kultur in ihren vielfal
tigen Auspragungen, etwa als Wiege des Humanismus in Ankniip
fung an die Antike. Das politische System trat dahinter zuriick. 
Italienreisen und das Erlemen der italienischen Sprache batten im 
deutschen und im deutsch-jiidischen Bildungsbiirgertum eine lange 
Tradition.I4 So ist es nicht verwunderlich, daB mehrere Schrift-

10 Voigt, Zuflucht auf Widerruf, Bd. 1, S. 275 ff., 386 ff. 
11 Gutkind, Curt Sigmar/Wolfskehl, Karl, Das Buch vom Wein. Aus allen Zeiten 

und Breiten, Miinchen 1927. 
12 Gutkind, Curt Sigmar (Hrsg.), Mussolini e il suo fascismo, Florenz 1927; 

Mussolini und sein Faschismus, Heidelberg 1928. Vgl. Hausmann, Frank
Rutger, "Exil in Etappen - Deutsche Wissenschaftler in ltalien", in: Akademie 
der Kiinste, Rifugio precario, S. 191-198 (S. 191 f.). 

13 Voigt, Zuflucht auf Widerruf, Bd. 1, S. 37. 
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steller, die Exiljahre in ltalien verbrachten, von friiheren Aufent
halten her mit der Kultur, der Sprache und den Lebensgewohn
heiten des Landes vertraut waren. Alfred Neumann, ein bekannter 
Romancier, hatte Mitte der zwanziger Jahre langere Zeit in Fiesole 
oberhalb von Florenz gewohnt und fand im Dezember 1933 dort
hin zuriick. Alice Berend hatte bereits vor dem Ersten Weltkrieg 
langere Reisen nach Italien untemommen und sich in ihren Ro
manen davon inspirieren lassen; sie starb 1938 verarmt im Exil in 
Florenz. Rudolf Borchardt, der seit kurz nach der Jahrhundert
wende mit zwei gr6Beren Unterbrechungen in Italien, zuletzt in 
Saltocchio bei Lucca, lebte, war nach 1933 von Deutschland abge
schnitten, durfte dort nicht mehr veroffentlichen und teilte das 
Schicksal der Emigranten, zu denen er sich in falschem Stolz nicht 
selber zahlte.ts Wolfskehls Riickkehr in die "Wahlheimat" ist so
mit kein Einzelfall. Er war schon von 1922 bis 1925 in Florenz 
ansassig gewesen und zuletzt vom Friihherbst 1931 bis Ende Mai 
1932. Er hatte unter anderem Lorenzo Da Pontes Libretto zu 
Mozarts Hochzeit des Figaro ins Deutsche iibertragen - zu seinem 
Leid verhinderte der Machtwechsel in Deutschland die Auffiihrung 
seiner Version -, und seine beriihmte Bibliothek war angefiillt mit 
Biichem in italienischer Sprache von den Klassikem bis bin zu aus
gefallenen Autoren.t6 Es kamen aber auch Schriftsteller als Emi
granten nach ltalien, denen die italienische Kultur fremd war und 
die nicht das ltalienische beherrschten: Walter Hasenclever, den be
kannten Biihnenschriftsteller, zog es nach Lastra a Signa bei Flo
renz zu seinem Freund, dem V erleger Kurt Wolff, weil ibm des sen 
Nahe inneren Halt bot.11 
Schriftsteller aus Deutschland fanden in Italien Entfaltungsmog
Hchkeiten vor, die unter der nationalsozialistischen Herrschaft mit 
ihren Biicherverbrennungen, Verbotslisten und Kontrollen nicht 
mehr gegeben waren. Die faschistische Literaturpolitik duldete un
terschiedliche Stilformen und Darstellungsweisen. Den besten Be
weis liefem hierfiir die Futuristen, die im allgemeinen der euro
paischen A vantgarde zugerechnet werden und in erheblichem MaB 
zum Aufstieg des Faschismus als politischer Bewegung beigetragen 
haben. Sie batten innerhalb der faschistischen Gesellschaft nicht 
immer einen leichten Stand und waren Anfeindungen ausgesetzt, 

14 Vgl. Grimm, Gunter E. I Breymayer, Ursula I Erhart, Walter, "Ein Gefiihl von 
freierem Leben". Deutsche Dichter in ltalien, Stuttgart 1990. 

15 Voigt, Zuflucht auf Widerruf, Bd. I, S. 411 ff., 427, 441 ff. 
16 SchlOsser: Bibliographie, S. 13 f.; Die Bibliothek Salman Schocken, Karl 

Wolfskehl. Teil I und 2, Auktionskata1oge der Firma Emil Hauswedell und 
Ernst Nolte, Hamburg, November 1975 und April 1976. 

17 Kasties, Bert, Walter Hasenclever. Eine Biographie der deutschen Moderne, 
Tubingen 1994, S. 327-339. 
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aber in der Regel keiner administrativen Gangelung. Entscheidend 
war, daB der Duce verherrlicht wurde. Die literarische Form spielte 
demgegentiber keine Rolle. Unerwtinscht waren und unvermeidlich 
mit Verbot belegt wurden Texte, die offen oder versteckt Kritik an 
der politischen Ordnung zu erkennen gaben. Im Zusammenhang 
mit dem ErlaB der Rassengesetze kam es zu einer weiteren tief
greifenden Einschrankung: Jtidische Schriftsteller wurden von allen 
Veroffentlichungen ausgeschlossen.Is 
Nach aHem war es bis 1938 nur folgerichtig, daB auch Schriften 
deutscher Exilautoren in Italien verlegt wurden, soweit sie nicht mit 
der politischen Zensur in Konflikt gerieten. Insgesamt waren zwi
schen 1933 lind 1938 im italienischen Buchhandel 107 Titel von 
Exilautoren zu finden, von denen 68 nach 1933 zum ersten Mal 
auf den Markt kamen, darunter Werke von Thomas Mann, Heinrich 
Mann, Lion Feuchtwanger und Arnold Zweig. Den. nach Italien 
emigrierten oder ausgewichenen Schriftstellem boten sich daher 
auch Publikationsmoglichkeiten bei Verlagen und in Zeitschriften 
des Gastlandes.I9 Doch nur ganz wenige lfonnten davon Gebrauch 
machen, weil fast alle der italienischen Offentlichkeit unbekannt 
waren. Rudolf Borchardt und Karl Wolfskehl batten zwar Kontakte 
zu italienischen Germanisten, nicht aber zu italienischen Schriftstel
lem und zu italienischen Verlagen. Das Interesse an ihren Arbeiten 
erwachte tiberhaupt erst in der N achkriegszeit.2o 
Ftir Ver6ffentlichungen in deutscher Sprache boten sich den emi
grierten Schriftstellem in Italien durchaus auch einige politisch we
niger exponierte Exilverlage sowie Publikationso_rgane in der 
deutschsprachigen Schweiz und bis 1938 auch in Osterreich an. 
Tatsachlich wurde diese Moglichkeit hiiufiger wahrgenommen. Im 
ganzen blieben die Schriftsteller im i~~lienischen Exil, ganz im 
Gegensatz zum franzosischen, von der Offentlichkeit isoliert, auch 
weil dem faschistischen Regime nicht daran gelegen war, dem Exil 
Publizitat zu verleihen und dadurch bei der befreundeten deutschen 
Regierung AnstoB zu erregen.21 

I8 V gl. etwa Hinz, Manfred, "Zur Lage der Kiinste im faschistischen Italien", in: 
.Akadernie der Kiinste, Rifugio precario, S. 87-92. 

I9 Voigt, Zuflucht auf Widerruf, Bd. I, S. 93 ff. 
20 Zu Wolfskehi: Luzzatto, Guido Lodovico, "Karl Woifskehi e gli ebrei", in: 

Rassegna Mensile di Israel, Rom, Januar I97I, S. I-22; "Due lettere di Karl 
Wolfskehl", in: Studi in onore di Leone Traverso (= Studi urbinati di storia, 
filosofia e letteratura. Jg. 45, Neue Reihe B, Nr. I-2 ), Urbino I97I, S. 55I-
553; Sechi, Maria, "Scrittori di lingua tedesca nell'esilio italiano", in: 
Akademie der Kiinste, Rifugio precario, S. I37-I45 ( S. I4I f.), auch in 
deutscher Fassung S. I64-I73; Sechi, Maria "Karl Wolfskehl. »Exul 
immeritus«", in: Dies. (Hrsg.), Ritratti dell'altro. Figure di ebrei in esilio nella 
cultura occidentale, Florenz I997, S. I05-I23. 

2I Voigt, Zuflucht auf Widerruf, Bd. I, S. 408, 446 ff. 
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Karl Wolfskehls Exil setzte am 28. Februar, am Tag nach dem 
Reichstagsbrand, ein. Der damals Sechzigjahrige, fast Erblindete 
verlieB gegen Mittag Miinchen, wo er seit vielen Jahren ansassig 
war, und fuhr mit dem Schnellzug iiber Freiburg nach Basel. Die 
Grenze passierte er ohne Schwierigkeiten, weil zu der Zeit noch 
kein Ausreisesichtvermerk notig war und die badische Grenzpolizei, 
die noch nicht gleichgeschaltet war, nur die iiblichen Kontrollen 
durchfiihrte.22 Seine Frau Hanna, die keine jiidischen Vorfahren 
hatte, kam spater zu ihm nach Basel, kehrte aber auf den Fami
lienbesitz in Kiechlinsbergen am Kaiserstuhl zuriick, wo ihre Toch
ter Judith und ihre Enkelkinder lebten.23 
Der rasche Aufbruch in Miinchen wirkt erstaunlich, denn Wolfskehl 
war politisch nicht gegen den Nationalsozialismus hervorgetreten 
und deshalb auch nicht mit Verhaftung bedroht. Gegeniiber dem 
Verlag der Miinchner Neuesten Nachrichten, deren Feuilletonmit
arbeiter er war, begriindete er seine Abwesenheit mit einem vom 
Arzt empfohlenen Erholungsurlaub, da er "durch die allgemeinen 
Umstande und Begebnisse" einen Nervenzusammenbruch erlei
de.24 Die Miinchner Neuesten Nachrichten, die eine nationallibe
rale bis nationalkonservative Linie vertraten, waren den Nationalso
zialisten verhaBt, weil sie ihnen bis zuletzt kritisch gegeniiberstan
den. Der Verlagsleiter sowie einzelne Redakteure und Mitarbeiter 
wurden ab Mitte Marz 1933 verhaftet.2s Wahrscheinlich befurchte
te Wolfskehl als Jude in exponierter joumalistischer Stellung fur 
sich dasselbe Los. Jedenfalls war er durch den Reichstagsbrand auf
geschreckt, den er als Zeichen fur kiinftiges, noch groBeres Unheil 
empfunden haben muB. Er hatte seit langem mit Sorge und Unruhe 
den zunehmenden Antisemitismus in der deutschen Bevolkerung 
und den Aufstieg der nationalsozialistischen Partei beobachtet und 
sich etwa bei dem mit ihm befreundeten hollandischen Schriftsteller 
Albert Verwey nach den Aufenthaltsbedingungen in Holland "im 
Falle einer dringlich werdenden Flucht" erkundigt.26 

22 Hanna Wolfskehl an Albert und Kitty Verwey, Basel, 9. Marz 1933, und 
anschlieBende Briefe, in: Wolfskehl/Verwey, S. 276 ff. Zu der folgenden 
biographischen Studie hat Friedrich Voit viele Anregungen und Hinweise 
gegeben, ffir die ibm der Verfasser dankbar ist. 

23 Karl Wolfskehl an Albert Verwey, Meilen, 12. Juni 1933, in: Wolfskehl/Ver
wey, S. 284 ff. 

24 Wolfskehl an Anton Betz, Verlag Knorr & Hirth, Mi.inchen, 28. Februar 1933, 
in: Bal, S. 12. 

25 Wolfskehl an Edgar Salin, Orselina, 29. April 1933, in: Bal, S. 13 f.; vgl. 
Hoser, Paul, Die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Hintergriinde der 
Miinchner Tagespresse zwischen 1914 und 1934. Methoden der Pressebeein
flussung. Teil 2, Frankfurt 1990, S. 1004 ff. 

26 Wolfskehl an Albert Verwey, Mi.inchen 1930; Muttenz bei Basel, 15. und 26. 
Sept. 1932, in: WolfskehUVerwey, S. 245, 266 ff., 270 ff. 
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In der Schweiz blieb Wolfskehl zunachst mehrere Monate in Orse
lina, einem Ortsteil von Locamo, wo er sich bei einem Sturz ver
letzte und langere Zeit das Bett huten muBte. Nach seiner Genesung 
besuchte er Freunde in anderen Teilen des Landes, so Edgar Salin 
und Wolfram von den Steinen in Basel, zwei Deutsche, die schon 
seit langerem dort an der Universitat lehrten und in Deutschland 
auf Grund der rassenpolitischen MaBnahmen keine Zukunft mehr 
batten, sowie das hollandische Ehepaar Gerbrand und Ellen Dekker 
in Meilen am Zurichsee.z7 Unweit von Locamo, in Minusio, hielt 
sich seit August 1933 Stefan George auf, dem Wolfskehl bis ans 
Lebensende die Treue hielt. Obwohl sie in der Schweiz Briefe mit
einander wechselten, kam es nicht zu dem von Wolfskehl erhofften 
Wiedersehen. Vergeblich wartete er darauf, daB ihn der 'Meister' 
zu sich rief. Doch dieser vertrostete ihn auf spater mit dem Hinweis 
auf eine Erkrankung.zs 
Von der Schweiz aus verfolgte Wolfskehl aufmerksam die Vorgan
ge in Deutschland. Im Boykott der judischen Geschafte und freien 
Berufe von Anfang April 1933, den ersten pogromartigen Aus
schreitungen mit mehreren Todesopfem, erblickte er wiederum ein 
Vorzeichen fur Schlimmeres: "aber der 'neue Sturm' wird noch 
ganz anders rasen als der nun abflauende, er war gegen den kom
menden wirklich nur ein Wind-Spiel."z9 Wie recht sollte er be
halten, wenn man an die Nacht vom 9. November 1938 denkt, als er 
bereits in Neuseeland lebte. Die Hoffnung, friiher oder spater nach 
Deutschland zuriickkehren zu konnen, war in den ersten Monaten 
seines Exils stets lebendig, aber die Wirklichkeit schien ihm eine 
andere Sprache zu sprechen. Was seine eigene Situation anbelangte, 
erreichte ihn Ende April die Nachricht seiner Entlassung als Mitar
beiter der Miinchner Neuesten Nachrichten und der Miinchner Il
lustrierten. Etwa zum selben Zeitpunkt kundigte er seine Mi.inch
ner Wohnung zum 1. Oktober.3o 
An fang November 1933 reiste Wolfskehl zum ersten Mal nach 
anderthalb Jahren wieder nach Italien. An Curt von Faber du Faur 
in Florenz hatte er zwei Monate nach der Ankunft in der Schweiz 
geschrieben: "fur alles weitere ist noch kein fester Plan vorhan
den" ,31 Als Grund der Reise gab er das italienische Klima an, das 

27 Hanna Wolfskehl an Albert und Kitty Verwey, Orselina, 3. Mai 1933; Karl 
Wolfskehl an Albert Verwey, 12. Juni 1933, in: Wolfskehl!Verwey, S. 284 ff. 
Gesprach mit Georgine von den Steinen, der Witwe Wolframs von den Steinen, 
am 11. Juni 1998 in Berlin. 

28 Korrespondenz Wolfskehls mit George in: Bal, S. 14, 23 ff. 
29 Wolfskehl an Edgar Salin, wie Anm. 25. 
30 Wolfskehl an Curt von Faber du Faur, Orselina, 26. April 1933, in: DLA, und 

wie Anm. 25. 
31 Wolfskehl an von Faber du Faur, wie Anm. 30. 
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im Winter seiner Gesundheit zutdiglicher sei. Doch stichhaltig war 
diese Begriindung kaum, denn ein besseres Klima als im milden 
Tessin hatte er in ltalien kaum finden konnen. Wahrscheinlich 
wollte er sich vergewissem, daB er sich wieder auf Italien eiristim
men konnte, bevor er sich endgiiltig fiir einen Aufenthalt in der 
"Wahlheimat" entschied.32 
Die erste Station seiner ltalienreise war Florenz, wo er in der 
Pension der Baronin Edita von Miinchhausen abstieg, deren beide 
Sohne er wahrend seines langeren Aufenthalts in Florenz in den 
friihen zwanziger Jahren als Hauslehrer betreut hatte.33 Schon 
nach wenigen Tagen fuhr er nach Rom weiter, wo er als Anschrift 
Via dei Pontefici 46, bei A vema, angab.34 Ein Telegramm, das ihn 
vom Tod Georges unterrichtete, rief ihn Mitte Dezember in die 
Schweiz zuriick, wo er in Minusio an der Beerdigung teilnahm.3s 
AnschlieBend war er wieder bei Freunden in der Schweiz. Spa
testens Anfang Februar kehrte er nach Rom zuriick, wo er bald die 
Wohnung wechselte und in das Kiinstlerviertel in der Via Margutta 
nahe der Spanischen Treppe zog. Der Philosoph Karl Lowith, der 
ihn hier besuchte, sprach von einem "diisteren Loch, worin nichts 
weiter als ein armliches Eisenbett, ein zerbrochener Rohrstuhl und 
ein schmutziger Tisch stand." Die Begegnung mit ~~diesem sich 
leicht begeistemden und verwohnten, aber von allen AuBerlichkei
ten unabhangigen Mann" hinterlieB in Lowith einen nachhaltigen 
Eindruck. Er erschien ihm wie "eine imposante Ruine", dem die 
Ereignisse in Deutschland einen Schlag versetzt batten, von dem er 
sich erst langsam erhole. Trotz seiner fast vollstandigen Blindheit 
genieBe er die Schonheit Roms und die Spezialgerichte romischer 
Trattorien.36 
Uber Wolfskehls mehrmonatigen Aufenthalt in Rom ist sonst nur 
wenig zu erfahren. Seine Frau Hanna kam zu Besuch, wohnte aber 
nicht bei ihm.37 Haufig traf er sich mit Lore Schultz, einer Jugend
freundin aus Darmstadt, in einer Teestube an der Spanischen Trep-

32 Wolfskehl an Agnes Ulmann, Orselina, 27. Sept. und 17. Okt. 1933, in: DLA. 
33 Wolff, Kurt H., "»Zuriick nach Deutschland? Nicht einmal zu Besuch!«" in: 

Funke, Hajo, Die andere Erinnerung. Gespriiche mit jiidischen Wissenschaftlern 
im Exil, S. 211-223 (S. 217); Schlosser: Bibliographie, S. 13 f. 

34 Wolfskehl an Albert Verwey, Meilen, 20. Dez. 1933; Hanna Wolfskehl an 
Albert und Kitty Verwey, Basel, 26. Febr. 1934, in: Wolfskehl/Verwey, S. 293, 

. 297. 
35 Telegramm Robert Boehringers an Wolfskehl, Locarno, 4. Dez. 1933, in: 

Bal, S. 29; Hanna Wolfskehl an Albert und Kitty Verwey, Basel 7.-8. und 15. 
Dez. 1933, in: Wolfskehl/Verwey, S. 288 f. 

36 Lowith, Karl, Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933, Stuttgart 1986, 
s. 22 ff. 

37 Hanna Wolfskehl an Albert und Kitty Verwey, Frascati, 24. Marz 1934, und 
Rom, 20. April 1934, in: Wolfskehl/Verwey, S. 298 ff. 
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pe oder in ihrem Zimmer. Noch · im femen Neuseeland erinnerte er 
sich an das Zusammensein und an gemeinsame Ausfliige in die 
Umgebung der Stadus Zeitweise waren auch Robert Boehringer, 
der NachlaBverwalter Georges, und Edgar Salin in Rom zugegen, so 
daB er Gelegenheit zum Gesprach mit ihnen hatte.39 
Im April 1934 hielt er in Rom auf Einladung des Germanisten 
Giuseppe Gabetti die Ansprache auf der Gedenkfeier fiir George 
im Istituto Italiano di Studi Germanici in der Villa Sciarra.4o In 
einem Brief an Melchior Lechter in Berlin, einem engen Freund, 
der dem George-Kreis nahestand, riihmte er die von Mussolini 
angeordneten Veranderungen im romischen Stadtbild durch den 
AbriB mittelalterlicher Viertel und die Freilegung der antiken Foren 
beiderseits einer neuen PrachtstraBe, der Via dei Fori Imperiali.4I 
Seine Beurteilung spiegelt die Auffassung von Ludwig Curtius wie
der, dem Leiter des Deutschen Archaologischen Instituts in Rom, 
der Mussolinis romische Stadtgestaltung in einem im selben J ahr 
veroffentlichten Buch pries.42 Wolfskehl hatte Curtius bereits vor 
der J ahrhundertwende in Miinchen kennengelemt und war Anfang 
der dreiBiger Jahre in Rom sein Gast gewesen.43 Nach der Macht
iibemahme der Nationalsozialisten war Curtius der einzige deutsche 
Gelehrte in Rom in offizieller Funktion, der noch Juden in seine 
Wohnung einlud, was ihn spater seine Stelle kostete.44 Im Kreis 
von Curti us lemte W olfskehl auch seine Assistentin Hermine Speier 
kennen, die urn diese Zeit wegen ihrer jiidischen Herkunft entlassen 
wurde und danach auf Vermittlung von Curtius eine Stelle an den 
Vatikanischen Museen erhielt.4s Zu erwahnen ware schlieBlich ein 
Treffen Wolfskehls mit Percy Gothein, einem Schriftsteller und Hi
storiker aus dem George-Kreis.46 Im Juni 1934 veranlaBte die ein-

38 Wolfskehl an Schultz, Auckland, 12. Aug. 1939 und 5. Aug. 1946, in: BaN I, 
s. 48 ff, 281 f. 

39 Wolfskehl an Albert Verwey, Rom, 5. April 1934, in: Wolfskehl/Verwey, S. 
300 f, und wie Anm. 37. 

40 SchlOsser: Bibliographie, S. 72, und wie Anm. 37. 
41 Wolfskehl an Lechter, Rom, 18. Mai 1934, in: Bal, S. 38 ·ff. 
42 Curtius, Ludwig, Mussolini und das antike Rom. (Veroffentlichungen des 

Petrarca-Hauses 2,4). Koln 1934. 
43 SchlOsser: Bibliographie, S. 14; Curtius, Ludwig, "Karl Wolfskehl", in: 

Curtius, Torso. Verstreute und nachgelassene Schriften, Stuttgart 1957, S. 
233-236. 

44 Lowith, Mein Leben in Deutschland, S. 88 ff.; Voigt, Zuflucht auf Widerruf, 
Bd. 1, S. 83 f. 

45 Wolfskehl an Speier, Florenz, 23. Mai 1935 (DLA). Vgl. Voigt, Zuflucht auf 
Widerruf, Bd. 1, S. 82. 

46 Wolfskehl an E. Salin, Rom, 29. Nov. 1933; Salin an Wolfskehl, Basel, 1. 
Dez. 1933, in: Bal, S. 28 f. 

56 



setzende Sommerhitze Wolfskehl, den romischen Aufenthalt abzu
brechen und sich emeut in die Schweiz zu begeben, wo er den 
August und September bei den Dekkers in Meilen verbrachte.47 
Nach der voriibergehenden Ri:ickkehr in die Schweiz entschied sich 
W olfskehl endgiiltig fiir die Niederlassung in ltalien, und zwar in 
Florenz. Er hatte inzwischen Klarheit gewonnen, daB die Schweiz 
fiir seine Verhiiltnisse im Exil zu teuer war, und auf Kosten seiner 
Freunde wollte er dort nicht leben. GewiB zog ihn aber auch die 
"W ahlheimat" an und ganz besonders Florenz, wo er viele Jahre 
gelebt hatte und das ihm vertrauter war als Rom.4s 
Wolfskehl mied jetzt in Florenz mehr und mehr die Pension 
Miinchhausen, weil sich die Besitzerin immer deutlicher zum Natio
nalsozialismus bekannte und die entsprechenden Giiste aufnahm.49 
Statt dessen wohnte er jetzt zuniichst in der Pensione Alboreia in 
der Via Palestro, die gemeinsam von Mary Hilger und einer 
Schwester Wolframs von den Steinen, Runhilt, geleitet wurde. "Ru
ne", wie Wolfskehl sie liebevoll nannte, stammte aus Berlin und war 
his zu ihrer Entlassung Chefiirztin einer Kinderklinik in Gotha 
gewesen. Sie hatte sich an der Pension beteiligt, urn ein Studium an 
der Universitiit Florenz zu finanzieren, das es ihr erlauben sollte, die 
zur Ausiibung des Arztberufs in Italien notwendigen Examina 
abzulegen. Dazu kam es aber nicht, weil die italienische Regierung 
unter dem Eindruck der starken Nachfrage von seiten deut~cher 
Emigranten schon 1935 die N euzulassung ausliindischer Arzte 
unterband. Runhilt von den Steinen fiihrte deshalb his zu ihrer 
Weiterwanderung nach England im Friihjahr 1939 die Pension 
weiter.so 
Im November 1934 schloB sich Wolfskehl in Florenz die junge 
Margot Ruben an, die an der Universitiit Basel von Edgar Salin in 
NationalOkonomie promoviert worden war. Sie lebte zuletzt in 
Berlin, wo sie mit Melchior Lechter befreundet war. Sie teilte fortan 
mit Wolfskehl den Weg durch das Exil und blieb his zu seinem Tod 
in Neuseeland als · Mitarbeiterin und Gefiihrtin an seiner Seite.s1 Im 
Januar des folgenden Jahres verlieB er die Pensione Alboreia und 
mietete bei dem Augenarzt Walter Jablonski, der spiiter nach Pa
liistina ging, in der Via Pindemonte oberhalb der Porta Romana ein 

47 Entsprechend der Datierung von Wolfskehls Briefen aus Meilen, in: Bal, S. 42 
ff. 

48 Wolfskehl an Hanna Wolfskehl, Florenz, 22. Nov. 1934 (DLA). 
49 Wolfskehl an Hanne Marcus, Florenz, 27. April 1935 (DLA); Wolff, wie Anm. 

33; biographische Notiz von Cornelia Blasberg in: Bal, S. 454. 
50 Gesprlich mit Georgine von den Steinen, der Schwligerin Runhilts von den 

Steinen, in Berlin, wie Anm. 27. Zum Medizinstudium und zur Austibung des 
Arztberufs vgl. Voigt, Zuflucht auf Widerruf, Bd. 1, S. 166 ff. 

51 Margot Ruben, Gesprliche S. 92. Vgl. auch den Beitrag von Renate Koch in 
diesem Band. 
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Zimmer in einem Gartenhaus. Zur selben Zeit kam auch Hanna 
Wolfskehl nach Florenz, die dort das ganze Friihjahr tiber blieb und 
in der Pensione Alboreia wohnte. Obwohl Wolfskehl in dem Gar
tenhaus mit dem Blick auf Olivenbaume ruhig arl?.eiten konnte, 
fiihlte er sich zunehmend durch die "zerstreuende Uberfalle" der 
Stadt und die "unvermeidlichen Beziehungen innerhalb der 
gleichsprachigen Kolonie" gestort.sz Es widerstrebte ibm immer 
mehr, mit Deutschen zu verkehren, die sich nicht eindeutig vom 
Nationalsozialismus distanzierten. 
Sonst aber hatte Wolfskehl in Florenz einen groBen Freundes- und 
Bekanntenkreis. Unter den Emigranten gehorten zu ibm auBer 
Runhilt von den Steinen und Walter Jablonskis3 vor allem der Phi
losoph und Dante-Forscher Karl Kilian Mayer aus Ulm, ein Mit
bewohner der Pensione Alboreia, der spater in England Runhilt von 
den Steinen heiratete,s4 der Linguist und Romanist Heinrich Kaha
ne und seine griechische Frau Reneess und die junge Bibliothe
karin Annie Fraenkel, die im Antiquariat des bekannten, aus West
preuBen stammenden Verlegers Leo Olschki arbeitete.s6 Zu den 
schon vor 1933 in Florenz ansassigen Deutschen, denen Wolfskehl 
verbunden war, zahlte der mit einer Amerikanerin verheiratete An
tiquar und Barockforscher Curt von Faber du Faur, ein Freund aus 
der Miinchner Zeit, bei dem Wolfskehl Bucher fiir seine Bibliothek 
erworben hatte. Von Faber du Faur lieB sich 1939 in den Vereinig
ten Staaten nieder, von wo er mit Wolfskehl in Neusee1and in Brief
wechsel blieb.s? Den Kunsthistoriker Ulrich Middeldorf, der am 
Deutschen Kunsthistorischen Institut angestellt war, lemte Wolfs
kehl erst in Florenz kennen. Middeldorf, der den Nationalsozialis-

52 Vor allem Wolfskehl an Ranna Wolfskehl, Camogli, 27. Okt. und 6. Nov. 
1935; an Edgar Salin, Camogli, 6. Nov. 1935; an Robert Boehringer, Florenz, 
4. Mai 1935 (DLA). 

53 Briefe Wolfskehls an Jablonski (DLA); biographische Notiz Blasbergs in: 
Bal, S. 344. 

54 Briefe Wolfskehls an Mayer (DLA); Helbing, Lothar, "Karl Wolfskehl. 
Einfuhrendes zu den Gedichten. Briefen, Prosa aus dem NachlaB und zu 
Erinnerungen", in: Castrum Peregrini 61, Heft 1, Amsterdam 1960, S. 5-90 (S. 
77). Gespriich mit Georgine von den Steinen, wie Anm. 27. 

55 Briefe Wolfskehls an Kahane (DLA). Vgl. auch die autobiographischen 
Aufzeichnungen Kahanes, in denen Wolfskehl jedoch nicht genannt wird: 
"Henry Kahane, Der Emigrant der dreiBiger Jahre. Selbstportriit eines 
Sprachwissenschaftlers", in: Christmann, Hans Helmut/Hausmann, Frank-Rut
ger (Hrsg.), Deutsche und osterreichische Romanisten als Verfolgte des Natio
nalsozialismus, Tfibingen 1989, S. 57-68. 

56 Briefe Wo1fskehls an Annie Fraenkel (DLA) und in: Bal, S. 213 f, und 
biographische Notiz Blasbergs, Ebd. S. 445 f. 

57 Briefe Wolfskehls an von Faber du Faur (DLA); Helbing, ,Karl Wolfskehl, S. 
76; biographische Notiz Blasbergs in: Bal, S. 396. 
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- -------------------------------------

mus ablehnte, nahm 1936 eine Stelle an einer Universitat in Chica
go an.ss Bei Marta Licht, einer begiiterten Jiidin, die bei Florenz 
ein Anwesen besaB, war Wolfskehl mehrmals zu Gast. Sie iiberlebte 
spater die deutsche Besetzung im Versteck in Florenz, nachdem sie 
auf eine Denunziation der Bauern bin, die ihr Grundstiick be
wirtschafteten, in Siiditalien intemiert gewesen war.s9 Als Freund 
betrachtete Wolfskehl den Baron Kurt von der Hardt, der ibm bin 
und wieder eine Gefalligkeit erwies.6o Eher fliichtig scheint die 
Bekanntschaft mit dem Maler Hans Purrmann gewesen zu sein, der 
die Villa Romana in der Via Senese leitete, ein Kiinstlerhaus fiir 
deutsche Stipendiaten, und dabei zunehmend unter Druck von sei
ten der nationalsozialistischen Behorden geriet.6I Der Photograph 
Karl Abel - es ist nicht zu entscheiden, ob er Emigrant war - machte 
von W olfskehl eine Portrataufnahme, die er spater auf einer klein en 
Ausstellung seiner Arbeiten in Florenz zeigte.62 
Lockere Kontakte unterhielt Wolfskehl zu einigen Florentiner Uni
versitatslehrern, wie dem namhaften Altphilologen Giorgio Pasqua
li, der mehrere aus Deutschland emigrierte Studenten betreute, und 
dem Philosophen Lionello Vincenti.63 Mit dem aus Polen stam
menden und in Florenz ansass~gen Philosophen und Judaisten Cha
je Sonne arbeitete er bei der Ubertragung von Gedichten aus dem 
Hebraischen zusammen.6~. Den jungen Germanisten Leone Traver
so beriet er bei dessen Ubersetzung von Gedichten Georges ins 
Italienische, die spater im Druck erschienen.6s In Florenz miiBte er 

58 Auszug aus Erinnerungen Middeldorfs in: Helbing, "Karl Wolfskehl", S. 34-
36. Zu Middeldorfs Tatigkeit in Florenz vgl. Hubert, Hans W., Das Kunsthisto
rische lnstitut in Florenz, Florenz 1997, S. 83 und passim. 

59 Wolfskehl an Licht, Recco, 7. Dez. 1935 (DLA); biographische Notiz 
Blasbergs in: Bal, S. 363; zu Lichts Internierung und Versteck befinden sich 
Dokumente im Archivio Centrale dello Stato, Rom, PS, A 4bis Stranieri 
internati, Busta 215/ Licht, Marta. 

60 Wolfskehl an von der Hardt, Recco, 2. Dez. 1936 und 5. Mai 1937 (DLA). 
61 Wolfskehl an Hanna Wolfskehl, 2. Dez. 1936 (DLA); zu Purrmanns Rolle als 

Leiter der Villa Romana vgl. Voigt, Zuflucht auf Widerruf, Bd. 1, S. 89 ff. 
62 Italien-Post, Nr. 6, Florenz, 15. Mai 1935, in: Biblioteca Nazionale, Flo

renz. Das Photo befindet sich in der Sammlung der Fratelli Alinari in Florenz, 
wo ich es vor einigen Jahren in einer Ausstellung gesehen habe. Wegen Umbau
arbeiten war das Archiv der Fratelli Alinari nicht zuganglich. 

63 Wolfskehl an Vincenti, Florenz, 3. Mai 1935 (DLA); an Runhilt von den 
Steinen, Recco, 1. Okt. 1936, in: Bal, S. 224 f. Vincenti hatte sich intensiv mit 
George befaBt, vgl. Vincenti, Lionello, "lntroduzione all' opera di Stefan 
George", in: II Convegno. Rivista di letteratura e di arti, Jg. 18, Heft 9110, 
Mailand, 25. Nov. 1937. 

64 Wolfskehl an Sonne, Camogli, 18. Aug. 1935 (DLA); biographische Notiz 
Blasbergs in: Bal, S. 335. Zur Korrespondenz Wolfskehls in Auckland mit 
Sonne in Cincinnati vgl. BaN II S. · 545-547. 
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auch Lavinia Mazzucchetti kennengelemt haben, die als Ubersetze
rin und Verlagslektorin in Mailand lebte und mit Thomas Mann 
befreundet war.66 
Anfang Juli begann Wolfskehl unter der Hitze in Florenz zu leiden. 
Da er es sich noch leisten konnte, beschloB er, wie wohlhabende 
Florentiner die Sommermonate an der ki.ihleren Ki.iste zu verbrin
gen. Nicht zufallig fiel seine Wahl auf Camogli, ein am Hang em
porsteigendes Fischerdorf si.idlich von Genua, wo er in Gedanken 
George nahe war, mit dem er dort vor i.iber zwanzig Jahren einige 
Tage verbracht hatte.67 Urspri.inglich wollte er im Herbst nach Flo
renz zuri.ickkehren, aber dann trat eine Entwicklung in Deutschland 
ein, die ihn zutiefst bewegte und seine Plane umwarf. Am 15. Sep
tember 1935 wurden auf dem Reichsparteitag der NSDAP in 
Ni.irnberg die Gesetze verki.indet, durch welche die Juden auf der 
Grundlage der Rassendoktrin aus der deutschen Gesellschaft und 
Kultur ausgeschlossen wurden. Wolfskehl stellte jetzt an sich "Un
rast, bedingt durch die MaBnahmen und Vorgange im Reich", fest 
und eine "vollig abhanden gekommene Seelenlage".6s Urn sein 
inneres Gleichgewicht wiederzufinden, empfand er mehr denn je 
das "Bedi.irfnis nach Einsamkeit", den Drang nach starkerer Zu
ri.ickgezogenheit.69. Er hielt deshalb nach einer Wohnung in der 
naheren Umgebung Ausschau, wo er sich ganz auf die geistigen 
und kulturellen Werte konzentrieren konnte, die seinen Lebensweg 
bestimmt batten. Er fand die geeignete Bleibe nur wenige Kilome
ter weiter nordlich in Recco.?o Am 1. September teilte er Jablonski 
mit, er moge i.iber sein Zimmer verfi.igen, und Anfang November 
reiste Margot Ruben nach Florenz und holte dort seine Sachen 
ab.11 
In Recco blieb Wolfskehl zweieinhalb Jahre his zu seiner Abfahrt 

65 Briefe Wolfskehls an Traverso (DLA), verOffentlicht in: "Due lettere di Karl 
Wolfskehl", wie Anm. 20; Wolfskehl an Robert Boehringer, Florenz, 11. Juni 
1935, Camogli, 25. Juli, 7. Aug. und 16. Sept. 1935, (DLA); George, Stefan, 
Poesie. Traduzione e prefazione di Leone Traverso, Modena 1937; Traverso, 
Leone, "Poesie scelte di Stefan George". Traduzioni (mit Einfiihrung von Karl 
Kilian Mayer), in: Letteratura, Jg. 2, Heft 2, Florenz, April 1938. 

66 Wolfskehl an Mazzucchetti, Recco, 25. Sept. 1936 (DLA). 
67 Vor allem Wolfskehl an Eugen Mayer, 19. Febr. 1936 (DLA); an Irene Forbes

Masse, Camogli, 29. Juli 1935, in: Bai S. 132 ff., und Anmerkung Blasbergs, 
ebd. S. 353. 

68 Wolfskehl an Robert Boehringer, Camogli, 16. Sept. 1935; an Rudolf Pann
witz, Recco, 14. Jan. 1936, (DLA). 

69 Vor allem Wolfskehl an Hanne Marcus, Camogli, 27. Juni 1935; an Robert 
Boehringer, 8. Nov. 1935; an Margarete Wolfskehl, Recco, 1. Marz 1936 
(DLA). 

70 Wolfskehl an Irene Forbes-Mosse, Recco, 24. Nov. 1935 (DLA). 
71 Wolfskehl an Walter Jablonski, Camogli, 1. Sept. und 4. Nov. 1935 (DLA). 
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nach Neuseeland im Mai 1938. In Briefen an seine Frau in 
Deutschland und an Freunde wurde er nicht miide, die neue 
Umgebung und das neue Lebensmilieu bisweilen schwelgerisch zu 
beschreiben. Die Villa Ines, iiber einem Tal gelegen und auf einem 
Steig iiber Stufen zu erreichen, bot ibm, der sich mit wenigem zu
friedengeben konnte, alles, was er zum Leben und Arbeiten 
brauchte: ein gediumiges Wohnzimmer, das er, wie friiher in Miin
chen, mit einem Aquarium ausstattete - zu klagen hatte er nur iiber 
die unzureichende Ofenwarme -, zwei Schlafzimmer, je eines fiir 
Margot Ruben und fur sich selbst, einen terrassenformigen Garten 
mit Blumen, Strauchem, Orangen-, Zitronen- und Mespolibaumen, 
den Blick auf einen Ausschnitt des Meeres, Kastanien- und Pinien
walder in nachster Nahe und eine Kochin aus Apulien, die fiir sein 
leibliches Wohl sorgte. Den Garten belebte er mit der Riesen
schildkrote 'Zimir' .12 

In Recco erreichte Wolfskehls Korrespondenz wahrend seines Auf
enthalts in ltalien ihren Hohepunkt. Zeitweise war er mehrere Stun
den am Tag damit ausgefiillt, Margot Ruben Briefe zu diktieren, 
wobei ihm ein phiinomenales Gedachtnis zustatten kam.73 ~s wa
ren spontane, ungekiinstelte Mitteilungen, die nicht fiir die Offent
lichkeit und damit nicht flir die Literatur bestimmt waren, sondem 
sich ganz individuell auf den jeweiligen Briefpartner einstellten. Je 
nach dem Empfanger stand das Personliche, das Berufliche - vor 
allem in der Korrespondenz mit dem Schocken Verlag -, das Lite
rarische, das Wissenschaftliche, das Philosophische oder das Reli
giose im Vordergrund seines "halbierten Gesprachs". Die Briefe 
waren, wenn man vier Gruppen unterscheiden mochte, an Freunde 
aus dem Umkreis Georges, an Freunde und Bekannte aus Darm
stadt und Miinchen, an jiidische Freunde und Verlagsmitarbeiter 
und an ltaliener gerichtet. Unter den letzteren befanden sich keine 
Schriftsteller und mit Ausnahme vielleicht eines Florentiner 
Hochschullehrers keine Juden. Die meisten Briefe gingen in die 
Schweiz, viele nach Deutschland und eine geringere Zahl an Em
pfanger in Palastina und in ltalien. Fast vollig fehlen die west
europaischen Exillander.74 Wie Wolfskehl beklagte, wurde der 
Kreis seiner Briefpartner in Deutschland immer kleiner. Mit Aus
nahme seiner Familie gingen von dort immer weniger Nachrichten 
ein. Hierfiir waren mehrere Griinde ausschlaggebend: einige 
Briefpartner starben wahrend Wolfskehls Aufenthalt in Italien, viele 
waren nach einiger Zeit selbst zum Exil · gezwungen und manche 
meldeten sich nicht mehr, weil sie wegen der Korrespondenz mit 

72 Beschreibungen der Villa lnes und ihrer Umgeburg vor allem in Briefen 
Wolfskehls an Hanna Wolfskehl und Edgar Salin (DLA). 

73 Vgl. Margot Ruben in: BaN I, S. 13 f. 
74 Angaben nach den Adressaten der Briefe Wolfskehls (DLA). 
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einem Juden Nachteile befiirchteten oder weil sie den Nationalso
zialismus guthieBen. Horte Wolfskehl davon, brach er in der Regel 
die Beziehung stillschweigend ab.75 
Fur Wolfskehl, der im Exil so sehr auf Freundschaft angewiesen 
war, daB er sagen konnte, "die Freundschaft der wenigen, die mir 
geblieben sind", sei sein "einziger Halt", reich ten Briefe nicht aus, 
urn eine Trennung zu iiberbriicken. Das unmittelbare personliche 
Gesprach war fiir ihn ein inneres Bediirfnis und noch wichtiger als 
der briefliche Gedankenaustausch.76 Deshalb endete fast jeder 
zweite Brief an einen Freund mit dem Wunsch auf baldiges Wieder
sehen oder gar mit einer Einladung nach Recco. Das Einsamkeits
bediirfnis nach dem Schock der 'Niirnberger .. Gesetze' wich bald 
wieder der Sehnsucht nach Geselligkeit. Uberblickt man die 
zweieinhalb Jahre in Recco, so war Wolfskehl dart nur selten mit 
Margot Ruben allein. Im Friihjahr 1936 war Hanna fiinf Monate 
und 1937 nochmals Hingere Zeit in Recco. Zu kurzen Besuchen aus 
Deutschland kamen seine Tochter Renate und Judith und sein 
Bruder Eduard. Aus dem Umkreis Georges sind auBer Melchior 
Lechter, der Wolfskehl zur Wohnungssuche nach Recco begleitete, 
Robert Boehringer, Ida Dehmel, Edgar Salin, Ernst Morwitz und 
Rudolf Pannwitz zu nennen. Boehringer, Dehmel und Salin reisten 
aus der Schweiz an. Morwitz aus Deutschland und Pannwitz aus Ju
goslawien. Selbst Palastina war fiir einen Besuch nicht zu weit ent
fernt, von wo Eugen Mayer, ein langjahriger Freund, und Friedrich 
Bargebuhr, den Wolfskehl noch nicht personlich kannte, nach 
Recco fanden. Aus Florenz fuhren Runhilt von den Steinen und 
Curt von Faber du Faur, aus Meran Victor Manheimer zu ihm. 
Helmut von den Steinen, ein Bruder Runhilts und Wolframs, blieb 
mindestens zwei Monate in Recco. Weitere Besucher waren Martin 
Buber, Robert Faesi, Irene Forbes-Masse, Michael Landmann und 
schlieBlich Wolfskehls Verleger Salman Schocken und dessen Mit
arbeiter Moritz Spitzer.?? 
In der Nahe der Villa Ines befand sich die von Hans Weil, einem 
friiheren Privatdozenten fiir Padagogik an der Universitat Frank
furt, geleitete 'Schule am Mittelmeer'. Hier wurden zwanzig bis 
dreiBig iiberwiegend jiidische Kinder unterrichtet, die von ihren 

75 Wolfskehl an Rudolf Pannwitz, Recco, 1. Mai 1936 (DLA); an Abraham 
Scholem Yahuda, Recco, 16. April 1937, in: Bai, S. 241 f.: "die meisten haben 
sich eingeordnet, womit das Ende unserer Beziehungen von meiner Seite 
zwangsHiufig eintrat". Zu erwahnen ware vor allem der Bruch mit dem Illustrator 
und Biihnenbildner Emil Preetorius, vgl. Blasberg in: Bal, S. 451. 

76 Wolfskehl an Melchior Lechter, Recco, 17. April 1936, in: Bal, S. 175 ff.; 
Margot Ruben in: BaN I, S. 11 f. 

77 Zusammenstellung der Besucher nach Wolfskehls Briefen aus Recco (DLA) und 
dank freundlicher Hinweise von Friedrich Voit. 
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Eltem in die Emigration vorausgeschickt worden waren.?s Wolfs
kehl nahm in der Schule an Diskussionsabenden teil und hielt min
destens zwei Vortrage in freier Rede, von denen Mitschriften Mar
got Rubens erhalten sind. Die Themen waren "Tradition: leben
diges Gefiige" und "Geschichte und Tradition im Leben des Ju
dentums" .79 Enger befreundet war er mit zwei jungen Lehrem, 
Lenz Weisshaupt und Kurt Heinrich Wolff, einem Soziologen und 
SchUler von Karl Mannheim.so 
Trotz der zahlreichen Besuche riB sich W olfskehl immer wieder von 
Recco los und begab sich auf Reisen. Insgesamt sechsmal fuhr er in 
die Schweiz, einmal nach Mailand, mehrmals nach Genua und am 
meisten nach Florenz.s1 Im Juli 1937 gonnte er sich auf Rat Victor 
Manheimers in Meran eine Sommerfrische in Begleitung von Mar
got Ruben in Lengmoos (Longomoso bei Bozen).s2 Die Zug
fahrten konnte er allein bewaltigen, jedoch muBte er wegen seiner 
Erblindung zum Bahnhof gebracht und am Zug abgeholt werden. 
Grund der Reisen war fast immer das Wiedersehen mit Freunden, 
deren Nahe im guttat oder mit denen er etwas zu besprechen hatte, 
was er nicht brieflich mitteilen wollte. Wenn er in Florenz war, 
wohnte er in der Alboreia, einmal auch bei von Faber du Faur.s3 In 
Florenz traf er im Friihjahr 1938 auch den friiheren Leiter des dem 
George-Kreis verbundenen V erlags Die Runde in Berlin, Wolfgang 
Fromme!, der nach der Emigration aus Deutschland fiber die 
Schweiz nach Italien gekommen war, sowie Percy Gothein, der sich 
langere Zeit in Florenz aufhielt und in den dortigen Bibliotheken 
Studien zur italienischen Renaissance betrieb.s4 
Sonst hatte Wolfskehl keine Kontakte zu aus Deutschland emigrie
rten Schriftstellem in Italien. Auf einer Fahrt nach Florenz besuchte 
er unterwegs den Verleger Kurt Wolff in Lastra a Signa.ss Bd ibm 

78 Feidel-Mertz, Hildegard, Piidagogik im Exil nach 1933. Erziehung zum 
Oberleben. Bilder und Texte einer Ausstellung, Frankfurt 1990, S. 155 ff.; 
Voigt, Zuflucht auf Widerruj, Bd. 1, S. 209 f. · 

79 Margot Rubens Mitschriften in: Grimm, Gunter, Karl Wolfskehl. Die Hiob
Dichtung, Bonn 1972, S. 307-9. Wolfskehl berichtet iiber die Vortrage auch in 
einem Brief an Abraham Scholem Yahuda, Recco, 23. Mai 1937 (DLA). 

80 Wolfskehl an Hanna Wolfskehl, Recco, 6. Nov. 1935, 26. Juni und 27. Aug. 
1936; an Marta Licht, 7. Dez. 1935 (DLA); Wolff, "Zuriick nach Deutschland?", 
S. 218; Erinnerungen Wolffs an Wolfskehl in: Helbing, ,Karl Wolfskehl", S. 
39-41. 

81 Zusammenstellung der Reisen nach Wolfskehls Briefen aus Recco (DLA). 
82 Wolfskehl an Manheimer, 2. Juni 1937 (DLA). 
83 Wolfskehl an Hanna Wolfskehl, Recco, 12. Nov. 1936 (DLA); an Abraham 

Scholem Yahuda, Recco, 16. April 1937, in: Bal, S. 241 f. 
84 Wolfskehl an Robert Boehringer, 20. April 1938 (DLA); Helbing, "Karl 

Wolfskehl", S. 5 ff., 8; zu Gotheins Florentiner Aufenthalt vgl. Akademie der 
Kiinste, Rifugio precario, S. 189, 358. 

63 



konnte er auch Walter Hasenclever gesehen haben, den er aber mit 
keinem Wort erwlihnt, wahrscheinlich weil ihn nichts mit ihm ver
band. Alfred Neumann und dessen Kreis in Florenz standen ihm 
fern. Zu Rudolf Borchardt im nicht weit entfemten Saltocchio bei 
Lucca zog ihn seit dessen lange zuriickliegender Kontroverse mit 
dem George-Kreis nichts hin. Nachdem von Faber du Faur in Sal
tocchio gewesen war, fragte er an, wie der "confronto mit dem 
Vereiniger durch den Feind" verlaufen se~. - eine Anspielung auf 
den Titel von Borchardts kurz zuvor in Osterreich erschienenen 
Roman -, und merkte selbstironisch an: "Zu schade, daB mein edler 
Stoizismus mir selber solchen confronto nie verstattet."s6 
In W olfskehls schriftstellerischer Tatigkeit vollzog sich im Exil ein 
tiefgreifender Wandel. Als AusgestoBener setzte bei ihm eine Neu
besinnung auf sein Judentum und damit auf sein Selbstverstandnis 
als Schriftsteller ein. Sein Name und seine joumalistische Erfah
rung batten es ihm ohne weiteres erlaubt, fiir Schweizer Zeitungen 
und Zeitschriften zu schreiben. Die Mitarbeit an der politisierten 
deutschen Exilpresse kam fiir ihn kaum in Betracht, weil er selbst 
im Exil, wie er jedoch nur einmal bemerkte, mit dem "Geschreib
sel, Geschmahsel, Geblodsel [ ... ] von Tagesfederfuchsem" nichts 
gemein haben wollte.87 Von Veroffentlichungen in Zeitungen und 
Zeitschriften nahm er aber vor allem deshalb Abstand, weil er zum 
ersten Mal seit iiber zehn Jahren wieder Gedichte schrieb, die seine 
Kreativitlit in Anspruch nahmen.ss Es entstand der Zyklus religio
ser Gedichte Die Stimme spricht, in welchem er sein personliches 
Schicksal mit dem des jiidischen Volkes in Einklang zu bringen 
sucht. Das AusgestoBensein erscheint in diesen Gedichten als end
giiltig, es bleibt nur der Aufbruch in ein ungewisses Neues. Das 
AusgestoBensein bringt das Wechselgesprlich zwischen dem be
drlingten, ratlosen Menschen und der gottlichen Stimme hervor, die 
ihm den Weg weist.s9 
Die erste Niederschrift von Die Stimme spricht war im Oktober 
1933 in Orselina in der Schweiz fertiggestellt. In Rom erfuhr sie 
Veranderungen, und es kamen weitere Gedichte hinzu.9o Nachdem 

85 Wolfskehl an Hanna Wolfskehl, Recco, 2. Dez. 1936 (DLA). 
86 Wolfskehl an Curt von Faber du Faur, Recco, 20. April 1937 (DLA). 
87 Wolfskehl an Kurt Singer, Camogli, 3. Sept. 1935 (DLA). 
88 Wolfskehl an Edgar Salin, Camogli, 12. Sept. 1935; an Armin Sigrist, Recco, 

31. Nov. 1935 (DLA); an Kurt Singer, wie Anm. 87. 
89 Zur Interpretation vgl. Wolffheim, Hans, "Von Dionysos zu Hiob. Karl 

Wolfskehls Spatwerk, in: Durzak, Manfred (Hrsg.), Die deutsche Exilliteratur 
1933-1945, Stuttgart 1973, S. 335-342; Cornelia Blasberg in: Bal, S. 436 ff.; 
Hoffmann, Paul, "» ... jiidisch, romisch, deutsch zugleich«. Karl Wolfskehl", in: 
Grimm, Gunter E./Bayersdorfer, Hans-Peter (Hrsg.), lm Zeichen Hiobs. Jiidi
sche Schriftsteller und deutsche Literatur im 20. Jahrhundert, Frankfurt 1986, 
S. 98-123 (S.ll5 f.). 
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einzelne Gedichte bereits als Vorabdruck unter anderem in der 
Jiidischen Rundschau, in Der Morgen und im Almanach des 
Schocken Verlags wiedergegeben worden waren, erschien der 
Zyklus von nunmehr vierundzwanzig Gedichten im Spatherbst 
1934 in der Bticherei des Schocken Verlags, einer unauffallig 
gestalteten Reihe in Oktav mit schwarzem Einband.91 Wolfskehl 
befand sich zu dieser Zeit in Florenz. Der Schocken Verlag in 
Berlin gehorte zu den jtidischen Verlagen, die unter der Bedingung, 
daB sie sich strikt auf jtidische Themen und jtidische Autoren 
beschrankten, wahrend der ersten Jahre der Hitler-Diktatur weiter
bestehen durften.n Auch noch nach dem Erscheinen des Band
chens arbeitete Wolfskehl an dem Zyklus weiter. Die neue Fassung 
kam unter dem Titel Die Stimme spricht. Erweitertes Werk in einer 
von Melchior Lechter buchgraphisch mitgestalteten, aufwendigeren 
Ausgabe ebenfalls im Schocken Verlag heraus.93 Ungefahr zur 
selben Zeit wurde der Bticherei-Band in zweiter Auflage gedruckt, 
nachdem die erste mit 5000 Exemplaren vergriffen war.94 Die 
Stimme spricht war somit ein groBer Verkaufserfolg. Wolfskehl 
verfolgte gespannt ~ie Wirkung des Bandes, der "befehlsgemaB" 
von der deutschen Offentlichkeit tibergangen wurde, und gewann 
den Eindruck, "daB er, obwohl von vielen Juden liebevoll aufge
nommen, dennoch viel starker an die Herzen der Christen gedrun
gen scheint" .95 Reizbar, ja bisweilen mit hypochondrischen 
Krankheitsanflillen reagierte er auf Kritik, zumal wenn sie aus dem 
Kreis seiner Freunde kam.96 Martin Buber, Thomas Mann und der 
Romanist Ernst Robert Curtius begltickwtinschten ibn in Briefen 

90 Wolfskehl an Albert Verwey, Florenz, 21. Dez. 1934; an Margarete Susman, 
Recco, 19. Miirz 1936, in Bal, S. 71 ff., S. 114 ff. 

91 Wolfskehl, Karl, Die Stimme spricht. Berlin (Biicherei des Schocken Verlags 
17) 1934; zu den Vorabdrucken vgl. Wolfskehl an Margarete Susman, in: Bal, S. 
189 ff., Schlosser: Bibliographie, S. 71 f. 

92 Dahm, Volker, Das jiidische Buch im Dritten Reich. Zweiter Teil: Salman 
Schocken und sein Verlag, Frankfurt 1981; Schreuder, Saskia/Weber, Claude 
(Hrsg.), Der Schocken Verlag/Berlin. Jiidische Selbstbehauptung in Deutsch
land 1931-1938, Berlin 1994. 

93 Wolfskehl, Karl, Die Stimme spricht. Erweitertes Werk, Berlin 1936; vgl. 
Blasberg, Cornelia, "»Herr! Ich will zuriick zu Deinem Wort!«. Karl Wolfskehl 
im Verlag Salman Schocken" in: Buchhandelsgeschichte 1986, Nr. 4 (= 
Beilage zum Borsenblatt fiir den Deutschen Buchhandel, Nr. 94, 25. Nov. 1986), 
S. 121-131 (S. 126); Dahm, Das jiidische Buch, S. 659 ff. 

94 Blasberg, "Herr! Ich will zuriick zu Deinem Wort", S. 126. 
95 Wolfskehl an Albert Verwey, Florenz, 21. Dez. 1934, in: Bal, S. 71 f.; an 

Ellen und Gerbrand Dekker, Florenz, 29. Dez. 1934 (DLA). 
96 Wolfskehl an Margarete Susman, Florenz~ 29. Jan. 1935; an Eugen Mayer, 

Florenz, 19. Febr. 1935; an Gertrud von Helmstatt, Florenz, 10. April 1935, in: 
Bal, S. 88 ff, 98 ff, 100 f. 
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bewegt zu den Gedichten. Curtius schrieb: "Es ist, als batten Sie 
jetzt erst zu sich selbst gefunden"97, und der Schweizer Lyriker 
und Literaturwissenschaftler Robert Faesi sprach aus, was wahl viele 
dachten: "Mir scheinen die Verse dieses schwarzen Bandchens an 
Unmittelbarkeit und Erlebnistiefe Ihre ganze friihere Lyrik zu 
iibertreffen. "9& 
Viele Jahre beschiiftigte Wolfskehl das groBe Gedicht An die Deut
schen, das er auch sein "Lebenslied" nannte. Urspriinglich hatte 
er in ibm begiitigend das Verbindende hervorgehoben, doch dann 
fiigte er einen "Abgesang" hinzu, in welchem er zornig den Bruch 
vollzog. Die Werte, die ibn in Deutschland gepragt batten, nahm er 
zu sich ins Exil heriiber, wo sie noch Bestand haben konnten: "Wo 
Du bist, ist deutscher Geist."99 Das Gedicht fiillt in seinen ver
schiedenen Entstehungsphasen..fast ausschlieBlich in die italienische 
Zeit. Wolfskehl erwahnt vier Uberarbeitungen oder Fassungen. Die 
erste war demnach im November 1934 in Florenz abgeschlossen, 
die zweite im folgenden Dezember, und zwar am Jahrestag des To
des von Stefan George - lange Zeit meinte Wolfskehl, es sei die 
endgiiltige -, die dritte im September 1935 in Camogli und die 
vierte spatestens im November 1937 in Recco.Ioo Mehrfach lieB 
Wolfskehl Freunde wissen, daB er den "Abgesang" unmittelbar als 
Antwort auf die Verkiindung der 'Nurnberger Gesetze' verfaBt ha
be.Ioi Er sandte die verschiedenen Fassungen nur an wenige Freun
de. Im Juni 1935 erwog er die VerOffentlichung im Verlag Die 
Runde in Berlin, der von unbekannter Seite einen Teil des 
Gedichtes erhalten hatte. Doch dann wollte er lieber auf einen nicht 
naher bezeichneten AnlaB warten.1o2 Nach der Hinzufiigung des 
"Abgesangs" hielt er merkwiirdigerweise eine Veroffentlichung 
fiir "nun gar nicht mehr druckbar, ja kaum zeigbar"1o3 Als Tho-

97 Curtius an Wolfskehl, Bonn, 8. Mai 1935 (DLA); Buber an Wolfskehl, 
Heppenheim, 3. Sept. 1934; Mann an Wo1fskehl, Ki.isnacht, 16. Nov. 1934, in: 
Bal, S. 44, 59. 

98 Faesi an Wolfskeh1, Zollikon, 5. Mai 1935 (DLA). 
99 "Das Lebenslied". An die Deutschen, in: GW I, S. 216 ff. - Vgl. Voit, 
·Friedrich, "»Wo ich bin ist deutscher Geist«. Zu Karl Wolfskeh1s 'Lebenslied"', 

in: Exil Jg. 1996. Nr. 1, S. 21-30. 
100 Wo1fskehl an Hans Schiebelhuth, Florenz, 9. Jan. 1935, in: Bal, S. 80 ff; an 

Edgar Salin, Florenz, 23. Nov. 1934; an Robert Boehringer, Florenz, 2. Febr. 
1935; an Rudolf Pannwitz, Recco, 14. Jan. 1936, und 25. April 1938; 
Boehringer an Wolfskehl, Stefanstag (4. Dez.) 1937 (DLA). 

101 Wolfskehl an Kurt Singer, Camogli, 28. Okt. 1935; an Robert Boehringer, 
Recco, 17. Dez. 1935; an Eugen Mayer, Recco, 19. Febr. 1936 (DLA). 

102 Wolfskehl an Edwin Landau, Camogli, 27. Juni 1935; an Edgar Salin, 
Camogli 28. Juni und 18. Juli (DLA). 

103 Wolfskehl an Kurt Singer, wie Anm. 101. 
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mas Mann, dem Erich von Kahler das vollstandige Gedicht mit dem 
"Abgesang" zugeleitet hatte, ihn bat, es in der von ihm herausge
gebenen Zeitschrift MajJ und Wert in _Zurich veroffentlichen zu 
diirfen, lehnte er mit der Begriindung ab, es sei nur fiir ihn selbst 
und ein paar Freunde bestimmt. Eine Veroffentlichung konne er 
sich hochstens in einem Sonderdruck vorstellen.Io4 In dieser Form 
erschien es schlieBlich zwei Jahre nach dem Krieg und iiber ein 
Jahrzehnt nach seiner Entstehung in einer noch von Wolfskehl von 
Neuseeland aus autorisierten Ausgabe im Origo Verlag in Zii
rich.Ios 
In Recco arbeitete Wolfskehl auch an ersten Fassungen zum Ge
dichtzyklus ,INRI oder die vier Tafeln", der bezeugt, wie tief ihn 
die christliche Thematik beriihrte.I06 Im Marz 1938 sandte er eine 
dreiteilige Fassung an den Benediktinerpater Thomas Michels in 
Salzburg, mit dem er seit langem in fre~_ndschaftlichem Briefwech
sel stand.Io7 Wenige Monate nach der Ubersiedlung nach Neusee
land fiigte er ein wei teres Gedicht, "Die vierte Tafel", hinzu, die 
dem Zyklus die endgiiltige Form verlieh. Er kiindigte Michels in 
einem Brief aus Auckland die Ubersendung dieses Gedichts an, 
hielt es aber zunachst noch zuriick, denn "es ist von diesen letzten 
Tagen hier noch zu herznah."Ios 
Einen groBen Teil seiner Arbeitszeit verwandte Wolfskehl in Recco 
auf Umdichtungen aus dem Hebraischen, die er "als wichtigste 
Aufgabe .. meiner jetzigen und wohl letzten Lebensphase" bezeich
nete.I09 Ubersetzungen aus verschiedenen Sprachen hatte er schon 
vor dem Exil vorgenommen, doch nie hatte er sich so intensiv mit 
mittelalterlicher hebraischer Poesie befaBt - auch dies ein Beweis fiir 
die durch die auBeren Umstande bewirkte Riickbesinnung auf die 
jiidische Tradition. Da er hochstens iiber Elementarkenntnisse des 
Hebraischen verfiigte, brauchte er erfahrene Mitarbeiter. In Florenz 
stand ihm Chaje Sonne zur Seite. In Recco vertiefte er sich im 
Sommer 1937 gemeinsam mit Friedrich Bargebuhr in die Texte.IIo 
Sonst sandte ihm Haim (Jefim) Schirmann, der Leiter des von Sal
man Schocken gegriindeten und 1933 von Berlin nach Jerusalem 
iiberfiihrten Forschungsinstituts fiir hebraische Sprache Rohiiber-

104 Wolfskehl an Mann, Longomoso (Balzano), 10. Juli 1937, in: Blatter der 
Thomas Mann-Gesellschaft, Nr. 15, Zurich 1975, S. 18 f. 

105 Wolfskehl, Karl ,An die Deutschen. Zurich (Origo) 1947. 
106 INRI oder die vier Tafeln, in: GW I, S. 194-202. Zur Interpretation vgl. den 

Beitrag von Norman Franke im vorliegenden Band. 
107 Anmerkung Blasbergs in: BaN II, S. 1081. 
108 Wolfskehl an Michels, Auckland, 19. Sept. 1938, in: BaN II, S. 278 f. 
109 Wolfskehl an Moritz Spitzer, Camogli, 17. Okt. 1935 (DLA). 
110 Bargebuhr, Frederick P.,"Erinnerungen an Karl Wolfskehl", in: Castrum 

Peregrini 47, Heft 2, Amsterdam 1961, S. 41-64; Zu Sonne vgl. Anm. 64. 
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setzungen. Lange .:Zeit beriet Wolfskehl mit dem Schocken Verlag 
den Plan eines "Ubersetzungsbuchef der schlieBlich aufgegeben 
wurde, weil Wolfskehl bis zu seiner Ubersiedlung nach Neuseeland 
zu langsam mit der Arbeit vorankam und der Schocken Verlag in 
Deutschland immer mehr unter Druck geriet, bis er im Herbst 1938 
seine Tatigkeit einstellen muBte.111 Veroffentlicht wurden deshalb 
nur acht "Geistliche hebraische Dichtungen" in den Almanachen 
des Schocken Verlags fur 1936/37 und 1937/38.112 
Wahrend des Aufenthalts in Italien traten an Wolfskehl wiederholt 
Verlage und Redaktionen von Zeitschriften hera~. - jiidische in 
Deutschland und literarische in der Schweiz und in Osterreich - mit 
der Bitte urn Beitrage zur Veroffentlichung. Bei Gedichten erhiel
ten sie regelmaBig eine Absage, sieht man vom Schocken Verlag, 
von der Jiidischen Rundschau und von Der Morgen ab. Bei Es
says lieB er im allgemeinen die Moglichkeit einer Mitarbeit offen, 
ohne danach je auf sie zuriickzukommen.113 Insgesamt erschienen 
wahrend der rund vier Jahre seines italienischen Exils nur vier Es
says: ein Nachdruck von "Das jiidische Geheimnis" im Almanach 
des Schocken Verlags,114 "Die Juden und das Buch" in der 1936 
in einem Privatdruck verbreiteten Festschrift fiir Emil Hirsch, einen 
Miinchner Antiquar, der 1933 in die Vereinigten Staaten emigriert 
war,115 "Das Antlitz der Erde", eine ausfiihrliche Besprechung von 

111 Wolfskehl an Lambert Schneider, Camogli, 12. Aug. 1935; an Moritz Spitzer, 
Recco, 28. Juni 1936 (DLA). Vgl. Dahm, Das jiidische Buch, Bd. 2, S. 349 f.; 
Blasberg, "Herr! Ich will zuriick zu Deinem Wort", S. 126 f. 

112 "Fiinf geistliche hebraische Dichtungen in deutscher Umdichtung von Karl 
Wolfskehl", in: Almanach des Schocken Verlags auf das Jahr 5697, 1936137, 
S. 6-10; "Drei geistliche hebraische Dichtungen in deutscher Umdichtung von 
Karl Wolfskehl", in: Almanach des Schocken Verlags auf das Jahr 5698, 
1937138, S. 4-8; ferner "Haj Gaon, Eine Selicha. Hebraisch mit Ubersetzung 
von Karl Wolfskehl", in: Almanach des Schocken Verlags auf das Jahr 5696, 
1935/36, S. 34-35; "Schlomo Ibn Gabirol, Ein Mann bin ich, den Gurt hab ich 
geschniirt, in deutscher Umdichtung von Friedrich Bargebuhr und Karl 
Wolfskehl", in: Almanach des Schocken. Verlags auf das Jahr 5698, 1937138, 
S. 51-52; vgl. SchlOsser: Bibliographie, S. 72 f. 

113 Wolfskehl an Das Silberboot (Wien), Camogli, 12. Sept. 1935; an Schmidt
Dengler-Verlag (Graz), Camogli, 8. Okt. 1935; an Der Morgen (Berlin), Recco, 
23. Sept. 1936; CV-Zeitung (Berlin) an Wolfskehl, 12. Okt. 1937; Gottfried 
Bermann Fischer, Wien, an Wolfskehl, 13. Okt. 1937 (DLA); zur Mitarbeit an 
geplanten Zeitschriften: Wolfskehl an Karl Kilian Mayer, Recco, 24. Juni 
1936; Helbing, Karl Wolfskehl, S. 7. 

114 "Das jiidische Geheimnis", in: Almanach des Schocken Verlags auf das Jahr 
5697, 1936/37, Nachdruck einer 1913 zum ersten Mal veroffentlichten 
Betrachtung, vgl. SchlOsser, Karl Wolfskehl., S. 52. 

115 "Die Juden und das Buch. Zu Emil Hirschs 70. Geburtstag", in: Emil Hirsch 
zum 14. Miirz 1936, Miinchen (Privatdruck) 1936, S. 9-12, vgl. Schlosser, 
Bibliographie S. 72. 
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Gedichten Robert Faesis in der Neuen Zurcher Zeitung116 und 
schlieBlich "Tradizione e destino" in der Zeitung Il Regime 
Fascista vom 4. Juli 1934. Auch dies war ein Nachdruck, und zwar 
einer bereits in den Miinchner Neuesten Nachrichten unter dem 
Titel "Geheirnnis der Uberlieferung" veroffentlichten Abhandlung. 
"Tradizione e destino" war zugleich die einzige Publikation 
Wolfskehls in italienischer Sprache wahrend seines Aufenthalts in 
ltalien .117 
Der Essay "Geheirnnis der Uberlieferung" enthalt eine geschichts
philosophisch.~ Betrachtung, in welcher Wolfskehl iiber das Ver
haltnis von Uberlieferung, die er mit historischem BewuBtsein 
gleichsetzt, und GeschichtsprozeB reflektiert. Die Uberlieferung sei 
die eigentlich geschichtsbildende Kraft, die in der Gegenwart in 
vielfliltiger Weise gefahrdet sei. Der V ersuch, roman tisch auf der 
Uberlieferung zu beharren, miisse scheitem. Der GeschichtsprozeB 
bringe vielmehr ein "neues, Urgeistiges in die Welt", das auch von 
einem einzigen Menschen ausgehen konne. Es begriinde eine neue 
Uberlieferung. Uber deren Schicksal und Dauer entschieden "Ge
walt und Fiille des ersten Zeitalters", das zugleich die kreative 
Phase der Geschichte sei. Aber auch die neue Uberlieferung finde 
ein Ende, wenn ein neues W eltalter begonnen hat, und werde dann 
durch ein neues geistiges Prinzip ersetzt. Der GeschichtsprozeB wird 
somit zyklisch aufgefaBt, als schicksalhafte Abfolge von Auf
schwung und Niedergang.us 
Il Regime Fascista wurde von dem friiheren Sekretar der faschi
stischen Partei, Roberto Farinacci, herausgegeben, der auch noch 
Mitte der dreiBiger Jahre einer der einfluBreichsten Manner des 
Regimes war.119 Wolfskehls Essay befindet sich auf einer vier
zehntaglich erscheinenden Seite des Feuilletons, die der Erort~rung 
von Fragen der faschistischen Doktrin diente.12o Redigiert wurde 

116 "Das Antlitz der Erde. Bemerkungen zu den Gedichten von Robert Faesi", in: 
Neue Zurcher Zeitung, 1562, 13. Sept. 1936, vgl. SchlOsser, S. 72. 

117 Wolfskehl, Karl, "Tradizione e destino", in: Il Regime Fascista, Jg. 13, Nr. 
156, Cremona, 4. Juli 1934; "Geheimnis der Uberlieferung" in: Miinchner 
Neueste Nachrichten, 31. Januar 1930; auch in: Karl Wolfskehl, Bild und 
Gesetz. Gesammelte Abhandlungen, Berlin 1930, S. 171-174, in: GW II, S. 
391-195 und in: Karl Wolfskeh1, Gedichte, Essas, Briefe. Hrsg. v. Cornelia 
Blasberg u. Paul Hoffmann, Frankfurt 1999, S. 79-82 

118 Der Essay steht gedanklich in Zusammenhang mit dem von Wolfskehl im 
Marz 1937 an der 'Schu1e am Mitte1meer' in Recco gehaltenen Vortrag 
"Tradition: 1ebendiges Gefiige", vgl. Anm. 79. 

119 De Felice, Storia degli ebrei italiani, S. 242 f., 246. 
120 Die Seite ist mit 'Diorama filosofico quindicinale' betite1t. Wolfskeh1 wird 

dort wie folgt eingefi.ihrt: "Wolfskehl ist einer der hervorragendsten Vertreter 
des Kreises urn den Dichter Stefan George. Er selbst ist Dichter und zugleich 
geschatzter und recht bekannter Verfasser verschiedener Aufsatze und kritischer 
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die Seite von Julius Evola, einem faschistischen Intellektuellen, der 
dem Regime bisweilen unbequem war, weil er entschieden gegen 
jeden Ausgleich mit der katholischen Kirche auftrat. Er hatte zu
letzt durch sein auch ins Deutsche iibersetztes Buch Rivolta contro 
il mondo moderno (Erhebung wider die modeme Welt) auf sich 
aufmerksam gemacht. In den folgenden J ahren wurde er zum 
Wortfiihrer des sogenannten spirituellen Rassismus, der die QualWi.t 
einer Rasse von den historisch-kulturellen Leistungen eines Volkes 
ableitete und trotz des fehlenden biologischen Ansatzes antisemi
tisch ausgerichtet war.121 Urn dem Diskussionsforum in Il Regime 
Fascista eine europaische Note zu verleihen, lud Evola verschie
dentlich auch Vertreter konservativer und faschistischer Gruppie
rungen des Auslandes zur Mitarbeit ein.J22 Was Evola besonders an 
Wolfskehls Essay interessiert haben muB, war dessen dynamischer 
Traditionsbegriff, der sich von einem statischen konservativen, das 
heiBt dem bloBen Festhalten an Vergangenem abhob. Das "neue, 
Urgeistige" als treibende Kraft des Geschichtsprozesses konnte 
miihelos fiir den Aufstieg Mussolinis und der faschistischen Partei 
in Anspruch genommen werden. 
Was mag Wolfskehl zu der VerOffentFchung in Il Regime Fascista 
bewogen haben? Bekannt sind seine AuBerungen in Neuseeland, in 
denen er im Riickblick den Faschismus vehement ablehnte: Musso
lini als "romischer Casar-Affe", der Faschismus als "Zwillingsbru
der" des Nationalsozialismus.t23 Seiner politischen Grundeinstel
lung nach stand Wolfskehl in der Tradition seines Vaters, der in 
Darmstadt Stadtverordneter und Landtagsabgeordneter der Natio
nalliberalen Partei war, an die in der Weimarer Republik die Deut
sche Volkspartei und deren namhaftester Vertreter, Gustav Strese
mann, ankniipften. Als Staatsform hiitte Wolfskehl die Monarchie -
man mochte meinen, die parlamentarische oder reprasentative Mo
narchie - der Republik vorgezogen.t24 Wahrend seines langen Auf
enthalts in Florenz kurz nach dem 'Marsch auf Rom' war er sicht
lich vom italienischen Faschismus beeindruckt. Mussolini erschien 
ihm als der Bezwinger des Chaos, der den Biirgerkrieg abgewendet 
habe. Auf die personliche Anschauung berief er sich ausdriicklich 

Essays, von denen die in dem kiirzlich erschienenen Band Bild und Gesetz zu 
nennen waren". 

121 Rossi, Marco, "L' avanguardia che si fa tradizione: ilitinerario culturale di 
Julius Evola da1 primo dopoguerra alla meta' degli anni trenta", in: Storia 
contemporanea, Jg. 22, Nr. 6, Bologna 1991, S. 1039-1090; zum Rassismus 
Evolas vgl. De Felice, Storia degli ebrei italiani, S. 245 f., 392 f.; Mosse, 
George L., Die Geschichte des Rassismus in Europa, Frankfurt 1994, S. 235. 

122 Rossi, ,L' avanguardia", S. 1085 f. 
123 Wolfskehl an Bella Fromm-Welles, Auckland, 31. Jan. 1947, in: BaN II, S. 

926; Wolfskehl an J. W. Schiilein, Auckland, 2. Aug. 1946, in: BaN I, S. 278 ff. 
124 Ruben, Gespriiche S. 95. 
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in einer iiberschwenglichen Besprechung des erwahnten Buchs von 
Curt Sigmar Gutkind Mussolini und sein Faschismus. Er hob in ihr 
die "ungeheure Wandlung" hervor, die nach der Machtiibemahme 
Mussolinis vor sich gegangen sei: "Unter dem Blick, dem Wollen, 
der Ideenkraft Bines Mannes hatte die Nation sich wiedergefun
den."I25 Solche Ansichten waren, wie sehr sie an sich liberalem 
Denken widersprachen, in jiidischen wie nichtjiidischen liberalen 
Kreisen durchaus zu finden und wurden etwa von dem Korrespon
denten der Miinchner Neuesten Nachrichten in Rom, Kurt Kor
nicker, vertreten. Wie weit diese Ansichten unter Liberalen in 
Deutschland verbreitet waren, wird erst zukiinftige Forschung kla
ren konnen.I26. Es ist vorstellbar, daB sich Wolfskehl durch die 
VerOffentlichung in Il Regime Fascista dem Land und dem politi
schen System, die ibm Aufnahme gewahrt batten, dankbar erweisen 
wollte. Zudem fiel die Veroffentlichung in die Zeit kurz vor der 
Ermordung des osterreichischen Kanzlers Engelbert DollfuB durch 
Nationalsozialisten, als die Beziehungen zwischen Rom und Berlin 
auf eine Krise zutrieben. DaB Wolfskehl seinem Beitrag fiir die 
Zeitung keinen weiteren folgen lieB, laBt daran denken, daB ihm 
jemand ins Gewissen geredet hat. Zunehmende Distanz gegeniiber 
dem Faschismus deutete sich erstmals wahrend des Abessinien
kriegs an, als er in Florenz junge Soldaten beobachtete, die iiber 
ihre Einberufung verzweifelt waren, und er dazu bemerkte: 
"Konnte man dies beschreiben, so hatte man das ganze blutende 
Herz der Welt erfaBt."121 Die endgiiltige Abwendung erfolgte, als 
die 'Achse Rom-Berlin' und ihre verhangnisvollen Implikationen 
fiir die Stellung der Juden in Italien nicht mehr zu iibersehen 
waren.12s 
Die literarische Tatigkeit im Exil bing in groBem MaB davon ab, wie 
ein Autor unter den ihm aufgezwungenen Verhaltnissen seinen Le
bensunterhalt bestreiten konnte. Wer Erspamisse auBerhalb der 
deutschen Grenzen hatte oder Deviseniiberweisungen aus V ermo
gen in Deutschland erhielt, war denen gegeniiber bevorzugt, die auf 
Honorare aus Publikationen oder auf Stipendien, etwa vom Ame
rican Guild for German Cultural Freedom, auf Unterstiitz~ng von 
Freunden oder auf Einkiinfte aus Sprachunterricht oder Uberset-

125 Wolfskeh1, Karl, "Mussolini und sein Faschismus", in: Europaische Revue, 
· Jg. 4, Nr. 7, Leipzig 1928129, S. 565-68; ein Scbreibmaschinenmanuskript in 

DLA. Ungefiihr aus derselben Zeit stammen auch Entwtirfe zu biographischen 
Skizzen von Giuseppe Bottai, seinerzeit Minister ftir die Korporationen, und 
von Augusto Turati, Sekretiir der faschistischen Partei. Zu Gutkinds Buch vgl. 
Anm. 12. 

126 Voigt, Zuflucht auf Widerruf, Bd. 1, S. 191 ff. 
127 Ruben, Gespriiche, S. 94. 
128 Vgl. unten S. 57 und Anm. 166. 
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zungen angewiesen waren.I29 Wolfskehl gehorte zu den Gltickli
chen, die im Exil ausreichend versorgt waren und sich insofern bei 
ihrer schriftstellerischen Tatigkeit keine Schranken aufzuerlegen 
brauchten. Da er in seinen Briefen selten tiber seine finanzielle La
ge spricht, und dann meist nur in Andeutungen, laBt sich nur ein 
annaherndes Bild gewinnen. Nach allem entsteht der Eindruck, daB 
er sich einen Lebensstandard leisten konnte, der etwas tiber dem 
damaligen Durchschnitt in Nord- und Mittelitalien lag. Er konnte, 
wenn er auch manchmal das Gegenteil behauptete, in Grenzen so
gar dem Btichersammeln treu bleiben.I3o Reisen unternahm er ge
radezu nach Belieben, wobei er meist bei Freunden Unterkunft fand 
und ihm die niedrigen italienischen Bahntarife zustatten kamen. 
Die Miete seiner W ohnung in Recco kostete 140 Lire, umgerechnet 
30 Reichsmark, was auch fiir italienische Verhaltnisse billig war.BI 
Es ware verwunderlich, wenn W olfskehl, der schon lange vor seinem 
Aufbruch aus Deutschland die Moglichkeit der Flucht erwog, nicht 
rechtzeitig vorgesorgt und nicht vor der Emigration Geld im Aus
land hinterlegt hatte. Im April 1933 bat er von Faber du Faur urn 
die Auszahlung eines Betrags, den dieser ftir ihn verwahrt hatte.I32 
Spater ktimmerte sich Runhilt von den Steinen urn seine Geldan
gelegenheiten.B3 Als er in Recco wo~_nte, besaB er noch Aktien. 
Einmal bater die mit ihm befreundete Arztin, Aktien der Elektrizi
tatsgesellschaft Valdarno zu verkaufen, da er einen Barerlos brau
che. Er lieB sich dann aber von ihr tiberzeugen, daB der Augenblick 
ungtinstig sei, da die Aktien gerade stiegen.l34 Es war also nicht so 
dringend! Trotzdem dtirfte es stimmen, daB in Recco, wie er an Ed
gar Salin schrieb, seine Mittel zusammenschrumpften, da er wahr
scheinlich auch fiir einen Teil des Unterhalts von Margot Ruben 
aufkam. Aber nur wenige Wochen spater, im Juni 1936, gestand er 
Salin: "Meine hiesige sehr einfache Lebensform bleibt erheblich 
unter dem von mir angenommenen Mindestsatz."I35 Er ging mit 

129 Hierzu allgemein Walter, Hans-Albert, Asylpraxis und Lebensbedingungen 
in Europa. Deutsche Exilliteratur 1933-1950, Darmstadt 1972. 

130 Wolfskehl an Margarete Wolfskehl, Recco, 1. Marz 1936; an Annie Fraenkel, 
Recco, 21. Febr. 1936 und 13. Juli 1936. Die ersten heiden Briefe in DLA, der 
dritte in: Bal, S. 213 ff. 

131 Wolfskehl an Hanna Wolfskehl, Recco s. d. (Nov. 1935; DLA). 
132 Wolfskehl an Curt von Faber du Faur, Orselina, 26. April1933 (DLA). 
133 Wolfskehl an Runhilt von den Steinen, Camogli 2. und 13. Aug. 1935, in 

NachlaB Wolfram von den Steinen im Besitz seiner Witwe Georgine von den 
Steinen in Basel, der ich fiir die Einsicht in die Dokumente zu Dank verpflichtet 
bin. 

134 Wolfskehl an Runhilt von den Steinen, Recco, 5. und 23. Jan. 1936, in 
NachlaB Wolfram von den Steinen. 

135 Wolfskehl an Salin, Recco, 18. Mai 1936, in: Bai, S. 194 f. und Recco, 2. 
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seinen Mitteln behutsam und tiberlegt urn, kam aber mit ihnen aus. 
Gegentiber den deutschen Behorden wollte Wolfskehl nicht als 
Emigrant gelten. Er gab deshalb Florenz und Recco als zweiten 
Wohnsitz an, was akzeptiert wurde, allem Anschein nach sogar bis 
zu seiner Weiterwanderung nach Neuseeland. Einer legalen Aus
wanderung aus Deutschland mit der Abmeldung vom letzten 
Wohnsitz hatte an sich nichts im Wege gestanden, doch Wolfskehl 
hielt trotz mancher Bedenken den "Zwischenzustand" ftir besser, 
weil er andemfalls beftirchtete, seinen Hausbesitz in Kiechlins
bergen verauBem zu mtissen, urn die Reichsfluchtsteuer bezahlen 
zu k6nnen.I36 Den doppelten Wohnsitz begrtindete er mit seiner 
schwachen Gesundheit. Er sandte deshalb Zeugnisse des italieni
schen Vertrauensarztes beim Deutschen Konsulat in Florenz an sei
nen Rechtsanwalt, Max Hermann Maier, in Frankfurt am Main, der 
sie an das entsprechende Amt weiterleitete.I37 
Im Frtihjahr 1936 bemtihte sich Wolfskehl urn eine Genehmigung 
zur Devisentiberweisung aus Deutschland, und er bat Rechtsanwalt 
Maier, einen entsprechenden Antrag bei der Reichsstelle ftir Devi
senbewirtschaftung einzureichen.I3s Der Antrag wurde jedoch so 
spat gestellt, daB kaum mehr Aussicht auf Bewilligung hestand, weil 
der seit Dezember 1935 mogliche Devisentransfer an Deutsche in 
ltalien einschlieBlich der jtidischen Emigranten im Mai 1936 weit
gehend eingestellt wurde.B9 Urn der Sache Nachdruck zu verleihen, 
hoffte Wolfskehl auf eine Empfehlung des deutschen Konsuls in 
Florenz, Moritz Hellwig, der bestatigen sollte, daB sein Aufenthalt in 
Italien ftir den deutsch-italienischen Kulturaustausch wichtig sei 
und den Interessen des Reichs diene. Zugleich konne er ehren
wortlich versichem, lieB er Runhilt von den Steinen wissen, "daB ich 
niemals irgend eine Zeile 'gegen' geschrieben babe oder schreiben 
werde".I4o Da er den Konsul gunstig stimmen wollte, bater Curtius 
und Gabetti in Rom sowie Pasquali in Florenz, je ein Gutachten 
tiber die Ntitzlichkeit seiner Anwesenheit in ltalien auszustellen. 
Wahrend die beiden italienischen Professoren dem Wunsch nach
kamen, htillte sich Curtius trotz zweimaliger Anfrage in Schweigen, 
was ftir Wolfskehl einem Bruch gleichkam.I4I Die Gutachten 

Juni 1936 (DLA). 
136 Wolfskehl an Edgar Salin, Recco, 10. und 21. Juli 1936, in: Bal, S. 207, 215 

f. 
1'37 Wolfskehl an Maier, Camogli, 14. Aug. 1935; an Heinrich Hammel, 

Steuerberater, Camogli, 14. Sept. 1935 (DLA). 
138 Wolfskehl an Edgar Salin, Recco, 21. Juli 1936, in: Bal, S. 215 f. 
139 Voigt, Zuflucht auf Widerruf, Bd. 1, S. 46 f. 
140 Wolfskehl an Runhilt von den Steinen, Recco, 1. Okt. 1936, in: Bal, S. 224 

f. 
141 Wolfskehl an Edgar Salin, Recco, 1. Okt. 1936, in: Bal, S. 223, und 4. Nov. 

1936 (DLA); an Runhilt von den Steinen, Recco, 20. Okt. 1936, in NachlaB 
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nutzten Wolfskehl jedoch wenig, weil Hellwig vorsichtig sein muBte, 
denn er war zu der Zeit Angriffen der NSDAP-Ortsgruppe in Flo
renz ausgesetzt, die ihn aus dem Amt ddingen wollte, was ihr spater 
auch gelang, und ihn deshalb der Begiinstigung jiidischer Emi
granten bezichtigte. Hellwig lieB die eingereichten Gutachten mit 
einem Eingangsstempel versehen und bestatigte in einem Schreiben 
lediglich, daB die Gutachten von angesehenen Personlichkeiten 
stammten. Als Wolfskehl sich damit nicht zufrieden gab und einen 
Brief an den Konsul personlich richtete, leitete ihn dieser an das 
Generalkonsulat in Genua weiter.J42 Dort war jedoch kaum Gut
willigkeit zu erwarten, denn der Generalkonsul, Otto Bene, war ein 
iiberzeugter Nationalsozialist und Antisemit.J43 Die Antwort seiner 
Dienststelle fiel daher prompt negativ aus und lautete, das General
konsulat sei nicht befugt, in privaten Angelegenheiten an die deut
schen Devisenamter heranzutreten. Fiir Wolfskehl war dies "der 
ungiinstigste aller moglichen Bescheide".144 Rechtsanwalt Maier 
ftigte daher dem Antrag bei der Reichsstelle ftir Devisenbewirt
schaftung nur die Gutachten von Gabetti und Pasquali bei, die je
doch nichts bewirkten, so daB der Antrag mit biirokratischer Rou
tine entsprechend den geltenden Regelungen abgelehnt wurde.J45 
Es gab jedoch noch andere - legale und illegale - Moglichkeiten, 
Devisen aus Deutschland auszufiihren. Die legale hestand darin, daB 
Besucher aus Deutschland Lire-Betrage, die sie nach dem deutsch
italienischen Reiseverkehrsabkommen eingetauscht batten, in Italien 
zuriicklieBen. Bis 1937 war ein Hochstsatz von 500 RM und danach 
von 400 RM ftir einen Aufenthalt von bis zu drei Monaten zulassig. 
Wer auf seiner Reise .. spars am war und kostenlos bei Freunden 
wohnte, erzielte einen UberschuB, der nicht zuriickgetauscht werden 
muBte.J46 Hanna Wolfskehl konn.te somit, jedesmal wenn sie ihren 
Mann besuchte, einen Betrag zuriicklassen. Der illegale Weg war 
eine Clearing-Absprache. In einem Brief Boehringers an Wolfskehl 
von Januar 1937 ist von einer "romischen Adresse" die Rede.147 
Eine nicht genannte Person konnte also Lire-Betrage an Wolfskehl 

Wolfram von den Steinen; an Robert Boehringer, Recco, 30. Okt. und 29. Nov. 
1936 (DLA); an Giuseppe Gabetti, Recco, 11. Nov. 1936 (DLA). Das Gutachten 
Pasqualis im NachlaB Wolfram von den Steinen. 

142 Margot Ruben an Runhilt von den Steinen, Recco, 8. Okt. 1936; Wolfskehl 
an Runhilt von den Steinen, Recco, 31. Okt. 1936, in NachlaB Wolfram von den 
Steinen. 

143 Voigt, Zuflucht auf Widerruf, Bd. 1, S. 75, 108. 
144 Wolfskehl an Runhilt von den Steinen, wie Anm. 141. 
145 Wolfskehl an Edgar Salin, Recco, 27. Dez. 1936; Robert Boehringer an 

Wolfskehl, Genf, 13. Jan. 1937, in: Bal, S. 233 f., 238 f. 
146 Voigt, Zuflucht auf Widerruf, Bd. 1, S. 48. 
147 Boehringer an Wolfskehl, wie Anm. 145. 

74 



ausgezahlt haben, deren Aquivalent in Reichsmark von Hanna 
W olfskehl einem ebenfalls ungenannten Empfanger zugeleitet wor
den ware. Vielleicht lieB Wolfskehl deshalb seine Honorare vom 
Schocken Verlag nach Kiechlinsbergen und nicht nach Italien 
iiberweisen.t4s 
Die UngewiBheit iiber den Ausgang des Antrags auf Deviseniiber
weisung und dessen schlieBliche Ablehnung konnten in Wolfskehl 
die Befiirchtung geweckt haben, friiher oder spater in finanzielle 
Bedrangnis zu geraten. Deshalb war es fiir ibn ein ausgesprochener 
Gliicksfall, daB Salman Schocken bei einem Besuch in Recco An
fang Oktober 1936 auf der Riickreise von Berlin nach Palastina auf 
seinen Vorschlag einging, seine nach der Aufgabe der Miinchner 
Wohnung in Kiechlinsbergen aufbewahrte Bibliothek mit ihren 
achttausend zum Teil seltenen und kostbaren Stiicken zu erwer
ben.t49 Die Trennung von der Bibliothek kann ibm nicht leicht
gefallen sein, denn er hatte sie selbst von fern wie seinen Augapfel 
gehiitet und auBer Hanna niemandem Zutritt zu ihr gestattet.tso Bei 
einem zweiten Treffen in Mailand im Mai 1937 wurde der Kauf
vertrag geschlossen, in welchem sich Schocken zur Zahlung einer 
monatlichen Leibrente von 20 englischen Pfund, femer zu einer 
Barzahlung von 600 US-Dollar an Wolfskehl selbst und von 20.000 
RM an Verwandte in Deutschland verpflichtete.151 Obwohl die Aus
zahlung der Rente erst nach der Ankunft in Neuseeland bezeugt ist, 
kann angenommen werden, daB er sie auBer dem Barbetrag schon 
in ltalien erhielt, denn Schocken hatte sich in dem V ertrag ver
pflichtet, sie riickwirkend vom 1. Oktober 1936 an zu entrichten.1s2 
Wolfskehls Unterhalt in ltalien sowie seine iiberfahrt und Einreise 
nach Neuseeland waren somit gesichert. 
Oberblickt man Wolfskehls iiber vierjahrigen Aufenthalt in Italien, 
so war seine materielle Lage weitaus giinstiger als die der meisten 
deutschen Emigranten in den dreiBiger Jahren. Er litt nicht unter 
den Einschrankungen, die er sich trotzdem a~ferlegen muBte. Hin
gegen bedriickten und schmerzten ihn die Achtung als Jude, die 
weitgehende AusschlieBung aus dem literarischen Leben in 

148 Wolfskehl an Lambert Schneider, Recco, 14. Juli 1936; Insel Verlag an 
Wolfskehl, Leipzig, 30. Dez. 1936 (DLA). 

149 Wolfskehl an Schocken, Recco, 5. Okt. 1936 und 15. Jan. 1937; Schocken an 
Wolfskehl, Jerusalem, 19. Okt. 1936, in. Bal, S. 225 ff., 239 ff. Vgl. Blasberg, 
"Herr lch will zuriick zu Deinem Wort", S. 128 f.; Dahm, Das jiidische Buch, S. 
353 f. 

150 Wolfskehl an Hanna Wolfskehl, Recco, 6. Jan. 1937 (DLA). 
151 Schocken an Wolfskehl, Mailand, 7. Mai 1937; Wolfskehl an Schocken, 

Recco, 10. Mai 1937, in: Bal, S. 246 ff. 
152 Wolfskehl an Schocken, Auckland, 12. Aug. 1941, in: BaN II, S. 204 f.; 

Schocken an Wolfskehl, wie Anm. 151. 
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Deutschland, die Trennung von der vertrauten Umwelt vor allem in 
Miinchen und Kiechlinsbergen und der Verlust vieler Freunde. Die 
UngewiBheit des Kommenden beunruhigte ihn.t53 Wenner sich mit 
Dante verglich 11nd dessen Wort "exul immeritus" - der schuldlos 
AusgestoBene - auf sich selbst bezog, kennzeichnete er treffend 
seine innere und auBere Lage.t54 Da seine offentliche Wirksamkeit 
als Schriftsteller trotz der V er6ffentlichungen im Schocken Verlag 
zuriickging und er sich in Deutschland vergessen fiihlte, gewann 
fiir ihn die Mitteilung im Brief immer gr6Bere Bedeutung. Den
noch suchte er auch weiterhin das personliche Gesprach, zu dem 
sich bei den haufigen Besuchen von Verwandten und Freunden 
und auf seinen zahlreichen Reisen Gelegenheit bot. Erst nach der 
Niederlassung in Neuseeland waren seine Briefe die einzige Briicke 
zu den tiber weite Teile der Welt verstreuten Freunden. Deshalb 
empfand er in den letzten Lebensjahren den Aufenthalt in Italien 
bisweilen nicht als Exil.tss Damit widersprach er sicher zu Unrecht 
seiner friiheren Auffassung, denn das BewuBtsein, daB die Aus
schlieBung und damit das Exil unwiderruflich waren, ebensowie die 
geistige Haltung, die sich daraus ergab, gehen bereits auf die italie
nische Zeit zuriick. 
Wolfskehl lebte in Italien, wie er spater sagte, "ungestort mit der 
Freundin", his ihn die politische Entwicklung zu emeutem Auf
bruch veranlaBte.ts6 Plane, sich von Italien in ein anderes Land zu 
begeben, wurden von ihm zum ersten Mal im September 1935 ge
hegt. Damals dachte er an Spanien.t57 Wenig spater stellte sich 
emsthaft die Frage eines Aufenthalts in Griechenland. Er hatte sich 
Helmut von den Steinen anschlieBen konnen, der im Januar 1936 
im AnschluB an einen Aufenthalt in Recco zu Studien nach Athen 
reiste. Im folgenden Sommer bot ihm Heinrich :Kahane an, ihn auf 
eine griechische Insel zu begleiten. Beide Male winkte er ab. Im 
ersten Fall hatte er sich eingehend nach den Lebenshaltungskosten 
in Athen erkundigt und war danach zu der Erkenntnis gelangt, daB 
sie gegeniiber Italien doch nicht vorteilhaft waren.tss Im iibrigen 
hatte er hochstens ein befristetes Touristenvisum erhalten konnen, 

153 Briefe Wolfskehls vor allem an Gertrud von Helmstatt, Victor Manheimer, 
Rudolf Pannwitz, Margarete Susman, Albert Verwey, Hanna, Margarete und 
Renate Wolfskehl in DLA und Bal. 
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156 Wolfskehl an Bella Fromm-Welles, wie Anm. 123. 
157 Wolfskehl an Edgar Salin, Camogli, 12. Sept. 1935; an Eugen Mayer, 
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denn die griechische Regierung lehnte die Aufnahme deutscher 
Emigranten ab, weil das Land mit Fliichtlingen aus den friiher von 
Griechen bewohnten Gebieten der Tiirkei ausgelastet war. 
Im Marz 1936 deutete Wolfskehl ohne ersichtlichen AnlaB zum 
ersten Mal "sehr weitgehende Umsiedlungsplane - bis zu solchen 
nach anderen Kontinenten" an.I59 Palastina schloB er dabei aus
driicklich aus. Er hatte viel von dem Land gehort, spiirte aber wohl, 
daB er fiir die dort zu leistende Aufbauarbeit zu alt war. Ent
sprechend seiner zionistischen Grundeinstellung riet er jedoch Jiin
geren, nach Palastina auszuwandem und sich in einer Hachscharah 
auf das Leben im Kibbuz vorzubereiten.I60 Die Idee der Nieder
lassung in einem anderen Erdteil hatte W olfskehl schon vor seinem 
Exil in Italien beschaftigt.I6I Sie wurzelte in dem in Deutschland 
verbreiteten Kulturpessimismus, der auch fiir viele Mitglieder des 
George-Kreises kennzeichnend war. In Wolfskehls Sicht war die 
europaische Kultur mit ihren humanistischen Bildungswerten in 
Verfall begriffen und dem Untergang geweiht.I62 Am Horizont 
erblickte er jedoch eine neue humanistische Kultur, die aus dem 
Untergang hervorgehen werde. Bis dahin konnten die alten Werte, 
die den Keirn der Emeuerung in sich trugen und als deren Wahrer 
Wolfskehl sich verstand, nur "katakombisch", nur im Exil und 
somit letztlich nur auBerhalb Europas fortbestehen.I63 Diese Auf
fassung unterschied sich in einem wesentlichen Punkt vom Kultur
pessimismus der zwanziger Jahre, der sich gegen die modeme In
dustriegesellschaft, die Demokratie und die A vantgarde in Kunst, 
Literatur und Musik richtete: nach der Vertreibung aus Deutsch
land hielt Wolfskehl den Nationalsozialismus, dessen Leugnung al
ler humanen Werte zumal in der Judenverfolgung offenkundig war, 
fiir die eigentlich kulturzerstorerische Kraft.I64 Er betrachtete den 
Nationalsozialismus dabei nicht isoliert als deutsches Phanomen, 
sondem als Teil der europaischen Gesamtentwicklung. 
Das erste auBereuropaische Land, das W olfskehl fiir die Weiterwan
derung ins Auge faBte, war Mexiko. Ende Juli 1937, als er sich in 
der Sommerfrische in Lengmoos bei Bozen befand, befragte er den 
Schweizer Schriftsteller Armin Sigrist, der Mexiko aus eigener An-
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schauung kannte, in einem vertraulichen Brief griindlich nach dem 
Klima, den Ernahrungs- und Wohnverhaltnissen und den Unter
haltskosten.J65 Ab wann Wolfskehl den Blick nach Neuseeland 
rich tete, den Antipoden Europas, seine "ultima Thule", ist nicht 
seiner Korrespondenz zu entnehmen, weil er die Ubersiedlung 
dorthin his kurz vor der Abfahrt selbst gegeniiber engsten Freun
den verheimlichte. Seine spatere Angabe, der Staatsbesuch Musso
linis in Deutschland vom 19. his 25. September 1937 sei der ent
scheidende AnlaB fiir seine Abwendung von Italien gewesen, steht 
jedoch nicht in Frage. In diesen Tagen muB ihm klar geworden 
sein, daB nunmehr auch in ltalien eine Judenverfolgung bevorstand 
und er hier nicht mehr lange bleiben konnte.J66 Gegen Ende des 
Jahres war er sich jedenfalls des Neuseelandplans schon ziemlich 
sicher. Zu dieser Zeit entstand ein an Margot Ruben gerichtetes 
Gedicht, das mit den Worten schloB: "Auf an Bord!"J67 Wenig spa
ter erkundigte er sich bei der jungen Germanistin Gerda Eichbaum, 
die kurz vorher nach Neuseeland emigriert war, nach den dortigen 
Lebensbedingungen. Vorlaufig faBte er aber nur einen voriiberge
henden Aufenthalt von hochstens zwei Jahren ins Auge. 168 
Die Abreise nach Neuseeland war aber an eine unabdingbare Vor
aussetzung gekniipft. Wolfskehl konnte wegen seiner Blindheit die 
Reise nicht allein antreten. Wer wiirde ihn begleiten? Margot Ruben 
schien zeitweilig unschliissig gewesen zu sein, da sich ihr die 
Moglichkeit einer Ausbildung in Korrespondenz und Haushalt bot. 
Wolfskehl hoffte deshalb, Runhilt von den Steinen, die in Florenz 
ansassige Arztin, fiir seinen Plan gewinnen zu konnen. Er stand ihr 
seit vier Jahren nahe und hatte in personlichen Angelegenheiten 
wiederholt ihren Rat und ihre Hilfe in Anspruch genommen; Ende 
Februar 1938 drangte er, sie mage sich entschlieBen. Er habe be~ 
reits ein geeignetes Schiff ausgewahlt, das am 21. Mai in See gehe. 
Die wirtschaftliche Seite lieBe sich regeln: "Es hangt jetzt alles da
von ab, wie Sie seiher wirklich dazu stehen, mit mir dorthin zu 
gehen, mit mir dort zu sein."J69 Runhilt scheint das Angebot an
fangs ernsthaft erwogen zu haben, doch jetzt sagte sie kurz
entschlossen ab. Wolfskehl antwortete ihr gefaBt, er verstehe und 
wiirdige ihre Griinde, bitte sie aber, seinen Schmerz zu begreifen.J7o 
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Die heiden Briefe Wolfskehls sind mit der Hand geschrieben. Sollte 
Margot Ruben nichts davon erfahren? 
Als der Einschiffungstermin in Marseille feststand - tatsachlich der 
21. Mai - reiste Wolfskehl im Marz und im April zu Ostem noch 
zweimal nach Florenz, urn von Freunden Abschied zu nehmen und 
letzte Dinge zu regeln.171 Runhilt von den Steinen erklarte sich 
bereit, seine Bucher in vier Kisten in einem von ihr erworbenen 
Landhaus in Arceteri bei Florenz aufzubewahren. Spater lieB 
Wolfskehl die Bucher von dort nach Neuseeland kommen.m Mitte 
Mai war er noch einmal in der Schweiz, wo er wie gewohnt bei 
Edgar Salin zu Gast war. Aus Kiechlinsbergen kam auch Hanna 
dorthin, die Wolfskehl jetzt zum letzten Mal in ihrem Leben sah.173 
Am 11. Mai lieB er sich vom franzosischen Konsulat in Basel ein 
Transitvisum ausstellen. Vier Tage vor der Einschiffung verlieB er 
Basel und fuhr nach Marseille.174 Margot Ruben, die sich inzwi
schen entschlossen hatte, ibn nach Neuseeland zu .~egleiten, kam 
von Recco direkt nach Marseille. Wahrend der Uberfahrt nach 
Neuseeland auf der 'Strathnaver' ging er in Port Said, Aden, Bom
bay, Colombo und Perth an Land, und er schrieb Briefe und 
Postkarten an in Europa zurtickgebliebene Verwandte und Freun
de. Am 23. Juni legte die 'Strathnaver' in Sydney an. Eine Woche 
spater be gab er sich dort an Bord der 'Awatea', die ibn in wenigen 
Tagen nach Auckland brachte.175 
W olfskehl beabsichtigte emsthaft, sich dauemd in N euseeland 
niederzulassen, falls er sich dort eingewohnen konnte. Er schloB 
daher die Ruckkehr nach Italien oder die Weiterwanderung in ein 
anderes Land nicht von vomherein aus. Er war mit einem auf sechs 
Monate befristetes Touristenvisum nach Neuseeland eingereist, das 
im Dezember ablief. Dann erfuhr er, daB ibm durch das Dekret 
Mussolinis vom 7. September 1938, das den auslandischen Juden 
die Ausweisung androhte, die Ruckkehr nach Italien verwehrt 

170 Wolfskehl an Runhilt von den Steinen, Recco, 25. Febr. 1938, in NachlaB 
Wolfram von den Steinen. 

171 Wolfskehl an Runhilt von den Steinen, Recco, 13. und 29. Marz 1938, in 
NachlaB Wolfram von den Steinen; an R. Boehringer, Recco, 20. April 1938, 
in: Bal, S. 271; Helbing, ,Karl Wolfskehl", S. 5 f., 41. 

172 Wolfskehl an Curt von Faber du Faur, Auckland, 23. Juli 1939; an Emil 
. Hirsch, Auckland, 27. Mai 1946, in: BaN II, S,. 72 ff. S. 858 f. Gesprach mit 

Georgine von den Steinen. 
173 Wolfskehl an Runhilt von den Steinen, Recco, 28. April 1938, in NachlaB 

Wolfram von den Steinen; Hanna Wo1fskeh1 an K. Verwey, Ronco, Lago 
Maggiore, 20. Mai 1938, in: Wolfskehl/Verwey, S. 329 f. 

174 Vgl. Bal, Abbildung 2. 
17 5 Wolfskehl an Curt und Emma von Faber du Faur, P & 0 Strathnaver vor 

Freemantle, Australien, 11. Juni 1938, in: BaN II, S. 71 f.; an Gerda Eichbaum, 
Perth, 14. Juni 1938 (Postkarte; DLA). 

79 



war.t76 Er bemi.ihte sich deshalb urn eine standige Aufenthalts
erlaubnis fiir Neuseeland. Sie wurde ihm schlieBlich auch gewahrt, 
weil er das Landegeld in Hohe von 400 neuseelandischen Pfund 
bezahlen konnte - der Betrag war doppelt so hoch wie das durch
schnittliche neuseelandische J ahreseinkommen - und sein Unterhalt 
durch die Leibrente Schockens gesichert war.m Somit fiel er dem 
Land nicht zur Last. 
DaB ihn jetzt auch Italien ausstieB, erschiitterte ihn tief. So schrieb 
er an Abraham Scholem Y ahuda: "Wie mich das schmerzt, mich, 
der das Land, seine Geschichte, seine Bewohner, kennt und liebt -
muB ich jetzt sagen: liebte? von ganzer Seele, der ganz vertraut war 
mit seinem Wesen, ich kann es nicht ausdriicken, der Schmerz geht 
weit hinaus iiber das personliche Ungliick [ ... ] Es verschlieBt mir 
ganz Europa, den ganzen Kontinent."t78 
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