
3.2. Typische Formen des Umgangs mit der ,,NS
V ergangenheit" 

3.2.1. Teilung Osterreichs in zwei Welten 

Genau vierzig Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
sprachen sich 57 Prozent der bsterreicher gegen jede weitere 
Diskussion von Kriegsverbrechen aus. 131 Wenn das noch einiger
maBen verstandlich sein mag, konnen manche Ergebnisse der von den 
Amerikanem 1947/1948 durchgeflihrten Umfragen zur Erforschung 
der offentlichen Meinung in Schrecken versetzen. Auf die Frage 
,, Warder Nationalsozialismus eine schlechte ldee oder eine gute Idee, 
nur schlecht ausgeftihrt?" haben 51 Prozent geantwortet, dass es eine 
gute ldee war, die nur schlecht ausgeflihrt worden ist, wahrend 38,1 
Prozent ihn flir eine schlechte ldee gehalten haben. Ziemlich 
tiberraschend ist die von August bis Dezember des Jahres 1947 
steigende Tendenz in beiden Fallen (entsprechend von 38,7 Prozent 
auf 51 Prozent und von 31,6 Prozent auf 38,1 Prozent). Wenn man 
die Ergebnisse nach Altersgruppen teilt, kommt man zu folgenden 
Schltissen: Fast drei Viertel (genau 68 Prozent) der Befragten im 
Alter von 18 bis 29 Jahren, also die von 1920 bis 1931 Geborenen 
haben sich ftir die zweite Moglichkeit entschieden, wahrend 24 
Prozent dieser Altersgruppe die erste Moglichkeit bevorzugten. Je 
alter die Befragten, desto eher waren sie der Meinung, dass der 
Nationalsozialismus eine schlechte ldee war. (Die Sechzigjahrigen 
und alteren bezeichnen den Nationalsozialismus zu 50,5 Prozent als 
eine schlechte ldee, 32,5 ftir eine gute, nur schlecht ausgeflihrte). 132 

Die auf den ersten Blick tiberraschenden Ergebnisse dieser Umfrage, 
vor allem was die Meinungen der jungen Menschen betrifft, konnte 
man dadurch erklaren, <lass ausgerechnet die, deren Kindheit und 
Jugend in die Zeit der NS-Herrschaft fie!, aufgrund ihres Alters flir 
die Ideen des Nationalsozialismus am empfanglichsten waren. 
Unmittelbar nach dem Krieg waren die meisten Menschen mit 
einfachsten, existenziellen Sorgen beschaftigt, um die Vergangenheit 
haben sich nur wenige gektimmert, wie die Umfrage zeigt. Auf die 
Frage ,,Was sind momentan Ihre groBten Schwierigkeiten und 
Sorgen?" haben 53 Prozent ,,Emahrung" und nur bescheidene 2 

131Haslinger: Politik der Gefiihle, S. 65. 
132MacVeigh: Kontinuitiit und Vergangenheitsbewiiltigung, S. 99ff. 
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Prozent ,,Sorgen, bedingt durch frtihere Zugehorigkeit zur NSDAP" 
geantwortet 133. 

Die privaten Meinungen einzelner Menschen zum Krieg und 
Faschismus bildeten oft - wie man der oben angeftihrten Statistik 
entnehmen kann - einen klaren Gegensatz zu der von den Parteien 
geftihrten Politik, die darauf zielte, potenzielle Wahler zu gewinnen 
und unter die Vergangenheit einen Strich zu ziehen. Josef Haslinger 
bezeichnet dieses Phanomen als Teilung bsterreichs in zwei Welten: 
,,in die Welt des offiziellen politischen Selbstverstandnisses [ ... ] und 
die Welt der privaten Gefi.ihlsbindungen und politischen Meinun
gen."134 Diese Welten !assen sich nicht ganz auseinanderhalten, viele 
Personen waren ,,Bewohner beider Welten." 

Methoden des Umgangs mit der NS-Vergangenheit 

In dem im Zusammenhang mit der ,,Waldheim-Affare" entstandenen 
Buch von Ruth Wodak, Peter Nowak, Johanna Pelikan, Wir sind a/le 
unschuldige Tater!" Diskurshistorische Studien zum Nachkriegsanti
semitismus werden im Kapitel tiber den Umgang mit Antisemitismus 
und NS-Vergangenheit in der osterreichischen Offentlichkei t typische 
Methoden dieses Umgangs beschrieben. Sie werden in verschiedenen 
Settings analysiert: in offentlichen, halb offentlichen, und anonymen 
Kontexten, in Zeitungen und Interviews. 

Selbst in dem offiziellen offentlichen Setting einer Nachrichtensendung 
finden sich samtliche Makrostrategien der Rechtfertigung (Verharm
losung, Verleugnung, Verschiebung, Abbruch der Diskussion, Verzer
rung, Umkehr und Gegenangriff), wie auch judenfeindliche Klischees, 
Stereotype und Inhalte auf allen sprachlichen Ebenen. 135 

All diese Strategien samt dem von vielen Politkem verwendeten 
,,Wir-Diskurs", der 6sterreich-Freunde und Feinde136 ein- und aus-

133Ebd. 
134Haslinger: Politik der Gefiihle, S. 65. 
1
'

5Wodak, Ruth; Nowak, Peter; Pelikan, Johanna u.a.: ,, Wir sind alle 
unschuldige Tater!" Diskurshistorische Studien zum Nachkriegsantisemi
tismus. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1990, S. 335. 

136Miit Hilfe des ,,Wir-Diskurses" werden Insider (Waldheim, seine Beftir
worter und solche, die von der Vergangenheitsdebatte genug haben) und 
Outsidergruppen ( das ,,Ausland" beziehungsweise alle Osterreich- und 
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grenzen soll, i.iben eine starke Entlastungsfunktion aus, die auf der 
Ablenkung von der Vergangenheitsdiskussion beruht. Die Verleug
nung der NS-Vergangenheit gehorte zum festen Bestand der osterrei
chischen Identitat. 

3.2.2. Geschichtslehrbticher 

Eine aufschlussreiche Analyse des Umgangs mit dem National
sozialismus bietet auch die Untersuchung der Geschichtslehrbticher, 
die Peter Malina und Gustav Spann durchgefiihrt haben. 137 Auf den 
ersten Blick findet man nichts offensichtlich Falsches in den 
Lehrbtichem, sie speisen sich dennoch von Vereinfachungen, Verall
gemeinerungen, Auslassungen, Verschweigungen und Ablenkungen. 
Die haufig verwendeten Argumentationsfiguren sind unter anderem 
Darstellung des Faschismus als Folge wirtschaftlicher Krisen und als 
etwas vollig Fremdes, das von ,,auBen" importiert wurde, Gleich
setzung der beiden totalitaren Systeme des Kommunismus und des 
Nationalsozialismus, Anonymisierung der ausflihrenden Organe des 
Massenmordes und Personalisierung, die Adolf Hitler zum Allein
verantwortlichen ftir die Herrschaft des Nazi-Regimes macht. Diese 
personalisierende und anonymisierende Geschichtsschreibung hat die 
Ablenkung von der Darstellung der Mittater zum Zweck. Das wird 
problematisch, wenn man die EntnazifizierungsmaBnahmen erwah
nen, und dann auf einmal von Nationalsozialisten sprechen muss, die 
es nie gegeben haben dtirfte. Ein anderes Beispiel einer zweifelhaften 
Leistung bildet der Abdruck von Passagen aus Mein Kampf ohne 
jeglichen Kommentar. Man verschweigt auch konsequent die Ober
lebenden der Konzentrationslager, als Opfer werden Soldaten und die 
in der Heimat <lurch· Bomben Getotete genannt, womit eine groBe 
Zahl an Opfern wieder ausgegrenzt wird. 

Eine solche Behandlung dieser Zeitperiode hat nachdrtickliche 
Folgen ftir die Schiller, denen damit nicht ermoglicht wird, sich 

Waldheimkritiker) gebildet. Der Kern der Waldheim-Kampagne war die 
Umsetzung der Kritik an Waldheim zur Kritik an Osterreich. 

137Malina, Peter; Spann, Gustav: Der Nationalsozialismus im osterreichi
schen Geschichtslehrbuch. In: NS-Herrschafl in Osterreich 1938-45, hrsg. 
v. Emmerich Talos, Ernst Hanisch, Wolfgang Neugebauer. Wien: Verlag 
flir Gesellschaftskritik 1988, S. 577-599. 
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kritische und selbstandige Ansichten zu diesem heiklen Thema zu 
bilden. Die Autoren solcher GeschichtslehrbUcher ftihren die 
Generation, die sich nur auf die Berichte der Augenzeugen, der 
Uberlebenden verlassen kann, in eine Sackgasse. Indem sie ihnen das 
Wissen um die Kriegsgeschehnisse vorenthalten, berauben sie sie -
wenn man die Aussage Andrzej Szczypiorskis paraphrasiert - des 
Wissens um die menschliche Natur. Dieser im deutschsprachigen 
Raum bekannte polnische Schriftsteller, der am Warschauer Aufstand 
teilgenommen hatte und der Polen den groBten Friedhof der 
Zivilisation nannte, vertrat die Meinung, dass ,,einer der Gradmesser 
ftir die gegenwartige Verdummung der Menschen das AusmaB ihres 
Nichtwissens Uber den Zweiten Weltkrieg ist" 138

• 

3.2.3. Drei Wege der medialen Darstellung der 
Vergangel!heit nach Heidemarie Uhl 139 

Heidemarie"'.'Uhl analysierte Uber 5000 Zeitungsartikel, die im 
Zeitraum zJischen Ende Januar und Ende Marz/Anfang April 1988 in 
330 Presseorganen erschienen waren. Sie nennt die drei wichtigsten 
Wege der medialen Darstellung der NS-Herrschaft in bsterreich. Der 
erste wird <lurch die Aussparung des osterreichischen Nationalismus 
und die Darstellung der bsterreicher als ,,Opfer" des NS-Systems 
gekennzeichnet. Diese Darstellungsweise beruht darauf, dass die hin
gerichteten Gegner des NS-Regimes und die ermordete jUdische 
Bevolkerung mit den gefallenen Soldaten der W ehrmacht gleichge
setzt werden. 

Die zweite Darstellungsweise wird seit 1945 am haufigsten ver
wendet. Sie konzentriert sich auf den Aspekt ,,Widerstand und Ver
folgung". Dies entsprach der offiziellen Linie der osterreichischen 
Regierung in den Verhandlungen mit den Besatzungsmachten, gleich
zeitig war man um die Einbindung der ehemaligen Nationalso
zialisten in die Gesellschaft bemUht. Sie bildeten samt ihren Familien 
ungefahr ein Viertel der osterreichischen Bevolkerung. Dabei muss 

138Szczypiorski Andrzej: Kampf wider die Dummheit, ilbers. v. Klaus 
Staemmler. In: Die unsichtbaren Lager. Das Verschwinden der Ver
gangenheit im Gedenken, hrsg. v. Reinhard Matz. Reinbek b. Hamburg: 
Rowohlt 1993, S. 11-14. Zitat S. 11. 

139Uhl: Zwischen Versohnung und Verstorung. 

55 



betont werden, dass die Zahl der bsterreicher, die KZ-Kommandan
ten waren, tiberproportional groB war. 140 

Die dritte Darstellungsweise nach Uhl ist die kritisch-aufklarende 
Vergangenheitsaufarbeitung. Von den Medien wird kaum die Tat
sache aufgegriffen, dass der Widerstand kein allgemein verbreitetes 
Phanomen war, denn die Mehrheit der Bevolkerung hat sich dem 
Regime angepasst. Selbst in der Zweiten Republik wurden oft Per
sonengruppen wie Juden und Kommunisten ausgegrenzt, wahrend die 
Erorterung der jtidischen Schicksale wahrend der NS-Herrschaft 
peinlich gemieden wurde. Das wirksamste Mittel zur Bewusstma
chung der NS-Verbrechen ist das der Personalisierung des Schre
ckens, es wurde aber in vielen Fallen zur Relativierung der Ver
brechen des Nationalsozialismus verwendet. 141 

3.3. Stellung der Parteien zu den Ereignissen des 
Jahres 1934 

,,Das Haupt gesenkt, gemeinsam feiem, aber keine Fragen stellen -
diese Devise bestimmte durch all die Jahre die Auseinandersetzung 
mit dem Februar 1934"142 

- bis heute hat sich eigentlich nicht allzu 
vie! verandert. 

Der 12. Februar 1934 gilt - nach der Meinung Rudolf Necks - als 
ein Ruhmesblatt in der Geschichte der Arbeiterbewegung bsterreichs, 

140Haslinger erinnert daran, <lass die Osterreicher, die nur 8,5 Prozent der 
Bevolkerung des Dritten Reichs ausmachten, eine Uberdimensional hohe 
Zahl an NS-Mordkommandanten stellten und rechnet aus, dass etwa die 
Halfte der sechs Millionen ermordeter Juden zu Lasten der Befehlsgewalt 
von Osterreichern geht. Diese Zahl entstammt der Bilanz Simon Wiesen
thals, zitiert nach Gerhard Botz: 6sterreich und die NS-Vergangenheit. 
Verdrangung, Pflichterfullung, Geschichtsklitterung. In: Diner, Dan 
(Hrsg.): 1st der Nationalsozia/ismus Geschichte? Zu Historisierung und 
Historikerstreit. Frankfurt a. M.: Fischer 1987, S. 141-152, hier S. 148. 

141Diese Zusammenfassung entstammt einem Abschnitt aus dem Buch 
Heidemarie Uhl Zwischen Versohnung und Verstorung Uber die Per
spektiven der NS-Herrschaft. 

1426sterreichisches Schattenspringen. Robert Streibel Uber den Umgang mit 
dem ,,Februar 1934" in der Zweiten Republik. In: profit Nr. 7 v. 
14.2.1994, S. 28. 
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aber nicht als ein Ruhmesblatt ftir bsterreich. 143 Ein Ruhmesblatt ftir 
die Arbeiterschaft, weil sie den Mut und die Kraft gefunden hatte, 
dem Faschismus Widerstand zu leisten, obwohl sie sich bewusst war, 
<lass dieser Kampf von vomherein verloren war und sie sehenden 
Auges in die Niederlage ging; kein Ruhmesblatt, weil die Nationalso
zialisten dadurch ihre Position weiterhin starken konnten. 

Bis Anfang der sechziger Jahre gab es seitens der Parteien kaum 
eine kritische Stimmen bezi.iglich der Ereignisse des Februars 1934. 
Man behandelte diesen auBerst heiklen Themenkomplex im Geiste 
der Zusammenarbeit, sozialer Partnerschaft und des Schluss-Strich
Ziehens-unter-der-Vergangenheit - ahnlich wie im Falle der NS
Vergangenheit. Die Ereignisse des Februars 1934 haben das bster
reichische politische Klima der Nachkriegszeit entscheidend 
mitgepragt, eine ihrer Folgen war die Entstehung des Phanomens der 
Sozialpartnerschaft. ,,Im ersten Nachkriegsjahrzehnt herrschte ein 
politischer Pragmatismus, nach dem es den beiden Koalitionspartnem 
gelegen schien, die Ereignisse von 1934 bis 1938 zu verschweigen 
und sich auf die politischen und wirtschaftlichen Forderungen des 
Tages zu konzentrieren." 144 Das hieB allerdings noch nicht, dass die 
beiden Parteien sich nun vollig unkritisch gegeneinander verhalten 
haben. So versuchten z. B. die Sozialisten, in ihren Wahlparolen die 
Offentlichkeit an die austrofaschistische Vergangenheit der OVP zu 
erinnern. Die Volkspartei dagegen stellte diese Zeitperiode als Kampf 
um die bsterreichische Unabhangigkeit dar und verschwieg die Politik 
des ,,deutschen Weges". Sie stellte sogar die These von der ,,geteilten 
Schuld" der beiden Parteien an dem Bi.irgerkrieg auf. 

Dass sechzig Jahre nach dem Februar 1934 die Diskussion i.iber die 
Geschichte abseits der Propaganda noch nicht moglich ist, beweist die 
von den Wiener Volkshochschulen geplante und von der bi.iro
kratisch-politischen Maschinerie verhinderte ,,Aktion Bruderkrieg", 
die auf uni.ibliche Weise der Tage des Bi.irgerkrieges gedenken sollte. 
Jene Zeit sollte mittels einer theatralischen Inszenierung nachgestellt 

143Neck, Rudolf: Der Februar 1934. Die politische Entwicklung. In: 
Osterreich 1927 bis 1938. Protokoll des Symposiums in Wien, 23.-
28.10.1972. Wien: Verlag fur Geschichte und Politik 1973. Wissenschaft
Iiche Kommission des Theodor-Korner-Stiftungsfonds und des Leopold 
Kunschak-Preises zur Erforschung der osterreichischen Geschichte der 
Jahre 1927 bis 1938, hrsg. v. Ludwig Jedlicka, Rudolf Neck. Bd. 1., S. 
104-109, hier S. 104f. 

144MacVeigh: Kontinuitat und Vergangenheitsbewdltigung, S. 24. 
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werden. Ihr Ziel war es, breite Bevolkerungsschichten zu erreichen, 
die man mit traditionellen Mitteln wie Symposien und Vortragen 
nicht darauf aufmerksam machen konnte. Keines der beiden Projekte 
wurde gefordert. Das zweite wurde stark modifiziert und verki.irzt, 
man verzichtete auf Bollerschi.isse, Patrouillen und Verwundeten
transporte. Man warf den beiden Projekten Unseriositat vor und 
befahl, das Gedenken mit Wi.irde und Abstand zu begehen. In der 
Falge feierten beide Parteien getrennt das 60. Jubilaum des Bi.irger
krieges, die OVP mit einer Messe, die SPO mit einer Kundgebung im 
Floridsdorfer Schlingerhof. 145 

3.4. Stellung der beiden GroBparteien zum Krieg und 
Nationalsozialismus 

Wir bsterreicher kennen seit dem Jahr 1934 nur eine einzige Familie, 
und die hat weiB Gott vie! mitgemacht. Zuerst war sie klerikalfaschi
stisch, dann nationalsozialistisch, dann die Familie der ersten Opfer des 
Naziregimes, und schlieBlich wurde sie zur sozialpartnerschaftlichen 
Familie. 146 

OVP 

Fi.ir die OVP war der Nationalsozialismus ein fremdes Produkt. Sie 
versuchte ein nationales Zusammengehorigkeitsgefiihl aus der Ver
folgung <lurch das NS-Regime zu schaffen. Dabei befasste man sich 
fast nicht mit der Rolle der Christlichsozialen im Standestaat. Die 
Haltung der OVP zum Nationalsozialismus ist durch fehlende 
Stellungnahmen zum Verhalten der Osterreicher im Krieg und 
fehlender Auseinandersetzung mit dem Genozid gekennzeichnet. Sehr 
fri.ih gab es Stimmen, die einen dicken Schlussstrich und einen neuen 
Anfang verlangten. Man versprach den Abbau der NS-Gesetze und 
die Rehabilitierung der nationalsozialistischen Parteigenossen, weil· 
man um potenzielle Wahler warb. 

145Zochling, Christa: Revolutions-Thea/er. In: profil Nr. 4 v. 24.1.1994, S. 
26-27. 

146Haslinger: Politik der Gefuh/e, S. 16. 
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SPO 

Ihr Verhaltnis zum Faschismus und Nationalsozialismus war ein 
,,unproblematisches", da der sozialistische Widerstand bereits in das 
Jahr 1934 zurtickreichte. Ihr Augenmerk lag auf der Staatsmacht, die 
gesellschaftlichen und sozialpsychologischen Entwicklungskompo
nenten des Nationalsozialismus wurden kaum beachtet. Arisierungen 
und Verfolgungen osterreichischer Juden wurden bewusst ausgespart, 
sogar <lurch den Parteivorsitzenden Adolf Scharf, der in einer Bilanz 
"Was hat der Krieg bsterreich gekostet?" nur auf den Schaden <lurch 
Kriegshandlungen, den Verlust an Menschenleben und materiellen 
Werten und die Ansprliche der Alliierten hinweist. Der ,,Anschluss" 
bildete flir die SPO ein Straf gericht, das die katholisch-austrofa
schistischen Ftihrer des Standestaates ereilt hat. 147 

3.5. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 
den Jahren 1934-1945 

Wie die Parteipolitik, so war auch die Geschichtsschreibung noch 
viele Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg von dem Geist des Kon
sensus bestimmt, der sich darum bemlihte, die alten historischen 
Konflikte, zumindest an der Oberflache, zu mildern. Die Geschichts
schreibung war eine ,,Koalitionsgeschichtsschreibung". Erst Ende der 
sechziger Jahre !asst sich eine Wende beobachten. Dies war unter 
anderem die Folge des Zusammenbruchs der groBen Koalition 1966 
und des studentischen Aufbruchsjahres 1968. ,,Die wissenschaftliche 
Fragestellung wandte sich [ ... ] konfliktorientierteren Themen und da
mit den 'heiklen' Fragen der Zwischenkriegszeit zu." 148 Laut Robert 
Streibel beginnt eine ,,fundierte wissenschaftliche Auseinander
setzung mit dem Blirgerkrieg [ ... ] erst Anfang der siebziger Jahre." 149 

Ebenfalls in den siebziger Jahren, im Jahr1973, stellt Gerhard Botz 
fest, <lass ,,das zentrale Problem der neuesten osterreichischen Ge-

147Diese Zusammenfassung hat den Artikel Abwehr und Jnszenierung im 
Labyrinth der Zweiten Republik von Siegfried Matt! und Karl Stuhlpfarrer 
zur Grundlage. In: NS-Herrschaft in 6sterreich 1938-45, hrsg. v. Emme
rich Talas, Ernst Hanisch, Wolfgang Neugebauer. Wien: Verlag ftir 
Gesellschaftskritik 1988, S. 601-624. 

148Uhl: Zwischen Versohnung und Verstorung, S. 23. 
1496sterreichisches Schattenspringen, S. 30. 
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schichte tiberhaupt [ ... ] die Jahre 1933/34 [darstellen]." 150 Gerhard 
Botz weist auch auf Erika Weinzierl als die erste Wissenschaftlerin 
bin, die von dem ungeschriebenen Gesetz der Koalitionsgeschichte 
abgewichen sei. 151 In ihren Arbeiten brach sie eines der vielen Tabus 
und zwar, die These von der ,,geteilten Schuld" in Bezug auf den 
Blirgerkrieg 1934. Erich Fried stoBt diese These um, indem er f est
stellt, dass man ,,bei derartigen Geschichtsbetrachtung [ ... ] wohl bald 
auch vom beiderseitigen Verschulden an Auschwitz sprechen [wer
de]!"152 

In den sechziger Jahren entstehen flir die zeitgeschichtliche 
Forschung wichtige Institutionen wie das Institut flir Zeitgeschichte 
der Universitat Wien und das Dokumentationsarchiv des 6sterrei
chischen Widerstands (1963). Was die letztgenannte Institution be
trifft, war sie, wie der Name selbst verrat, in eine bestimmte Richtung 
orientiert. Man war weiterhin bemliht, bsterreichs Vergangenheit 
unter dem Blickwinkel des Widerstands und der Verfolgung darzu
stellen. Ruth Beckermann stellt die auf den ersten Blick vielleicht 
provozierende Frage nach dem Grund, warum es bis heute keine 
Dokumentationsstelle osterreichischer Naziverbrechen und jtidischer 
Verfolgung gebe. 153 Zwar werden diese Bereiche von den Mitar
beitern des Instituts berlicksichtigt, dies entspricht aber nicht - nach 
der Meinung Beckermanns - dem offiziellen Auftrag. 

In 6sterreich kam es - im Gegensatz zur Situation in Deutschland 
- zur Veranderung des Geschichtsbildes ,,von unten", als Reaktion 
auf das Jahr 1986 und nicht durch die Wissenschaftler, deren Er-

150Botz, Gerhard: Die Ausschaltung des Natianalrates und die Anjdnge der 
Diktatur Dallfufi' im Urteil der Geschichtsschreibung van 19 3 3 bis 197 3. 
In: Vierzig Jahre danach. Der 4. Marz 1933 im Urteil van Zeitgenossen 
und Histarikern. Wien: Dr.-Karl-Renner-Institut 1973, S. 31-59; S. 57f. 
Zitiert nach H. Uhl: Zwischen Versohnung und Verstorung, S. 23; 1976 
erschien das Buch Gerhard Jagschitz' Der Putsch. Die Natianalsozialisten 
1934 in 6sterreich. Graz, Wien, Koln: Styria 1976. 

151Botz: Vierzig Jahre danach, zitiert nach Erika Weinzierl: Der Februar 
1934 und die Fa/gen fur 6sterreich. Wien: Picus 1995 (=Wiener 
Vorlesungen im Rathaus, hrsg. v. der Kulturabteilung der Stadt Wien. Red. 
Hubert Christian Ehalt, Bd. 32), S. 50. 

152Fried, Erich: Nicht verdrdngen nicht gewohnen. Texte zum Thema 
6sterteich, hrsg. v. Michael Lewin. Wien: Europaverlag 1987, S. 109 

153Beckermann, Ruth: Unzugehorig. 6sterreicher und Juden nach 1945. 
Wien: Locker 1989, S. 67. Zitiert nach H. Uhl, Zwischen Versohnung und 
Verstorung, S. 26. 
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kenntnisse und ,,Mahnungen Uber Versaumnisse der Vergangen
heitsbearbeitung kaum emst genommen wurden" 154

• 

Ernst Hanisch unterscheidet drei Typen der Geschichtsschreibung 
Uber die Zweite Republik in Bezug auf die Vergangenheit und 
konkret auf die Prasenz des Dritten Reiches nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Seine Typisierung155 ahnelt der medialen Darstellung der 
Vergangenheit nach Heidemarie Uhl, der dritte Typ ist jeweils 
deckungsgleich. Es handelt sich um kritische Geschichtsschreibung, 
die das distanzierte Verstehen als Voraussetzung for jede Analyse und 
Erklarung erfordert. Man soil dieses Verstehen nicht mit jenem 
verwechseln, das auf der Identifizierung beruht. Die zwei anderen 
Typen der Geschichtsschreibung bezeichnet Hanisch als apologe
tische und akkusatorisch-moralisierende. Die erste sieht die Zweite 
Republik als Antithese zum NS-Staat und zur Ersten Republik. Der 
Standestaat fungiert in diesem Zusammenhang als osterreichbe
wusster Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Es wurde auch 
die LagerstraBentheorie aufgestellt, die besagt, dass die alten Animo
sitaten von 1934 zwischen den beiden Lagem in den Konzen
trationslagem beseitigt wurden und aus gemeinsamem Leid ein 
starkes bsterreichbewusstsein entstand. Die akkusatorisch mora
lisierende Geschichtsschreibung erfuhr nach der Waldheimaffare eine 
Ausformung in einem besonders groBen AusmaB. Sie ersetzte die 
kollektive Opfertheorie durch die kollektive Taterthese, die genaue 
Analyse durch ein moralisches Bekenntnis. 

3.6. Die Schriftsteller und die Vergangenheitsbewal
tigung 

3.6.1. Die Schriftsteller und der Februar 1934 

In kurzem Zeitabstand sind zum Februar 1934 fast zweihundert Texte 
- Brief- und Tagebuchaufzeichnungen ausgenommen - entstanden. 
,,Die Februarkampfe [rUttelten] zahllose Intellektuelle und Kilnstler in 

154Ebd., S. 22. 
155Hanisch, Ernst: Die Prasenz des Dritten Reiches in der Zweiten Republik. 

In: Jnventur 45155, S. 33-50. 
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aller Welt auf, in einem AusmaB, das sich nur mit den Reaktionen auf 
den Spanischen Bi.irgerkrieg vergleichen laBt." 156 

Die unmittelbaren Reaktionen auf den Februar 1934 fanden nicht 
in der ,,bi.irgerlichen" Hochliteratur, etwa im zeitgenossischen Roman 
statt. Sie fanden ihren Ausdruck vor allem in ki.irzeren epischen 
Formen wie Skizzen, Reportagen, Essays und Erzahlungen sowie in 
der balladenhaften Lyrik und dem politisch-satirischen Lied. 157 Eine 
der Ausnahmen bildet das Romanfragment Jura Soyfers So starb eine 
Partei. Zu den Werken, die unmittelbar auf die Ereignisse des 
Februars 1934 reagiert haben und erschienen sind, zahlen, nach 
Ulrich Weinzierl unter anderem Anna Seghers Der letzte Weg des 
Koloman Wallisch, Der Weg durch den Februar, Oskar Maria Grafs 
Der Abgrund, Friedrich Wolfs Schauspiel van den Februarkampfen 
der Wiener Arbeiter: Floridsdorf (1935), Franz Hollerings Roman 
Die Verteidiger (1940, deutsch 1947) und Willi Bredels KZ-Roman 
Die Priifung (1934), in dem der Widerhall der Kampfe und seine 
ermutigende Wirkung auf die Haftlinge beschrieben wird. 158 Viele 
damals etablierte literarische GroBen wie Hermann Broch, Robert 
Musil und Karl Kraus haben zu den Vorfallen des Februars ge
schwiegen. Kraus, der ungefahr seit Hitlers Machtantritt in Deutsch
land das Erscheinen der Fackel einstellte, lehnte sowohl die Sprache 
als auch jede Form des offenen Kampfes als Mittel gegen erdri.i
ckende Gewalt ab. In Musils TagebuchaufzeLchnungen fehlt eine Stel
lungnahme zum Bi.irgerkrieg 1934, obwohl kritische Eintragungen 
zum Nationalsozialismus dort durchaus vorhanden sind. Auch 
Hermann Broch hat sich nicht direkt dazu geauBert, obwohl aus 
seinen Briefen hervorgeht, dass ihn der Februar 1934 getroffen hat. 159 

In der Zweiten Republik erwacht das Interesse vieler Literaten an 
der Ersten Republik in den siebziger Jahren. Gerhard Ruiss hat im 

156Weinzierl, Ulrich (Hrsg.): Februar 1934. Schriftsteller erzahlen. Wien, 
Mtinchen: Jugend und Volk 1986 (1. Autl. 1984), S. 139. 

157Kucher, Primus-Heinz: Zwischen Stummheit und Protest. Zu einigen 
Widerstandsformen in der osterreichischen zeitgenossischen Literatur zum 
Februar 1934. In: Neue Studien zur Arbeitergeschichte. Zum 25.-jdhrigen 
Bestehen des Vereins fiir Geschichte der Arbeiterbewegung. Bd. 3 -
Beitrage zur Kultur und Geistesgeschichte (Ludwig Boltzmann Institut fur 
Geschichte der Arbeiterbewegung Nr. 35), hrsg. v. Helmut Konrad, Wolf
gang Maderthaner. Wien: Europaverlag 1984, S. 721-746, hier S. 722 

158Weinzierl: Februar 1934, S. 144ff. 
159Kucher: Zwischen Stummheit und Protest, S. 728ff. 
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Gesprach mit Klaus Zeyringer die folgende Meinung geauBert: ,,Die 
Befassung mit bestimmten Themen wie 1934 oder mit der 1. 
Republik oder ahnlichem hat erst relativ spat eingesetzt. Sie hat erst 
in den siebziger Jahren wirklich merklich eingesetzt. ,.i6o Ebenfalls in 
den siebziger Jahren ortet Walter Weiss die literarische Auseinander
setzung mit der jtingsten Vergangenheit: in sie ,,fallt das neu erwachte 
Interesse ftir bisher eher tabuisierte Zonen der osterreichischen Ver
gangenheit, wie ftir die Erste Republik als Vorgegenwart, mit ihrer 
Polarisierung der 'Lager', bis hin zum Btirgerkrieg"161. 

Die vorherrschende politische Aussage der meisten Autoren, kon
servative Autoren inklusive, sei - nach Ernst Glaser162 - eine ableh
nende Einstellung gegen den antidemokratischen Autoritarismus. 
Nach dem Motto Ulrich Weinzierls: 

Will die Literatur ihren [ ... ] [humanistischen] Anspruch nicht aufgeben, 
so ist ihr Platz an der Seite der Verlierer, der Geschlagenen, der Unter
drtickten, nie an jener der Triumphatoren, der Schlager und Unterdrti
cker.163 

Die meisten Autoren vermeiden es, konkrete historische Per
sonlichkeiten jener turbulenten Zeit wie Koloman Wallisch 164, Karl 
Mtinichreiter oder Weisse! darzustellen. Sie bedienen sich anonymer 
Gestalten, die sie beliebig formen konnen. Ein gangiges Motiv dieser 
Literatur ist eine Liebesbeziehung, die Personen aus zwei gegneri-

160Zeyringer, Klaus: lnnerlichkeit und Offentlichkeit. Osterreichische Litera
tur der achtziger Jahre. Tilbingen: Francke 1992, S. 278. 

161Weiss, Walter: Die Literatur der Gegenwart in 6sterreich. In: Deutsche 
Gegenwartsliteratur. Ausgangspositionen und aktuelle Entwicklungen, 
hrsg. v. Manfred Durzak. Stuttgart: Reclam 1981, S. 602-619. Zitat S. 614. 

162Glaser, Ernst: Der Februar 1934 in der Dichtung. Stationen des Weges zur 
,,Kritischen Versohnung". In: Februar 1934. Ursachen Fakten Folgen. 
Beitrage zum wissenschaftlichen Symposion des Dr.-Karl-Renner-Jnstituts, 
abgehalten v. 13.-15.2.1984, hrsg. v. Erich Frosch!, Helge Zoitl. Wien: 
Verlag der Wiener Volksbuchhandlung 1984, S. 247-265, hier S. 248. 

163Weinzierl: Februar 1934, S. 151. 
164Eine Ausnahme bildet hier Anna Seghers Der letzte Weg des Koloman 

Wallisch. In: Anna Seghers. Erzahlungen (I). Auswahl 1926-1946. Darm
stadt u. Neuwied: Luchterhand 1977, S. 109-118. Diese Gestalt kommt 
auch bei Karl Wiesinger (Standrecht. Der Dokumentarroman uber die 
Ereignisse im Februar 1934. Wien: Promedia 1983) vor, wo Wallisch in 
einer der Episoden kurz vor seiner Hinrichtung dargestellt wird. 
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schen Lagern bilden, wie zum Beispiel in Franz Hollerings · Roman 
Die Verteidiger (1940), in dem ein Madchen aus dem btirgerlichen 
Milieu auf die Seite der kampfenden sozialistischen Arbeiter 
tibergeht. Ahnlich, aber genau umgekehrt, geht es in Rudolf Brunn
grabers Roman Der Weg durch das Labyrinth (wahrscheinlich 
1934/35 geschrieben, erschienen 1949) zu. Hier wird der Btirgerliche 
Hans Jesser durch die Sozialistin Lilli Goslar zum Sozialdemokraten, 
dann kehrt er wieder zu seinen alten politischen Ansichten zurtick, um 
wahrend der Februarkampfe, auf der Suche nach Lilli, wieder die 
Fronten zu wechseln, was er mit seinem Tod bezahlt. 

3.6.2. Die Schriftsteller und die nationalsozialistische 
Herrschaft in bsterreich 

Robert Menasse stellt in seinem 1992 erschienenen Essay zur 
osterreichischen Identitat fest, dass ,,kein Land der Welt sich selbst 
offentlich so wenig problematisiert und grundsatzlich reflektiert [hat], 
wie die Zweite osterreichische Republik." 165 Wie steht diese Behaup
tung zu den Ergebnissen des 1987 veranstalteten PEN-Symposions 
tiber das Bild der Jahre 1938-1945 in der Literatur, die gezeigt haben, 
dass es mehr als hundertdrei8ig Titel, die Romane und literarische 
Autobiographien osterreichischer Autoren urnfassen, gegeben hat? 166 

Menasse meint mit seiner Aussage jedoch nicht die Schriftsteller, 
wie sich spater herausstellt, denn er erwahnt ausdrticklich den Beitrag 
der Schriftsteller wie etwa Bernhard, Turrini oder Haslinger, die sich 
zur Belebung der Diskussion um bsterreichs ldentitat mit der oster
reichischen Realitat kritisch auseinandergesetzt haben, 

In den achtziger Jahren gab es eine Flut von literarischen Ver
suchen der Vergangenheitsbewaltigung. Es wird vielerorts behauptet, 
das sei die Falge der sogenannten ,,Waldheimaffare" gewesen: 

Diese Wahlkampagne hat Strukturen und Taktiken des Verdrangens 
deutlich werden !assen, hat das V ergessen aber unmoglich gemacht und 
eine Diskussion ausgelost, die ftir die Literatur eine entscheidende 
Anregung war, sich intensiver und offensiver mit dem Staate 6sterreich, 

165Menasse: Ein Land ohne Eigenschaften, S. 12. 
166Sebestyen, Gyorgy: Die dunkle Zeit. PEN-Symposion iiber das Bild der 

Jahre 1938-1945 in der Literatur. In: Die Furche Nr. 48 v. 27.11.1987, S. 
10. 
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seiner Vergangenheit und Gegenwart, den Normen und Werten der 
osterreichischen Gesellschaft auseinanderzusetzen. 167 

Es war aber nicht nur der Fall Waldheim, sondern die allgemeine 
politische und gesellschaftliche Entwicklung, die in den achtziger 
Jahren stattgefunden hatte, die ,,Waldheimaffare" war lediglich ein 
Auslosungsmoment ftir diese Prozesse. 

Es wurde das Schreiben deutlich als Widerstand aufgefaBt, als Aufgabe, 
,,die Wahrheit zu sagen." Es wurden zunehmend Vergangenheit und 
Gegenwart des Landes genauer betrachtet, es wurde der Mensch nicht 
nur in sich selbst, sondern auch als Tei! der Gesellschaft gezeigt. 168 

Wegen der groBen Zahl der Werke, die in der zweiten Halfte der 
achtziger Jahre entstanden sind, ist es fast unmoglich, sie alle zu 
nennen. Es waren Werke der Generation, die wahrend des Krieges 
beziehungsweise nach dem Krieg zur Welt kam, wie zum Beispiel 
Februarschatten (1984) Elisabeth Reicharts (geb. 1953), Die schmale 
Spur des Funktionierens (1986) Maria Mertens (geb. 1941), Die klei
ne Figur meines Vaters (1987) Peter Henischs (geb. 1943) und so 
weiter. 

Diese Vergangenheitsbewaltigung in Form der Auseinandersetzung 
der jungen Generation mit der Vatergeneration, die bereits in den 
siebziger Jahren begann - was in den Texten von Josef Winkler, Peter 
Henisch, Franz Innerhofer169 sichtbar ist - fand kein solch breites 
Echo wie die in der zweiten Halfte der achtziger Jahre. 

Die Opfertheorie wurde van der Literatur dieser Zeit i.iber den Haufen 
geworfen. Bose und aggressiv bei Thomas Bernhard (,,Die Ursache", 
1975), experimentell bei Marie-Therese Kerschbaumer (,,Der weibliche 
Name des Widerstands", 1980) oder verstandnisvoll und einfi.ihlsam bei 
Peter Handke (,,Wunschloses Ungli.ick", 1972) und bei Peter Henisch 
(,,Die kleine Figur meines Vaters", 1975). Wenig beachtet blieb zunachst 
,,Der Herr Karl" van Carl Merz und Helmut Qualtinger (1961) [ ... ]170 

167Zeyringer: Innerlichkeit, S. 134. 
168Ebd., S. 93. 
169Brandstatter, Alois: Prosaische Annaherung an die Vater. Zu einem 

Motivboom in der osterreichischen Gegenwartsliteratur. In: Zeit ohne 
Manifeste? Zur Literatur der siebziger Jahre in Osterreich. Wien: 6ster
reichischer Bundesverlag 1987, S. 191-198. 

170Hanisch: Der lange Schatten des Staates, S. 479. 

65 



Ihren Hohepunkt erreichten die Diskussionen 1988 mit Thomas 
Bernhards Sttick ,,Heldenplatz". 

Als These kann proponiert werden: Die literarische Auseinan
dersetzung mit der Vergangenheit war nicht so verspatet, wie man oft 
annimmt. Erstens hatte die junge Generation, die den Standestaat und 
den Zweiten Weltkrieg selber erlebte, nicht genug Durchsetzungskraft 
in den van den ,,alteren" Schriftstellern - die oft in der Zwischen
kriegszeit und unter der Naziherrschaft gut prosperiert hatten - ge
pragten fi.infziger und sechziger Jahren, denn Vergangenheitsbewal
tigungsversuche junger Schriftsteller und Schriftstellerinnen gab es 
genug. Man denke an Ilse Aichingers Roman Die grojJere Hoffnung, 
der zum ersten Mal 1948 in Amsterdam erschienen, an Erich Frieds 
einzigen Roman Ein Soldat und ein Mddchen, der 1951 fertiggestellt 
und 1960 veroffentlicht wurde, an Ingeborg Bachmanns Erzahlung 
Unter Mtirdern und Irren, die um 1956/57 entstand, die Schmidt
Dengler die ,,fundamentalste und umfassendste Abrechnung mit der 
osterreichischen Restauration nach 1945" 171 nennt oder an Hans Le
berts 1960 in Hamburg erschienenen Roman Wolfshaut, fi.ir den er 
den bsterreichischen Staatspreis erhielt, der aber kein breiteres Echo 
bei groBeren Leserkreisen fand, denken wir an Gerhard Fritschs Fa
sching (1967), der in jenen Jahren vom Publikum kaum zur Kenntnis 
genommen wurde, denken wir an Herbert Zands Die letzte Ausfahrt. 
Roman der Eingekesselten (1953 ), fi.ir den er den bsterreichischen 
Staatspreis bekam, denken wir an Reinhard Federmanns Romane 
Chronik einer Nacht, der zuerst keinen Verleger fand, oder Das Him
melreich der Lugner, der in Deutschland, dank Federmanns Auftritten 
bei der Gruppe 47, veroffentlicht wurde 172

• 

Bis Mitte der 60er Jahre [traten] die Vertreter einer 'modernen' Richtung 
in der Literatur - darunter Autoren wie die jungen Talente um die 
Zeitschrift 'Neue Wege' sowie die Mitglieder der 'Wiener Gruppe' und 
'Grazer Gruppe', Peter Handke - zunachst als isolierte Erscheinungen 
auf oder [fi.ihlten] sich sogar auBerhalb bsterreichs literarisch behei
matet.173 

171Schmidt-Dengler, Wendelin: Bruchlinien. Vorlesungen zur bsterreichi
schen Literatur 1945 bis 1990. Salzburg, Wien: Residenz 1996 (2. Aufl.), 
S. 115. 

172zitiert nach Milo Dors Nachwort Ein unerschutterlicher Optimist zu Rein
hard Federmanns Roman Chronik einer Nacht. Wien: Picus 1988, S. 
l 94ff. 

173MacVeigh: Kontinuitat und Vergangenheitsbewaltigung, S. 4. 
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Die Romane Alois Vogels und besonders den ersten der geplanten 
Trilogie, Schlagschatten, konnte man sowohl aufgrund der Zuge
horigkeit des Autors zu derselben Generation als auch aufgrund der 
Entstehungszeit und Thematik dieses Romans zu dieser Reihe zahlen. 
Obwohl dieser Roman erst 1977 erschienen ist, wurde er zehn Jahre 
zuvor geschrieben, also circa 1967. Die hochst spannende Geschichte 
der Veroffentlichung des Romans Schlagschatten, findet man im 
vierten Kapitel dieser Arbeit. 

In den neunziger Jahren erlebten unter anderem die vorher genann
ten Autoren eine Art Renaissance. Romane Leberts, Fritschs, Zands, 
Federmanns und Bachmanns Erzahlungen wurden wiederveroffent
licht,174 in der Regel in deutschen Verlagen. Alois Vogels Bticher 
erlebten Ende der neunziger Jahre in bsterreich die zweite Auflage. 

In jener Zeit, als diese Romane entstanden, stieBen sie auf geringes 
Interesse - zumindest in dem um seine Identitat bemtihten bsterreich. 
Beispielsweise wurde Fritschs Fasching nach seinem erfolgreichen 
Erstling ein ,,volliger Flop: von der Kritik - zum Teil radikal -
abgelehnt, v·om Publikum ignoriert," 175 Leberts Woljshaut konnte in 
bsterreich keinen Verleger finden, weil sein Roman als Provokation 
empfunden wurde und wie eine ,,Granate" in die ,,betuliche oster
reichische Nachkriegsliteratur" 176 einschlug. Viele potente Schreiber 
der jungen Generation wie Fritsch, Celan oder Milo Dor konnten in 
bsterreich keinen Verlag finden, der sie wirklich konsequent unter
sttitzt hatte. 177 Eine andere Autorin dieser Generation, Ilse Aichinger, 
stellte noch 1995 mit Verbitterung fest, dass die Gesamtausgabe ihrer 
Werke, die bei S. Fischer in Frankfurt erschien, in bsterreich totge-

174Leberts Romane wurden vom Europaverlag und von Fischer als Taschen
bilcher Anfang der neunziger Jahre herausgebracht, Fritschs Fasching 
wurde bei suhrkamp 1995 (mit einem Nachwort von Robert Menasse) wie
deraufgelegt, Bachmanns Siimtliche Erziihlungen erlebten 1998 bei Piper 
bereits die dritte Auflage, Zands Roman wurden im Europaverlag 1992 
veri:iffentlicht. Chronik einer Nacht und Das Himmelreich der Liigner von 
Reinhard Federmann wurden 1988 und 1993 im Wiener Picus-Verlag 
veri:iffentlicht. 

175Dst., ZAA, Podgornik Lotte: Felix in der Mordergrube oder: Jmmerfort 
Fasching Eine osterreichische Nachkriegsgeschichte. In: Vo/ksstimme, 
Nr. 31 V. 1.8.1996. 

176Dst., Hans-Lebert-Mappe, Miessgang, Thomas: Der Querschreiber. In: 
erofil, Nr. 38 v. 16.9.1991, S. 106-107. Zitat S. 106. 

17 Dst., Reinhard-Federmann-Mappe: Pittler, Andreas, P: Riihren an Wunden 
der osterreichischen Republik. In: Standardv. 28.5.1993, S. A6, Beilage. 
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schwiegen worden sei. Sie behauptet, <lass sie in bsterreich still 
gemacht worden sei und werde. 178 Es ist bekannt, <lass es vielen 
Schriftstellem erst nach dem Umweg Uber Deutschland gelang, die 
osterreichische Offentlichkeit auf ihre Werke aufmerksam zu machen. 
Das ist bis heute oft der Fall, bloB, <lass es jetzt eher mit wirt
schaftlichen Faktoren zusammenhangt, wahrend damals viele Autoren 
einfach gezwungen waren, in Deutschland zu publizieren, weil sie in 
bsterreich keine Publikationsmoglichkeit finden konnten. 

Die Autoren waren nach dem Krieg, den sie selber erlebten, <lurch 
die Situation der Nachkriegszeit und der sechziger Jahre zu entmutigt, 
um von ihren Kriegserlebnissen beziehungsweise von der Zwischen
kriegszeit zu berichten - einige, die es trotzdem taten, konnten nicht 
mit Erfolgen rechnen; viele brauchten auch - unabhangig von auBeren 
Geschehnissen - einen ausreichend groBen zeitlichen Abstand. Auch 
die Atmosphare um die jungen Autoren war nicht unbedingt 
forderlich. Obwohl eine Anzahl von Zeitschriften wie Turm, Plan, 
Silberboot oder Wort in der Zeit Texte junger Autoren druckte, gab es 
Krafte, die versuchten, sie als Randerscheinung darzustellen. So kam 
es dazu, <lass diese Krafte, wie Alois Vogel formuliert ,,in einigen 
Zuschriften [an Wort in der Zeit] gegen die Veroffentlichungen von 
Arbeiten der Autoren Rtihm, Mayrocker, Jandl und Okopenko 
protestierten." 179 Dieser Umstand ftihrte zur Entlassung des Chef
redakteurs Gerhard Fritsch ohne Angabe von Grtinden. Er wurde der 
einseitigen Bevorzugung ,,einer extremen Richtung" 180 beschuldigt. 
Darunter verstand man die jungen progressiven Autoren im Gegen
satz zu den etablierten konservativen Schriftstellern. Befragt, ob diese 
Zuschriften damals eher eine einmalige Erscheinung oder eher eine 
Tendenz gewesen seien, antwortete Vogel, das dies eine ,,Tendenz 
[war], die in einem einmaligen Ausbruch einen Hohepunkt erreich
te."181 Diesen Ereignissen lag der Generationenkonflikt zwischen 
alten und jungen Schriftstellern zugrunde. Dazu kam es nach der 
Phase des monolithischen Literaturbetriebs des Wiederaufbaus, die -
im Gegensatz zur Situation in Deutschland - <lurch das Neben- bezie-

178Dst., ZAA: Das Vergessen der Geschichte im staat/ichen (Literatur
Betrieb. Offener Brief von Ilse Aichinger an das Organisationskomitee 
,,Frankfurt 1995". In: Standardv. 29.6.1995, S. 29. 

179Vogel, Alois: ,, Worf in der Zeit" und seine Wiener Nabelschau. In: Ober
osterreichische Nachrichten v. 19.5.1965, S. 4. 

isoEbd. 
181Brief Alois Vogels v. 16.2.2001. 
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hungsweise Miteinander unterschiedlicher Schriftsteller gekennzeich
net war, erst in der Zeit des Wirtschaftswunders. Der Konflikt wurde 
zunachst auf der Ebene der literarischen Techniken ausgetragen -
wobei die Jungen den Alten vorwarfen, <lass ihre Technik dem tech
nischen Zeitalter nicht angemessen sei, wahrend die Alten den Jungen 
das Beherrschen des literarischen Handwerks absprachen. Es kam 
dazu, <lass Hans Weigel sich gegen Ilse Aichinger und Ingeborg 
Bachmann wendete, obwohl er spater behauptete, die beiden Schrift
stellerinnen in ihren Anfangen vehement gefordert zu haben. 182 Eine 
ablehnende Haltung den Avantgarde-Autoren gegeniiber zeigte auch 
der damalige Prasident des P.E.N. Alexander Lemet-Holenia, der sich 
der Offnung des P.E.N. fiir diese Autoren widersetzte, was unter 
anderem 1973 zur Griindung der Grazer Autorenversammlung fiihrte. 

Zusammenfassend !asst sich sagen, dass die Vergangenheitsbe
waltigung - geht es um die Zwischenkriegszeit oder um den Zweiten 
Weltkrieg - von Schriftstellem viel emster und ehrlicher angegangen 
wurde als von Politikern. Die Literaten erbrachten eine Pionier
leistung, indem sie sich nach dem Krieg einer von offizieller Seite 
ignorierten Kampagne der Vergangenheitsbewaltigung widmeten. 

Phasen der literarischen Vergangenheitsbewaltigung 

Ingo Baumann, der sich mit antifaschistischen Tendenzen in der 
osterreichischen Literatur befasst hat, 183 hat drei Entwicklungsstufen 
der antifaschistischen Literatur herausgearbeitet, denen ein zeitliches 
Kriterium zugrunde liegt. 

Erste Stufe seiner Typologie ist die antifaschistische ,,Exilli
teratur", die noch wahrend des Dritten Reiches entstanden ist und die 
den Nationalsozialismus modellhaft beschreibt (Stefan Zweigs Ein 
Gewissen gegen die Gewalt, Heinrich Manns Henri IV und Bertolt 
Brechts Die Geschafte des Herrn Julius Caesar). Die zweite Phase 
urnfasst die Romane der unmittelbaren Nachkriegszeit, die Baumann 

182Menasse, Robert: Der Typus des ,,Auj3enseiters" im Literaturbetrieb (am 
Beispiel Hermann Schiirrer). Studie zum eigentiimlichen Verhaltnis van 
offiziosem Literaturbetrieb und literarischem ,, unterground" im Oster
reich der Zweiten Republik. Dissertation Wien 1980, S. 125. 

183Baumann: Ober Tendenzen antifaschistischer Literatur in Osterreich, S. 
386f. 
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als ,,Vergangenheitsbewaltigung" bezeichnet und Werke hauptsach
lich nicht exilierter Autoren wie Saikos Der Mann im Schilf, Ilse 
Aichingers Die grojJere Hoffnung und die Kulturzeitschrift Plan 
vereint. Die dritte Phase setzt in der Zeit der politischen Stabilisierung 
und des wirtschaftlichen Aufschwungs ein und wird ,,Kritik an der 
Vergangenheitsbewaltigung" genannt. Hier kann man Romane Hans 
Leberts (Die Wolfshaut und Der Feuerkreis), Fritschs Fasching oder 
Erich Frieds Der Soldat und ein Madchen finden. Die Hauptanliegen 
dieser Literatur sind das Aufzeigen van Konfrontationen des einzel
nen mit der noch immer faschistischen / leicht faschisierbaren Masse 
und die Rekonstruktion der moralischen Schuld einzelner und van 
Kollektiven an den Verbrechen des Faschismus. In diese dritte 
Entwicklungsstufe konnte man auch die Romane Alois Vogels 
einreihen, obwohl die Handlung der oben genannten Romane sich -
im Gegenteil zu Alois Vogels Romanen - erst in der Nachkriegs
wirklichkeit abspielt. Dennoch gilt die von Baumann in Bezug auf die 
Romane Fritschs, Frieds und Leberts genannte Tendenz, auch 
durchaus fi.ir die Werke Alois Vogels. Diese Autoren vertreten die
selbe Generation, die vom Faschismus tief gepragt wurde und die -
wie Baumann feststellt - gegentiber ihren alteren Kollegen im Vorteil 
war, denn zur Zeit der Abfassung ihrer Romane batten die meisten 
Bevolkerungsschichten sich bereits vom Faschismus distanziert, 
obwohl von volligem Ausloschen dieser Inhalte auf keinen Fall die 
Rede sein kann. Denn fi.ir die osterreichische Nachkriegsliteratur war 
- wie Baumann in seiner Arbeit zusammenfassend konstatiert - ,,Ver
gangenheitsbewaltigung trotz Geschichtsverdrangung und teilweiser 
Verklarung der alten osterreichischeri Traditionen" 184 charakteristisch. 

184Ebd., S. 392. 
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4. Das Echo der Veroffentlichung der Romane Schlag
schatten und Totale Verdunkelung 

4.1. Geschichte der Veroffentlichung von Schlag
schatten und Totale Verdunkelung 

Die Geschichte der Veroffentlichung des Romans Schlagschatten ist 
lang, kompliziert und gewissermaBen geheimnisvoll. Nicht alle 
Zusammenhange konnten wahrend der Recherchen durchleuchtet 
werden. Erstens ist der zeitliche Abstand schon ziemlich groB, denn 
seit dem Erscheinen des Buches sind mehr als zwanzig Jahre 
vergangen. 185 Der Roman selbst entstand ungefahr zehn Jahre frtiher, 
1966 war er fertig. Zweitens ist auch die Zahl der Verlage, an die 
Alois Vogel sein Manuskript schickte, ziemlich groB. Das Augen
merk liegt daher auf dem Verlag, in dem Schlagschatten ,,beinahe" 
hatte erscheinen sollen und auf den Aussagen des Autors, ftir den 
diese ,,Verlags-Odyssee" sicherlich sehr entmutigend gewesen sein 
muss. Bevor Vogel die Arbeit an Schlagschatten begann, wurde er 
von einem Kollegen gewamt, einen Roman Uber die Februarereig
nisse in Osterreich zu schreiben, denn dieser Kollege hatte bereits ein 
Manuskript zum gleichen Thema liegen, das von keinem Verlag 
genommen wurde. 186 Vogel blieb davon unbertihrt, weil er der An
nahme war, <lass ein gutes Manuskript einen Verleger finden mtisse. 
Ermutigt wurde er <lurch den Zuspruch von Professor Alker aus der 
Schweiz, der bereits seinen frtiheren Roman Jahr und Tag Pohanka 
beurteilte und feststellte, <lass Alois Vogel das ,,Zeug zum groBen 
Roman vom zweiten Untergang Osterreichs [hatte], also zur 
ktinstlerischen Bewaltigung bisher sehr unbewaltigter austriakischer 
Vergangenheit, zu einer Darstellung, welche Qualtingers ,,Herr
Karl"-Monolog <lurch erzahlerische Substanz erganzt." 187 Nach der 
Fertigstellung des Romans startete er seine Versuche bei verschie-

185Diese Zeitdistanz hat die Recherchen erschwert. Verlage, an die ich mich 
gewandt habe mit der Bitte um Informationen, warum sie Schlagschatten 
abgelehnt haben, konnten mir keine Informationen liefern. V gl. Brief vom 
Europa Verlag im Anhang; vom Kremayr und Scheriau habe ich ilberhaupt 
keine Antwort erhalten. 

186Frischfleisch und Lowenmaul 22 (Sommer 1979), S. 21. 
187Brief Prof. ErnstAlkers v. 9.3.1965 an Alois Vogel im Anhang, Dst., AV

Mappe. 
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denen Verlagen im deutschsprachigen Raum. Unter ihnen waren 
sowohl osterreichische (Paul-Neff-Verlag, in dem 1964 ein anderer 
Roman Vogels, Jahr und Tag Pohanka, erschienen war; Europaverlag 
und der Grazer Styria-Verlag, bei dem bereits der Vertrag vorbereitet 
gewesen war) als auch deutsche Verlage (Rowohlt-, Fischer-, Piper
und der Reclam-Verlag.) 188 Das Manuskript wurde immer wieder ab
gelehnt, die angegebenen Begrtindungen waren oft ziemlich lako
nisch: 

Dern Paul-Neff-Verlag war das Thema zu ,,osterreichisch", Rowohlt 
meinte, prinzipiell keine ,,Heimatromane" zu veroffentlichen, der ge
werkschaftseigene Europaverlag bemangelte die ,,zu wenig herausge
stellte Rolle des Schutzbundes", der Styria-Verlag lehnte trotz Zu
stimmung der hauseigenen Lektoren ,,aus politischen Gri.inden" ab. 189 

Schlagschatten hatte zusammen mit Gerhard Jagschitzs Buch tiber 
den Juliputsch190 1934, das im Styria-Verlag 1976 tatsachlich er
schien, herausgebracht werden sollen. Die beiden Bticher - eine wis
senschaftliche und eine literarische Darstellung jener Periode batten 
ausgezeichnet miteinander korrespondiert. Der Vertrag wurde bereits 
vorbereitet, der damalige Generaldirektor des Verlages Dr. Sassmann 
wollte jedoch vor der Unterzeichnung das Manuskript lesen. Nach
dem das geschehen war, war er nicht mehr bereit, seine Unterschrift 
unter den Vertrag zu setzen. Er begrtindete dies mit schlechten 
Verkaufsaussichten. Diese waren seine einzige Begrtindung, er gab 
keine anderen Argumente an. Nach der Vermutung Dr. Gerhard 
Trenklers, der damals Verlagsdirektor war, lag der wahre Grund eher 
im Inhaltlichen. Sowohl die Lektorin Frau Elke Vujica als auch Dr. 
Trenkler schildem Dr. Sassmann als einen dem politischen Katholi
zismus und dem ,,in der Monarchie wurzelnden bsterreich-Patrio
tismus konservativen Einschlags" 191 verpflichteten Menschen. Frau 
Vujica glaubt auch, dass gewisse Szenen in Schlagschatten ftir Dr. 
Sassmann eine ,, V erachtlichmachung des osterreichischen Patriotis
m us habsburgischer Pragung" 192 hatten bedeuten konnen. 

188Brief Alois Vogels v. 26.3.2000. 
189Frischjleisch und Lowenmaul 2 (Sommer 1980), zitiert nach: Obermayer: 

Die Romane Alois Vogels, S. 32. 
190Jagschitz: Der Putsch. Die Nationalsozialisten 1934 in Osterreich. Graz, 

Wien, Koln: Styria 1976. 
191BriefDr. Gerhard Trenklers v. 4.4.2000. 
192Briefder Frau Elke Vujica vom Styria-Verlag v. 15.6.1999. 
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Ftir einen Menschen, der wie er mit gesteigerter, wenn nicht tiber
steigerter Sensibilillit an dieser so gearteten osterreichischen 
Tradition hing - die ihn auch in Opposition zum Nationalso
zialismus brachte - konnte ein solches ,,Bild" [ ... ] der Ausloser ftir 
die objektiv gesehen ungerechtfertigte Ablehnung gewesen sein. 193 

Dr. Trenkler suggeriert, <lass es sich urn die Szene handeln kdnnte, 
in der geschildert wird, wie der Yater des Protagonisten seine 
Auszeichnungen aus der Zeit der Monarchie inrnitten der Unter
wasche versteckt halt (Sehl., S. 271). Das ist nur der Anfang der an
klagenden Worte Richard Wohllebens, die er seinern Yater gegentiber 
gebraucht. Der junge Mann bezweifelt seinen Patriotisrnus und stellt 
seine heldenhaften Taten wahrend des Ersten Weltkriegs in Serbien 
bloB als unrnenschliche Gerneinheiten der dortigen Bevdlkerung 
gegentiber dar. Ein anderer Grund ftir die Ablehnung des Romans, der 
weder von Dr. Trenkler noch von Frau Vujica erwahnt wurde, ist die 
irn Roman <lurch eine der Gestalten, den Sozialisten Hans Brunner, 
geauBerte Meinung, dass Priester Waffen gesegnet batten (Sehl., S. 
182). Einer' der Rezensenten weist darauf hin, dass dies zwar eine 
anscheinend unausrottbare Behauptung sei, stellt dabei aber fest, dass 
dort ansonsten keine tendenzidsen Anschauungen aufscheinen, und 
dass das Buch zur Einstellung in Pfarrbibliotheken empfohlen werden 
kann. 194 

Mit der von Dr. Trenkler dargestellten Einstellung Dr. Sassmanns 
stimmt der Autor vollig tiberein. Alois Vogel auBert jedoch Bedenken 
einem Teil der Aussage Dr. Trenklers gegentiber, der die Grtinde der 
Ablehnung seines Romans <lurch Dr. Sassmann betrifft. Er findet 
einige Argurnente Dr. Trenklers nicht stichhaltig und erinnert sich 
daran, wie der ehemalige Verlagsdirektor ihrn gegentiber eine andere 
Vermutung auBerte, das heiBt, dass er die ,,rote" Seite zu sehr 
,,beschont" beschreibe, wobei er (Sassrnann) selbst erlebt habe, wie 
Sozialisten eine Fronleichnamsprozession brutal attackierten. 195 In 

193BriefDr. Gerhard Trenklers v. 4.4.2000. 
194Dst., A V-Mappe, Bucher Bord. Kurzinformationen uber Neuerscheinun

genfur Seelsorger, Religionslehrer, Buchereileiter u. a. 4. Folge (Novem
ber 1977). 

195Briefe Alois Vogels v. 3.5.2000 und v. 3.7.2000. Vgl. auch die Beschrei
bung einer Fronleichnamsprozession in dem anderen Roman Alois Vogels 
Jahr und Tag Pohanka. Wien: Paul-Neff 1964 (S. 43-56), wo die Titel
gestalt Ingenieur Pohanka eine vorbeiziehende Prozession beobachtet, 
dabei gehen ihm - milde ausgedrtickt - durchaus nicht ftir eine solche 
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Frischfleisch und Lowenmaul wurde eine ganz gegensatzliche 
AuBerung beztiglich der Begrtindung des Generaldirektors des Styria
Verlags gedruckt, die die Aussage des Autors bestatigt. 

Herr Generaldirektor [ ... ] weigerte sich, den Verlagsvertrag zu 
unterschreiben. Eine Sache, die er bis dahin noch nie gemacht hatte, 
und er sagte ganz eindeutig, weshalb der Roman in seinem Verlag 
nicht erscheinen di.irfe: aus politischen Gri.inden! 196 

Auf eine ahnliche Feststellung konnte man auch anderswo stoBen: 
,,Die Ereignisse des Jahres 1934 in Wien [ ... ] erscheinen der Verlags
leitung etwas zu brisant- und das nach mehr als 40 Jahren!" 197 

Auf jeden Fall ist es zur Veroffentlichung von Schlagschatten im 
Styria-Verlag nie gekommen. Der Roman wurde 1977 vom Verlag 
Kremayr & Scheriau herausgebracht. Laut Aussage des Autors, 198 war 
das ein groBes Verdienst der Lektorin des Styria-Verlags, Elke 
Vujica. Da sie den Roman sehr schatzte, setzte sich ftir ihn bei Kre
mayr & Scheriau ein. In bsterreich war der Roman lange vergriffen . 
und wartete tiber zwanzig Jahre auf eine Neuauflage, bis er 1999 im 
Deuticke-Verlag im Rahmen einer ftinfbandigen Werkausgabe wie
derveroffentlicht wurde. Eine Kuriositat stellt die Tatsache dar, dass 

Gelegenheit angebrachte Gedanken <lurch den Kopf. Die kleinen Madchen 
nennt er Jungfrauen mit Lilien, er i.iberlegt - ein Kirchen lied singend - ob 
die Heiden ihre Kinder bei ihren religiosen Festen auch so gequalt haben, 
er denkt an die Inkas oder die Majas, die Blumen- und Menschenopfer 
dargebracht haben. Vorbeigehende Nannen sind fur ihn ,,dick, <loch ihre 
Haut war schlaff, miide und faltig, ihre Bauche waren unformig und run
zelig, ihre Finger wie kleine Wiirste" (S. 52). Im wichtigsten Augenblick, 
als das Sakrament vorbeigetragen wird, schaut er einem daneben stehen
den Madchen in den Kleiderausschnitt und denkt an seine junge Mitar
beiterin Kitty. Das ist nur eine kleine Kostprobe, die aber bewusst machen 
kann, welchen Eindruck sie bei einem tief religiosen Menschen hinter
lassen konnte. Alois Vogel meint, dass Sassmann seinen Roman Jahr und 
Tag Pohanka und die besprochene Stelle Uber die Fronleichnamspro
zession wahrscheinlich nicht gekannt habe und sein einmaliges ungutes 
Erlebnis bei einer solchen Prozession auf alle anderen und insgesamt auf 
sein ganzes Verhaltnis zu den Sozialdemokraten iibertragen habe, s. Brief 
Alois Vogels v. 17.5.2001. 

196Frischjleisch und Lowenmaul 22 (Sommer 1979), S. 21. 
197Dst., AV-Mappe, VZ Karnten Osttirol v. 14.11.1976. Vgl. auch Karntner 

Tageszeitung v. 14.11.1976. 
198Aussage des Autors beim Treffen mit der Verfasserin am 8.6.2000 in 

Wien 
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dieser Roman bereits 1988 seine zweite Auflage in Neuseeland199 

erlebt hat. Man muss auch erwahnen, dass Schlagschatten ins Pro
gramm der Donauland-Buchgemeinschaft aufgenommen und von 16. · 
Oktober bis 10. November 1978 von Erich Auer in 17 Fortsetzungen 
im osterreichischen Rundfunk gelesen wurde. 1979 hat der Autor das 
Drehbuch zu Schlagschatten beim Femsehen eingereicht. Die Pro
duktion wurde bereits von Dr. Schwarz und Dr. E. W. Marboe zuge
sagt, kam aber wegen der Auflosung des zweiten Studios nicht 
zustande. Alois Vogel startete noch einen Versuch, das Drehbuch 
Uber Dr. Marboe zu placieren, als dieses Untemehmen aber wiederum 
misslang, gab er auf. 200 

Auch mit .der Veroffentlichung von Totale Verdunkelung gab es 
einige Probleme. Obwohl Schlagschatten von Kremayr und Scheriau 
als ,,tiberraschend gut" bezeichnet und daher veroffentlicht wurde, 
wurde der Roman Totale Verdunkelung, der als zweiter Teil von 
Schlagschatten konzipiert ist, von diesem Verlag wegen niedriger 
Verkaufszahl des ersten Teils (3.000 Exemplare) ungesehen abge
lehnt.201 Let~tendlich erschien Totale Verdunkelung 1980 bei Jugend 
und Volk. 

Die Geschichte der Veroffentlichung von Schlagschatten ist 
besonders im Kontext der Aufnahme von literarischen Produkten 
durch Verlage und Kritik interessant. Inwieweit war dieser langwie
rige Prozess der Herausgabe dieses Romans von auBeren Faktoren 
und inwieweit <lurch den Autor und durch den Text bedingt? Lag es 
nur an der Schilderung gewisser Verhaltnisse in der Donaumonarchie, 
wie Dr. Trenkler vermutet? Dies wird wohl nie ganz geklart werden. 

Die Konzentration soll daher zunachst auf den Text und den Autor 
gelenkt werden. Es wurde oft betont, <lass die Perspektive, aus der die 
Geschehnisse dargestellt werden, eine iiberparteilich-menschliche sei. 
Daher eignet sich der Roman vielleicht nicht ftir die Nutzung <lurch 
Parteien oder Gewerkschaften, die direkt oder indirekt, unter anderem 
<lurch die Vergabe von Stipendien und Forderungspreisen, einen Ein
fluss auf den Literaturbetrieb ausiiben. 202 Yorn Europaverlag wurde 
beispielsweise angegeben, <lass die Rolle des Schutzbundes zu wenig 

199Vogel: Schlagschatten. Roman. Dunedin: University of Otago 1988 (=Ota-
go German Studies Bd. 5) 

200Brief Alois Vogels v. 3.7.2000. 
201Frischjleisch und Lowenmaul 22 (Sommer 1979), S. 21-23, hier S. 21. 
202Zeyringer, Klaus: Literaturbetrieb. In: (ders.) Inner/ichkeit, S. 27-75, hier 

S. 29. 
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exponiert sei. Der Autor selbst gibt zu, dass ,,jede Verlagsleitung die 
politische Richtung, die sie vertritt, zuwenig gut gezeichnet und die 
Gegenpartei zu sehr geschont [sah]."203 Ein Grund kann auch sein, 
dass Verlagslektoren viele Manuskripte, besonders die der noch 
unbekannten Autoren, nicht genau, oder nur ausschnittsweise lesen. 
Das hatte bei Rowohlt der Fall sein konnen. Da auf den ersten Seiten 
die Rede von einem Forster war, hat man wahrscheinlich angenom
men, es handle sich um einen Heimatroman. Uberdies muss hervor
gehoben werden, dass die Chance, dass ein unverlangt eingesandtes 
Manuskript von einem Verlag angenommen wird, gering ist; als 
Faustregel gilt, dass nicht einmal 1 % der unverlangt eingesandten 
Manuskripte publiziert wird. 204 Dazu sind die Auswahlkriterien, nach 
denen sich die Lektoren der Verlage richten, verschwommen und 
unklar. 

Die von der Weltforschung gepragten Konzepte und Ausdrticke wie 
,,asthetische Stimmigkeit, gattungsmaBige Schltissigkeit, innere 
Wahrheit" und so weiter sind in den Verlagen wertlos ( ... ) Die Aus
wahl erfolgt letztendlich immer nach Erfahrung, Geftihl, "Verlags
linie" und vor dem Hintergrund der okonomischen Oberlegungen.205 

Die ,,Schuld" des Autors - wenn man in diesem Kontext i.iberhaupt 
von Schuld sprechen kann - besteht darin, dass er vielleicht nicht 
ausreichend Ausdauer gehabt hat, sein Manuskript immer wieder 
neuen Verlagen anzubieten. ,,Die oftmaligen Ri.icksendungen habe ich 
immer mehr und mehr als entwi.irdigend empfunden. lch schrieb 
lieber etwas Neues statt immer neue Bettelbriefe an Verlage zu 
schicken ... "206 Seine Unfahigkeit oder - besser formuliert - sein 
Unwillen, fi.ir sein Schaffen Reklame zu machen, wird von den mehr 
oder weniger folgenlos bleibenden Iiterarischen ,,Durchbri.ichen"207 

bestatigt. Er zog es vor, sich fi.ir andere Kunstschaffende einzusetzen. 
,,Er hat nie vie! Aufhebens von sich gemacht, war nie in Skandale 
verwickelt, hat nie die Werbetrommel fi.ir sich selbst geri.ihrt wie so 

203Vogel: Von Durchbruch zu Durchbruch, S. 6. 
204Zeyringer: Literaturbetrieb, S. 52. 
205Ebd., S. 55. 
206Brief Alois Vogels v. 26.3.2000. 
207Vogel: Von Durchbruch zu Durchbruch, S. 5; s. auch Von Durchbruch zu 

Durchbruch - viele Debiits eines Schriftstellers (1.1.1. Unterkapitel dieser 
Arbeit). 
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manche andere ... "208 Der 1971 zusammen mit Wilhelm Szabo 
gegri.indeter Literaturkreis Podium SchlojJ Neulengbach war eine Art 
Plattform fi.ir ,,alt und jung, zwischen PEN und GAV."209 Die 
Literaturzeitschrift unter demselben Namen war auch eine Pu
blikationsmoglichkeit fi.ir Autoren, fi.ir die es in jener Zeit nicht so 
einfach war, ihre Arbeiten an die Offentlichkeit zu bringen. Die Auto
ren waren auf sich selbst angewiesen und mussten sich selbst 
Moglichkeiten schaffen, um ihre Texte vorstellen zu konnen: 

Die literarische Offentlichkeit der siebziger Jahre bestand in bster
reich vor allem aus Eigeninitiativen von Autoren. Keine Presse, 
kein Markt, kein Staat hat ihnen bereitgestellt, was sie am dringend
sten benotigten: Moglichkeiten zu veroffentlichen. 210 

Von den damaligen Verhaltnissen !asst sich auf keinen Fall sagen, 
dass sie gi.instige Produktionsbedingungen fi.ir junge, unbekannte 
Schriftsteller boten, was aber eigentlich nie der Fall gewesen ist. Die 
schwierige Lage der damals nicht etablierten Schriftsteller wurde 
unter anderem von dem bereits angesprochenen Generationenkonflikt, 
vom verlegerischen Vakuum der sechziger Jahre in bsterreich und 
von der hochkonzentrierten, monopolisierten und zentralistischen 
Medienlandschaft ausgelost. Der Literaturbetrieb in bsterreich bot -
im Gegensatz zu Deutschland, wo wesentlich bessere Bedingungen 
fi.ir Schriftsteller existierten - denjenigen, die den Schriftstellerberuf 
ergreifen mochten, kaum Chancen: 

[ ... ] wer [ ... ] den EntschluB gefaBt hat, zu schreiben, kann nur seine 
literarische Produktion perpetuieren, hoffen, einen Verlag zu finden 
und inzwischen sich <lurch Stipendien, Forderungszuwendungen 
etc. oder einen Nebenberuf Uber Wasser zu halten, denn die Mog
lichkeit, als Wortproduzent in andere Tatigkeitsbereiche auszu
weichen, Anstellung und Absicherung zu erreichen, sind hier gleich 
Null.211 

208Dst., AV-Mappe, Valdez, Marino: Das blaue Haus. In: Vernissage 211993, 
die Paginierung ist nicht vermerkt 

209Vogel, Alois: Der Literaturkreis Podium - Entstehung und Arbeit. In: 
Compost(Februar!Marz 1991), S. 135-138. Zitat S. 135. 

210Haslinger, Josef: Auf der Suche nach der osterreichischen Literatur des 
letzten Jahrzehnts. In: Zeit ohne Manifeste? Zur Literatur der siebziger 
Jahre in Osterreich. Wien: bsterreichischer Bundesverlag 1987, S. 7-15. 
Zitat S. 11. 

211Menasse: Der Typus des ,,Auj3enseiters" im Literaturbetrieb, S. 122. 
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Die schriftstellerische Laufbahn Alois Vogels ist zum groBen Tei! 
eine Widerspiegelung der skizzierten Situation. Wahrend seiner lang
jahrigen Suche nach einem Verlag, der bereit gewesen ware, seinen 
Roman zu veroffentlichen, war er gezwungen, verschiedene Brot
berufe auszutiben. Er erhielt auch einige Forderungspreise, bis er sich 
mit einigen anderen Schriftstellem eine Publikationsmoglichkeit in 
der Form der Literaturzeitschrift PODIUM schuf. 

Damals war jedoch die Fahigkeit, seinen Namen und seine Pro-
. dukte - in diesem Fall Bucher_ - zu vermarkten, nicht von solch 
dominanter Bedeutung wie in der heutigen vom Kommerz bestimm
ten Zeit, wo vor allem der Name zahlt, und der Text eher sekundar ist. 
Diese Ansicht bestatigen die von einigen Autoren durchgeftihrten 
Mystifikationen, die fiktive Schreibende auf den literarischen Markt 
lanciert haben, um Mechanismen des literarischen Marktes, in dem 
vor allem der ,,Name" zahlt, bloBzulegen. Solche Falle fanden unter 
anderem bereits Anfang der siebziger Jahre statt, als Karl Wiesinger 
die fiktive Gestalt des GroBbauem und naiven Dichters Max Maetz 
schuf und 1987, als Irene Schwaighofer von Ferdinand Schmatz und 
Franz Josef Czernin erfunden wurden oder 1990, als Luciana Glaser 
von Walter Klier geschaffen wurde. 212 Durch das Ratsel gelang es den 
genannten Autoren, die Aufmerksamkeit der Kritiker und der Leser 
vom Text und seinen eigentlichen Verfassern abzulenken. Von diesen 
,,Aktionen" wurde viel in den Medien berichtet, worauf ihre geistigen 
Urheber abzielten, wahrscheinlich in der Annahme, dass ihnen ein 
Skandal oder - milder ausgedrtickt - ein Medienspektakel, Popu
laritat verleiht, denn: 

Der Literaturbetrieb ist eine Borse, ein Markt, auf dem der Wert 
von Literaten in Ranglisten festgelegt wird. Der Platz, den ein Autor 
und eine Autorin einnehmen, wird zu einem groBen Tei I [ ... J von 
seiner Medienprasenz bestimmt. 213 

W enn man dazu das geringe Interesse des Publikums an der Ge
genwartsliteratur berticksichtigt,214 hat man die nachste mogliche Er
klarung parat, warum es elf Jahre lang gedauert hat, bis das Manu
skript von Schlagschatten in einem Verlag unterbracht warden ist. 

Zuletzt muss man der Feststellung der Redaktion von Frischfleisch 
und l.iiwenma.ul zustimmen, dass die Romane Vogels - kommerziell 

212Zeyringer: Jnnerlichkeit, S. 56ff. 
213Ebd., S. 32. 
z14Ebd. 
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gesehen - zu schwierig sind. Das gibt auch der Romancier selber zu: 
,,Sicher waren auch die Verschachtelungen der Zeiten und Orte, 
besonders bei Totale Verdunkelung besonders im Hinblick auf eine 
gro8ere und einfachere Leserschaft ein Hemmnis."215 

4.2. Zeitungsausschnitte 

Gegenstand einer kurzen Analyse sind Zeitungsausschnitte und 
Manuskripte von Rundfunksendungen, die <lurch die Dokumen
tationsstelle ftir neuere osterreichische Literatur in Wien im Laufe der 
Jahre zum Autor Alois Vogel gesammelt wurden und die sich auf 
seine Romane Schlagschatten und Totale Verdunkelung beziehen. Sie 
erschienen vorwiegend in osterreichischen Zeitschriften und Zeitun
gen (vor allem Literatur und Kritik, morgen, Frischfleisch und LiJ'
wenmaul sowie Die Presse, Kurier, Arbeiterzeitung, Wiener Zeitung), 
nur wenige sind in deutschen beziehungsweise luxemburgischen Zei
tungen erschienen. 

Hier solleh vor allem einige Tendenzen aufgezeigt werden, die fast 
alien diesen Zeitungsausschnitten eigen sind. 

Zu den am haufigsten besprochenen Motiven und Problemen geho
ren: 

4.2.1. Humanitat, die menschliche Komponente 

Das Menschliche stehe immer im Vordergrund, wird fast in jeder 
dritten Rezension behauptet, oft ohne <lass manes naher erlautert. Die 
Rezensenten werden von der ,,tiefe[n] Menschlichkeit"216 bezie
hungsweise von der ,,zutiefst menschliche[n] Grundeinstellung"217 der 
Romane bertihrt. Manche vertreten die Meinung, dass diese Werke 
<lurch ihre Menschlichkeit der ,,Ignoranz und Voreingenommen
heit"218 entgegenwirken. Dabei sind die auftretenden Personen keine 
Heiden, die ungewohnliche Taten vollbtjngen, sondem ganz ,,nor
male" Menschen, ,,Personen, deren GroBe nicht das -Obermensch-

215 Antworten Alo is Vogels an die Fragen der Verfasserin v. 20.7.2000. 
216Dst., A V-Mappe, NO Kulturberichte, Juli 1978, S. 20. 
217Stix, Gottfried, W.: ,, Wir haben daruber nichts gewufit, weil wir nichts 

wissen wollten." ,,Schlagschatten" und,, Totale Verdunkelung" von Alois 
Vogel. In: Die Presse v. 2.12.2000, Spectrum, S. 7. 

218Dst., AV-Mappe, Bucherschau 56, Juli bis Sept. 1977, o.S. 
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liche, sondem gerade das Menschliche. ist,"219 die sich nach dem 
Menschen und seinem Sosein ,,inmitten von Armutskrisen und 
politischer Wtihlarbeit der Rechten und der Linken"220 fragen, mit 
ihren ,,Problemen nicht fertig werden, weil die Zeit [sie] tiberfor
dert."221 Interessant ist das von den Rezensenten angesprochene 
Verhaltnis zwischen der in den Romanen dargestellten Welt und den 
auftretenden Figuren. Es wird darauf hingewiesen, dass historische 
Ereignisse nur Kulisse ftir die Darstellung von Menschen seien, die 
Hauptthemen der beiden Bucher seien das Innenleben der Prota
gonisten und der Einfluss der auBeren Faktoren auf ihre Entwicklung 
sowie auf die von ihnen getroff enen Entscheidungen. Nicht die 
dramatischen politischen Geschehnisse sind also das Thema des 
Buches, sondern deren dramatische Auswirkungen auf das Leben 
einer Handvoll Menschen und auf ihre Beziehungen. In der unseligen 
Politik sehen manche den kontrapunktischen Rahmen einer Glorifi
zierung des Menschen. 222 

4.2.2. Glaubwtirdigkeit und Authentizitat 

Glaubwtirdigkeit und Authentizitat sind die nachsten Themenkreise, 
die von Autoren der Buchbesprechungen aufgegriffen werden und oft 
sogar zu gegensatzlichen Meinungen ftihren. Fiir manche ist das Buch 
ein Zeitzeugnis ersten Ranges, das ein authentisches Bild der dama
ligen Verhaltnisse bietet, wo die Stimmung jener Zeit auBerordentlich 
gut getroffen wurde, ftir andere dagegen ist dieses Bild nicht aus
reichend, es bedarf einer Erganzung durch den Historiker. Der Ro
man, der als lesenswert bezeichnet wird, bleibe etwas schuldig, und 
zwar die ,,Herstellung der erforderlichen zeitgeschichtlichen Zusam
menhange und die Einftihrung in die politische Psyche jener Zeit, die 
ja erst die angedeutete menschliche Katastrophe verstandlich machen 
kann."223 

219Dst., AV-Mappe, Frischfleisch und Lowenmaul 26 (1981 ), S. 42. 
220Dst., AV-Mappe, Meidinger-Geise, Inge: Alois Vogel: Schlagschatten. In: 

Literatur und Kritik, H. 134 (1979), S. 245-6. 
221Dst., A V-Mappe, Wiener Neust. Nachrichten v. 4.11.1977, S. 16 . 

. 
222Dst., A V-Mappe, Kahl, Kurt: Keine Chance filr Liebe im Parteienhader. 

Ein neuer Roman von Alois Vogel spielt zwischen Bilrgerkrieg und Nazi
putsch des Jahres 1934. In: Kurier v. 16.7.1977. 

223Dst., AV-Mappe, Pepper, Hugo: Die Leiche im Keller. In: arbeit & 
wirtschaft 11/1977, S. 39. 
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Es i.iberwiegen aber positive AuBerungen, fi.ihrend ist hier Hans 
Heinz Hahn!, der sowohl Schlagschatten als auch Totale Verdun
kelung als authentische und glaubwi.irdige Zeitzeugnisse preist. Fi.ir 
ihn ist Schlagschatten ein mit rein literarischen und erzahlerischen 
Mitteln erreichtes Kondensat einer Zeitstimmung, eines Lebens
stiles.224 Ober seine Fortsetzung schreibt er: 

,,Totale Verdunkelung" ist flir jeden aus Vogels Kriegsgeneration 
sein eigener Roman. Nicht nur die auBeren Umstande stimmen, 
jedes Wort, das gesprochen wird, ist genauso gesprochen warden, 
so schal hat die Suppe geschmeckt, die wir heiBhungrig ausgeloffelt 
haben, so hohl haben die Phrasen geklungen, mit denen wir zum 
Ausharren aufgefordert worden sind.225 

Das klingt zwar i.iberzeugend, es wird damit aber weder naher 
bestimmt, auf welche Weise Vogel diese Stimmigkeit und mit 
welchen Mitteln er dieses Kondensat erreicht hat, noch worauf dieser 
Lebensstil beruht. Ahnlich wirken viele andere Zeitungskritiken.226 

Nur wenige Kritiker erlautem, was sie unter dieser Authentizitat 
verstehen. Einer von ihnen meint, unter anderem den Empfang Hitlers 
im Marz 1938 in Wien, er schreibt, <lass er vom ,,Auftritt Hitlers am 
Heldenplatz 1938 mit einer derartigen Eindringlichkeit und gleich
zeitig ki.ihler Distanz [ ... ] wie bei Vogel"227 noch nie gelesen habe, 
wahrend ein anderer Totale Verdunkelung als ein ,,authentisches Bild 
des damaligen bsterreich mit seiner begeisterten Bereitwilligkeit zur 
,Heimkehr ins Reich', seiner Aversion gegen die Juden und der all
mahlichen Formierung eines Widerstandes"228 bezeichnet. 

4.2.3. Technik, asthetische Losungen 

Manche Rezensenten weisen auf die in den Romanen verwendete 
Technik hin, was jedoch bei Totale Verdunkelung haufiger der Fall ist 

224Dst., AV-Mappe, Hahn!; Hans, Heinz: 6sterreichische Autoren, osterrei
chische Ver/age: Der unfreiwillige Heimwehrer. In: AZ v. 14.9.1977. 

225Dst., AV-Mappe, Hahn!; Hans, Heinz: 6sterreichische Autoren, osterrei
chische Ver/age: Das letzte Kriegsjahr in Wien. In: AZ v. 21.11.1980. 

226Dst., A V-Mappe, Sendung des Landesstudios Niederosterreich / Kulturel
les Wart I J. Twaroch v. 27.9.1980, Niederosterreichische Kulturberichte 
v. Juli 1978, S. 20. 

227Dst., A V-Mappe, Frischjleisch und Lowenmaul 26 (1981), S. 42. 
228Dst., A V-Mappe, Erlanger Tagblatt v. 8.4.1981. 
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als bei Schlagschatten. Uber den ersten Roman kann man oft einander 
widersprechende Meinungen finden. 

Es werden vor allem solche Aspekte wie Objektivitat, die durch 
viele Perspektiven und durch den Perspektivenwechsel entsteht, 
Glaubhaftigkeit in der Darstellung von Charakteren, die von der 
Schwarz-WeiB-Malerei abweicht und Plastizitat der Figuren, die 
durch die Rtickblenden und durch den Gedankenstrom ihre Geftihle, 
Gedanken und Vergangenheit dem Leser offenbaren, hervorgehoben. 
Die Naturverbundenheit des Autors, die man als sein Charakteris
tikum bezeichnen konnte, wird unterstrichen. Es gibt auch kritische 
Stimmen, die behaupten, man konne dem Buch (Schlagschatten) 
gelegentlich ,,eine gewisse semiotische und syntaktische Schwerfal
ligkeit anlasten. Der Gedankenstrom verlauft afters anaphorisch
pathetisch. "229 

Totale Verdunkelung wurde, was die Erzahltechnik betrifft, von 
den Kritikern durchaus kontroverser bewertet als Schlagschatten. Die 
einen behaupten beispielsweise, dass die Sprache des Romans ,,sehr 
einfach, klar und prazise" und das Buch selbst ein ,,erstaunlich gut 
geschriebener Roman"230 sei, ftir die anderen dagegen sei die Schnei
detechnik zu verwirrend, dazu gebe es auch ,,Langen, die einem jede 
Konzentration und damit auch die Neugier am Weiterlesen nehmen 
konnen."231 Eine gemaBigte, den Text ins Blickfeld rtickende AuBe
rung sagt, dass diese Technik (Simultaneitat, ein fast ununterbro
chener innerer Monolog) zwar nicht Ieicht zu etfassen sei, wenn man 
sich aber in das Buch einlese, tiberzeuge sie den Leser und ,,gibt der 
Erzahlung des augenblicklichen Geschehens Hintergrund und Berech
tigung."232 Auf jeden Fall wird die Erzahltechnik in Totale Verdun
kelung als komplizierter und fortgeschrittener angesehen als die des 
frtiheren Romans. Gottfried W. Stix zitiert die Aussage von Ernst 
Alker, der Alois Vogel am Anfang seiner schriftstellerischen Lauf
bahn untersttitzt und zum Schreiben angeregt hat. Er nannte Vogels 
Erzahltechnik eine ,,Synthese gestalteter Tiefendimension mit brutaler 
Klarheit des erzahlten Alltags."233 

229Dst., A V-Mappe, Hoffmann, Leopold: Das fatale Jahr 1934 in 6sierreich. 
Zu dem Roman ,,Schlagschatten" van Alois Vogel. In: Die Warte. Per
spectives (Lux em burg) v. 1.10.1977. 

230Dst., AV-Mappe, Sendung des Landesstudios Niederosterreich. 
231Dst., A V-Mappe, Frischjleisch, Nr. 26/1981, S. 42. 
232Dst., A V-Mappe, NZZ, o. Datum. 
233Stix:,, Wir haben dariiber nichts gewusst." 
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4.2.4. V orbilder und V ergleiche mit anderen Autoren 

Alois Vogel wurde in vielen Phasen seines Schaffens gerne mit 
anderen Autoren verglichen, einmal mit Franz Kafka, besonders in 
Bezug auf seinen ersten Roman Das andere Gesicht, ein anderes Mai 
mit Heinrich Boll (Jahr und Tag Pohanka). Er selbst hat andere 
Vorbilder vorgezogen, wie vor allem Julien Green und William 
Faulkner.234 

Bei seinem dritten und vierten Roman konnten sich die Kritiker die 
Freude des Vergleichziehens nicht versagen. Die Entstehung von 
Schlagschatten ware, nach Meinung Inge Meidinger-Geise, nicht 
moglich gewesen ohne George Saiko und Edzard Scharpers Am 
Abend der Zeit. 235 Totale Verdunkelung erinnert Gottfried W. Stix an 
Karl Kraus' Die letzten Tage der Menschheit. 236 Helmut Butterweck 
meint, <lass Vogel ,,neben Jura Soyfer der menschliche literarische 
Zeuge und Beobachter des Februar 1934"237 sei. 

Es ist immer auBerst interessant, die Deutungen und Vermutungen 
der Kritiker, die in der Regel i.iberzeugt sind, dass sie alleine wissen, 
was der ,,Autor damit gemeint hat" oder welche Ziele er <lurch Ver
wendung bestimmter Techniken, Symbole oder Ahnlichem erreichen 
wollte, mit den AuBerungen des Autors zu vergleichen. Am Abend der 
Zeit kenne er beispielsweise i.iberhaupt nicht, er konnte also dadurch 
nicht beeinflusst werden. Zu George Saiko, schreibt Vogel, babe er -
ahnlich wie zu Heinrich Boll - kein naheres Verhaltnis. Was Karl 
Kraus betrifft, sehe er nati.irlich zeitliche Deckungen, dari.iber hinaus 
finde er aber keine nahere Verwandtschaft. In den Texten von Jura 
Soyfer spielt, seiner Meinung nach, der Parteiapparat, verglichen mit 
seinen Romanen, eine vie! groBere Rolle.238 

234s. Anhang: Interview mit Alois Vogel durchgeflihrt von Ewa Mikulska in 
den Tagen von 15.-16. Juni in Pulkau, Brief Alois Vogels v. 17.5.2001. 

235Dst., AV-Mappe, Meidinger-Geise: Alois Vogel: Schlagschatten. In: Lite
ratur und Kritik, H. 134 (1979), S. 245-6. 

236Stix:,, Wir haben daruber nichts gewusst." 
237Butterweck, Hellmut: Blue chip der Literatur. Alois Vogel schuf ein 

groftes osterreichisches Panorama mit vie/en Schattierungen. In: Die 
Furche Nr. 51-52 v. 21.12.2000, S. 27. 

238Brief Alois Vogels v. 17.5.2001. 
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4.2.5. Kritik 

Direkte kritische AuBerungen kommen in den Zeitungsausschnitten 
ziemlich selten vor. Sie beziehen sich vor allem auf die in Totale 
Verdunkelung verwendete Technik der Rtickblenden, von der einer 
der Rezensenten schreibt, dass der ,,Autor seine Gestalten zuviel 
rlisonieren llisst."239 Kritisiert werden auch die inhaltliche Gestaltung 
von Schlagschatten, die zeitgeschichtliche Zusammenhlinge nicht in 
einem ausreichenden MaBe darstelle, die stilistische Beschaffenheit 
des Romans, sowie die nicht ausreichend aussagekrliftige Wahl des 
Titels Schlagschatten, der flir viele andere Bticher genauso passend 
sein konnte. 240 

4.2.6. Pehler und Ungenauigkeiten 

Manche der in den Rezensionen auftauchenden Fehler zeugen davon, 
dass ihre Autoren das Buch wahrscheinlich gar nicht gelesen haben 
oder das Werk Vogels nicht kennen. Es wird behauptet, dass Totale 
Verdunkelung das zweite Buch Alois Vogels Uber den Zweiten 
Weltkrieg sei, wlihrend der Autor sich in Wirklichkeit zum ersten Mai 
mit diesem Thema befasst, und dass Schlagschatten die Ereignisse 
des Jahres 1938 und der Zeit davor behandle, wlihrend in diesem 
Roman ausschlie8Iich Ereignisse des Jahres 1934 mi t Rtickblenden 
auf eine frtihere Zeit geschildert werden. 241 

Andere Fehler sind weniger gravierend. An einer anderen Stelle242 

taucht die Information auf, dass Totale Verdunkelung genau am 12. 
Marz, dem Tag des Staatsoperbrandes infolge der Bombenangriff e 
der Alliierten endet, was so nicht stimmt, da die Romanhandlung 
einige Tage nach Ostern schlieBt. Ein anderer Kritiker243 versucht 
dem Autor zuzuschreiben, dass er den Februar 1934 nur aus dem 
Blickwinkel der Sozialdemokraten beschreibe und auf ihrer Seite 
stehe, obwohl er auch ihre Gegenseite zeigt. Das ist zwar eine Frage 
der Interpretation, der Aussage des Autors kann man aber entnehmen, 

239Dst., AV-Mappe, Kahl: Keine Chance fur Liebe im Parteienhader. In: 
Kurier v. 16.7.1977. 

240Dst., AV-Mappe, Hoffmann: Das fatale Jahr 1934 in 6sterreich. In: Die 
Warte v. 1.10.1977. 

241 Dst., AV-Mappe, Sendung des Landesstudios Niederosterreich. 
242Dst., AV-Mappe, NZZ, o. Datum. 
243Dst., AV-Mappe, Butterweck: Blue chip der Literatur, S. 27. 
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dass dies sicherlich nicht seine Absicht war. Er wollte ein moglichst 
objektives Bild mit Gestalten aus verschiedenen politischen Lagern 
zeichnen. 244 

4.2.7. Wovon nur wenige schreiben 

Bis auf einige Ausnahmen vermeiden es fast alle Autoren der 
Rezensionen von den Schwierigkeiten mit der Publikation der beiden 
Romane, und insbesondere von Schlagschatten, zu berichten. Soweit 
diese Probleme i.iberhaupt erwahnt werden, wird fast nie versucht, auf 
die Gri.inde der Ablehnung des Manuskripts einzugehen. Es ist ledig
lich von politischer Brisanz die Rede, welche die Herausgabe des 
Romans unmoglich gemacht habe. 

Nur ein einziger Kritiker aus Deutschland macht sich die Mi.ihe die 
Gri.inde fi.ir die Schwierigkeiten mit der Herausgabe der beiden 
Romane zumindest in Ki.irze zu analysieren. Er beschaftigt sich 
hauptsachlich mit Totale Verdunkelung, deutet hin auf inhaltliche Zu
sammenhange wie den Antisemitismus, die begeisterte Bereitschaft 
der Mehrheit osterreichischen Bevolkerung zur ,,Heimkehr ins Reich" 
sowie den hauptsachlich von den Kommunisten getragenen Wider
stand gegen das Dritte Reich und fasst ironisch zusammen: ,,Kein 
Wunder, dass Alois Vogel fi.ir derlei ,Bewaltigungsliteratur' nicht nur 
Lob erntet im eigenen Land. "245 

244s. Anhang: Interview mit Alois Vogel. 
245Dst., A V-Mappe, Erlanger Tagblatt v. 8.4.1981. 
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