
6. Alois Vogel 1m Kontext der osterreichischen Lite
ratur 

In diesem Kapitel werden Werke ausgewahlter Autoren in Bezug auf 
ihr Verhaltnis zur Geschichte und deren Verarbeitungsgrad bespro
chen. Auf der einen Seite stehen Werke, in denen Geschichte do
minant ist. Ftir solche Romane bilden geschichtliche Quellen eine 
Grundlage, wobei ihre Verarbeitung beziehungsweise der Eingriff des 
Erzahlers in die Geschehnisse eher gering ist. Am anderen Ende die
ser Skala befinden sich Werke, in denen historische Quellen kaum 
aufzusptiren sind, weil sie aus unterschiedlichen Grunden im groBen 
AusmaB einem Verarbeitungsprozess unterzogen wurden oder weil 
sie selten oder tiberhaupt nicht verwendet wurden. 

Vorangestellt soll ein Werk werden, in dem ,,nicht mehr die 
Literatur an der Wirklichkeit gemessen wird, sondern die Wirklich
keit an ihr"410 und das als ein Hauptwerk der konkreten Poesie411 

angesehen wird: Heimrad Backers nachschrift. Der Text besteht zur 
Ganze aus Zitaten, die der Holocaust lieferte und die <lurch FuBnoten 
bestatigt werden. Das Material setzt sich aus Verhaftungslisten, Vor
schriften und Verboten, medizinischen Berichten, Abschiedsbriefen, 
Anweisungen, Definitionen, Beschreibungen medizinischer Expe
rimente und Gerichtsprotokollen zusammen. Der Autor bedient sich 
der Methoden der konkreten Poesie (Reihung, Montage und Alea
torik), erreicht damit aber ganz andere Ziele als das bloBe Verweisen 
auf die Sprache. Das Grauenhafte des Nationalsozialismus werde 
gerade <lurch ,,die dokumentarische Ntichtemheit besser bewuBt ge
macht [ ... ], als <lurch drastische Farbigkeit."412 Der Autor selbst sagte 
dazu in einem Interview: 

Ich halte die erzahlerischen Formen fi.ir weitgehend ungeeignet, die 
Geschehnisse angemessen zu begreifen, wahrend die Methoden der 

410Dst., Heimrad-Backer-Mappe, Schmatz, Ferdinand: nachschrift. Buchbe
sprechung. In: Oberosterreichischer Kulturbericht 22/1986. 

411Friedrich Achleitner: Uber die Beschreibbarkeit des Unbeschreibbaren 
oder der Versuch eines Nachworts zur ,, nachschrift". In: nachschrifl v. 
Heimrad Backer, hrsg. v. Friedrich Achleitner. Linz, Wien: edition neue 
texte 1986, S. 132. Zeyringer, Klaus: 6sterreichische Literatur 1945-1998. 
Uberblicke, Einschnitte, Wegmarken. Innsbruck: Haymon-Verlag 1999, S. 
207. 

412Dst., Heimrad-Backer-Mappe, Schmidt-Dengler, Wendelin:_Heimrad Ba
cker. Gedichte und Texte. In: Ex libris v. 11.7.1993. 
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,,nachschrift" die monumentale Furchtbarkeit des Geschehenen zu 
fassen vermbgen. [ ... ] Meine Methode ist nicht erzahlend, duplizie
rend, ich ziehe mich ganz auf Dokumente zurtick, die Akten, 
Befehle, Protokolle, aber auch Berichte derjenigen Menschen, die 
die Lager erlebt, umfassen. [ ... ] Die Elemente meines Schreibens 
sind drastisch und nicht miBdeutbar.413 

Eine weitere Stufe auf dieser Skala bilden Werke, denen eine 
historische Personlichkeit oder ein geschichtliches Ereignis zugrunde 
liegt und die sich, ahnlich wie Heimrad Backer, der Zitate aus Do
kumenten Memoiren, Biographien, Tagebtichem, Briefen, Gespra
chen und Gerichtsprotokollen auf verschiedene Weise bedienen. In 
dieser Reihe konnte man ein politisches Drama der sechziger Jahre, 
das Sttick Rolf Hochhuths, Der Stellvertreter414 nennen. Das Drama 
ist zwei Geistlichen gewidmet, dem polnischen Franziskanerpater 
Maximilian Kolbe, der 1941 in Auschwitz sein Leben ftir seinen 
Mithaftling opferte, und dem Domprobst zu St. Hedwig in Berlin, der 
zu zwei Jahren Gefangnis verurteilt wurde, weil er seine Pfarrge
meinde zum Gebet ftir die Juden und die Gefangenen in den Kon
zentrationslagem aufforderte. Dern dramatischen Text folgt der An
hang unter dem Titel Historische Streiflichter, der aus historischen 
Quellen wie Memoiren, Briefen, Gerichtsprotokollen und so weiter 
besteht und beweisen soll, <lass ,,der Verfasser des Dramas sich die 
freie Entfaltung der Phantasie nur soweit erlaubt hat, als es notig war, 
um das vorliegende historische Rohmaterial tiberhaupt zu einem Btih
nensttick gestalten zu konnen. Die Wirklichkeit blieb stets respektiert, 
sie wurde aber entschlackt."415 In diesem Kontext konnte man noch 
das Dokumentarsttick In der Sache J. Robert Oppenheimer416 von 
Heinar Kipphardt nennen, das sich auf das 3000 Seiten urnfassende 
Protokoll eines Verhors sttitzt. Es handelt sich um den Fall des be
kannten Kernphysikers Oppenheimer, der sich 1952 offentlich gegen 
den H-Bombentest und gegen atomare Kriegsftihrung aussprach und 
daftir seine Stelle bei der Atomenergie-Kommission verlor. Sein 

413Die Wahrheit des Mordens. Interview mit Heimrad Backer durchgefiihrt v. 
Judith Veichtlbauer und Stefan Steiner. In: Falter v. 24.-30.3. 1995, S. 59 

414Hochhuth, Rolf: DerStellvertreter. Berlin: Volk und Welt 1966. 
415zitiert nach: Gajek, Konrad; Stroka, Anna; Szyrocki, Marian: Das deut

sche Drama des 20. Jahrhunderts. Warszawa, Wroclaw: Panstwowe Wy
dawnictwo Naukowe 1985, S. 272. 

416Kipphardt, Heinar: In der Sache J. Robert Oppenheimer. Frankfurt a. M.: 
Suhrkamp 1964. 
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Verhaltnis zu den benutzten Dokumenten formuliert der Autor auf 
folgende Weise: 

,,In der Sache Oppenheimer" ist ein Theatersttick, keine Montage 
van dokumentarischem Material. [ ... ] Aus wohlerwogenen Grtinden 
legte sich der Verfasser [ ... ] die Beschrankung auf, alle im Sttick er
scheinenden Tatsachen der historischen Wirklichkeit zu entnehmen. 
Die Freiheiten des Verfassers Iiegen in der Auswahl, in der Anord
nung, in der Formulierung und in der Konzentration des Stoffes ... 417 

Die genannten Verf asser der politischen Dramen der sechziger Ja
hre sehen sich also sehr an historische Fakten gebunden und betrach
ten diese Bezugnahme auf die verwendeten Quellen quasi als ihre 
·Pflicht. 

Von hier aus ist es nicht mehr weit zu den reportageartigen 
Btichem der im deutschsprachigen Raum ziemlich bekannten polni
schen Autorin Hanna Krall, die sich vorwiegend mit dem Holocaust 
beschaftigt. In vielen ihrer Erzahlungen verwendet sie Geschichten, 
die ihr Menschen, die die Holle des Krieges und der Konzentra
tionslager liberstanden batten, erzahlten. Oft setzt die Autorin ans 
Ende des Textes eine Bemerkung Uber die Person, die ihr diese 
Geschichte anvertraute. 418 Sie andert weder Fakten noch Namen oder 
Orte. 1hr Eingreifen beruht darauf, dass sie den gehorten Erzahlungen 
quasi eine literarische Form verleiht. lhre Arbeitsweise beruht auf der 
Tatsache, dass sie jahrefang auch als Joumalistin tatig war. Ihre 
Erzahlungen zeichnen sich durch enorme Knappheit aus, was ihr von 
ihren Gewahrsleuten oft vorgeworfen wird.419 Eine solche Arbeits-

417zitiert nach: Gajek, Straka, Szyrocki: Das deutsche Drama, S. 280. 
418s. z. B. die Erzahlung Schokolade fur die Schuch-Allee. In: Hypnose. Er

zahlungen. v. Hanna Krall, tibers. v. Roswitha Matwin-Buschmann. Frank
furt a. M.: Neue Kritik 1998, S. 7-15, wo am Ende unter PS Angaben Uber 
die Person, die der Autorin von ihrem Leben berichtete, angebracht wur
den. 

419Erzahlung Eine Story fur Hollywood, a.a.0., S. 60-96. Die Erzahlerin 
sollte auf Bitte einer Frau deren Leben beschreiben. Dern Wunsch dieser 
Frau entsprechend, sollte die Erzahlerin einen groBen Roman verfassen, 
der ein Weltbestseller werden sollte, damit nach dem Roman ein Film in 
Hollywood gedreht werden konnte. Nach der Lekture des Manuskriptes 
stellte sich heraus, dass die Auftraggeberin wegen der bescheidenen Lange 
des Textes unzufrieden war. Auf Wunsch ihrer Auftraggeberin versuchte 
die Autorin, einige Szenen hinzuzuftigen, aber ohne Erfolg. Nach ihrer 
Ansicht entstanden auf diese Weise unnotige Langen. 
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weise ist ihr zum Prinzip geworden, denn sie geht von einer iihnlichen 
Annahme aus wie Heimrad Backer, der der Meinung ist, dass das 
Grauenhafte durch eine lapidare Form am i.iberzeugendsten ausge
dri.ickt wird. ,,Je groBer die Tragodie, desto weniger Worte,"420 sagte 
sie bei einer Lesung in Wien. In ihren Erzahlungen bedient sie sich 
der FuBnoten und der Zeitungsausschnitte, wahrscheinlich um ihren 
Erzahlungen Authentizitat zu verleihen. Oft macht sie von Ironie ge
farbte Bemerkungen i.iber den Entstehungsprozess ihrer Erzahlungen, 
so berichtet sie beispielsweise, wie Krzysztof Kieslowski ihr den 
Anfang eines Drehbuchs zu einem Film schrieb, der ein Weltbest
seller werden sollte. 421 

Zur Entstehung eines Romans eines osterreichischen Schriftstellers 
der ji.ingeren Generation trug der nahende Tod seines Vaters bei, der 
ein bekannter Kriegsberichterstatter im Dritten Reich gewesen war. 
Die Rede ist von Peter Henischs Roman Die kleine Figur meines 
Vaters.422 Das Buch ist auf Grund von Gespriichen mit seinem Yater 
entstanden, in denen dieser seine Erinnerungen schilderte. Sie wurden 
aufgenommen und bildeten die Grundlage fi.ir das Werk,423 was dem 
Romantext zu entnehmen ist. Bei Henisch gibt es, im Gegensatz zu 
den oben genannten Autoren, kaum Geschichtssignale, auBer dem 
Foto seines Vaters in deutscher Uniform. 

Ahnlich wie bei Hanna Krall verhalt es sich mit Geschichtssigna
len424 im Roman Deserteur425 von Anton Fuchs oder im Roman 
Standrecht. Der dokumentarische Roman iiber die Ereignisse im F
ebruar 1934426 von Karl Wiesinger. Obwohl es zwischen diesen Au-

420Lesung Hanna Kralls am 18. Juni 1999 im Literarischen Quartier in Wien 
421Krall: Eine Story fiir Hollywood. In: H.K.: Hypnose, S. 66f. 
422Henfoch, Peter: Die kleine Figur meines Vaters. Salzburg, Wien: Residenz 

1987. 
423s. Diplomarbeit von Michael Ehrreich Welt- und Menschenbild, Asthetik 

und literarische Form bei Peter Henisch ,,Die kleine Figur meines 
Vaters ". Paris Lodron Universitlit-Salzburg, Wintersemester 1993, wo sich 
Transkriptionen mancher dieser Gesprliche befinden, s. Anhang dieser 
Arbeit, S. 95--121. Nach Angaben der Monographin Peter Henischs, Eva 
Schobel gibt es circa dreiBig 60-mini.itige Tonbandkassetten, auf die die 
Gesprliche aufgenommen worden sind, das heiBt der Autor des Romans 
musste Selektion dieses Materials vornehmen. Ehrreich, Michael: Welt
und Menschenbild, S. 18. 

424Aust: Der historische Roman, S. 22. 
425Fuchs, Anton: Deserteur. Roman. Klagenfurt: Alekto 1987. 
426W' · s ct h 1esmger: tan rec t 
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toren und Werken wesentliche Unterschiede gibt, verwenden beide 
Dokumente verschiedener Art, van denen aber nicht sicher ist, ob sie 
authentisch sind. So sind am Anfang des Romans von Fuchs ein Foto 
des vermeintlichen Deserteurs und ein Protokoll seiner Gefangennah
me zu finden, auBerdem werden auch mehrmals verschiedene Aus
schnitte aus Zeitungsartikeln mit Auflistungen der Gefallenen (S. 
209), der Beschreibung der Ereignisse an der Front (S. 224-225) oder 
Informationen, wie die Zivilbevolkerung sich gegeni.iber Fahnen
fli.ichtigen verhalten soil (S. 237), verwendet. Bei Wiesinger gibt es 
ein Umschlagsfoto mit Arbeitem, die sich ergeben, neben dem In
haltsverzeichnis befindet sich eine Karte, auf der das Kampf gebiet 
und die Bewegungen der Regierungstruppen markiert wurden sowie 
einen :{(lappentext, der Uber die Geschehnisse Aufschluss gibt. Im 
Romantext tauchen der Brief des Fuhrers des oberosterreichischen 
Schutzbundes, Richard Bemascheks, mit der Aufforderung zum 
Kampf (S. 65-66), der Nachrtif des Bundesprasidenten Miklas auf die 
Gefallenen der Exekutive (S. 135-136) und ein Artikel tiber die 
miserable Wirtschaftslage im bsterreich jener Zeit (S. 154), auf. Man 
sieht, dass der Roman Karl Wiesingers mehr auf ,,historische Treue" 
angelegt ist als der van Anton Fuchs, wovon die Zahl der Geschichts
signale und die Autoren der Zeitungsartikel, die wahrend jener 
Februartage eine entscheidende Rolle gespielt haben, sowie der Titel 
des Werkes zeugen. Die Handlung verlauft hier auf zwei Ebenen, im 
Mittelpunkt steht ein arbeitsloser Bierbrauer, ein erfundener Prota
gonist, auf der zweiten Ebene werden die ,,Manner an den Hebeln der 
Macht"427 eingeftihrt (so zum Beispiel eine Koloman-Wallisch-Epi
sode). Bei Anton Fuchs dagegen wird die Handlung ausschlieBlich 
aus der Perspektive einer fiktiven Gestalt geschildert. Obwohl dieser 
Roman als autobiographisch gilt,428 wird diese Annahme durch die 
Tatsache unterminiert, dass die dargestellten Ereignisse von dem Sol
daten, der die Festnahme des Protagonisten Erich Kauff zu Protokoll 
nahm, ftir den Roman fruchtbar gemacht werden. 

Eine doppelte Brechung erfahrt der einzige Roman Erich Frieds 
Ein Soldat und ein Miidchen. 429 Man erhalt den Eindruck, dass die 

427Holzinger, Lutz: Februar 1934 im Roman. In: Wahrheit Graz v. 
17.9.1976. 

428Dst., Anton-Fuchs-Mappe, Karntner Landeszeitung v. 17.12.1987, Neue 
Volkszeitungv. 15.1.1989. 

429Fried, Erich: Ein Soldat und ein Madchen. Frankfurt a. M.: Fischer 
Taschenbuch 1984 (Erstausgabe, Dilsseldorf: Claassen 1960). 
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Handlung auf einer wahren Begebenheit beruht. Die Geschichte von 
dem Treffen eines jtidischen Soldaten, der auf der Seite der Alliierten 
kampfte, mit einem Madchen, das wahrend des Krieges als Lagerkapo 
eingesetzt war, kdnnte dem Erzahler von dem Soldaten, der sie erlebt 
hat, anvertraut worden sein. Dabei bemerkt er, <lass es ihm nicht um 
Details der Darstellung geht: 

wie ich diese Geschichte niederschreibe, hat sie sich nicht zugetra
gen. Schon allein die Rticksicht auf tote und lebende Menschen hat
te mich zu zahllosen Verdrehungen und Verfalschungen gezwun
gen. [ ... ] Einzelheiten des Ortes, der Zeit und der Handlung kenne 
ich tiberhaupt nicht, weder die genauen Gepflogenheiten bei der Ur
teilsverktindung, bei der Bewachung der Haftlinge und bei der Hin
richtung, noch die Stimmung, die damals geherrscht haben muB. (S. 
17-18). 

Der Erzahler gibt vor, er wtirde im Auftrag des Soldaten <lessen 
Erlebnisse aufschreiben, weil seinem Auftraggeber der ,,Abstand 
fehle." 430 Dies bestatigt Fried im Nachwort zur ersten Auflage: 

DaB mir wenig am Erzahlen einer erfundenen Geschichte lag, wird 
man schon aus der Beschrankung der Fabel auf ein MindestmaB er
sehen haben. DaB ich dennoch Figuren skizziert, ja sogar im Namen 
und sozusagen im Auftrag einer dieser Figuren, des Soldaten, Ge
schichten und Gedichte geschrieben habe, glaube ich verantworten 
zu kbnnen.431 

Erst im Nachwort zur zweiten Auflage erfahrt man, <lass es wahr
scheinlich keinen Soldaten gegeben habe, der ihm einen solchen Auf
trag erteilt hat und der eigentliche Anspom zur Entstehung dieses 
Buches teilweise das Schicksal Irma Greses gewesen sei, die nach 
dem Krieg zum Tode verurteilt wurde. 1hr Prozess veranlasste Fried 
zu der Fabel von Helga und dem Soldaten.432 Er gibt an, our den Na
men des Madchens geandert zu haben. 433 

Mit einer ganz anderen Darstellung der jtingsten Vergangenheit, 
die sich, zumindest auf den ersten Blick, nicht auf eine wirkliche Be-

430Ebd., S. 15. 
431Nachwort zur ersten Auflage v. Ein Soldat und ein Madchen, a.a.O., S. 

231. 
432Nachwort zur zweiten Auflage v. Ein Soldat und ein Madchen, a.a.O., S. 

233. 
433Nachwort zur ersten Auflage v. Ein Soldat und ein Madchen, a.a.O., S. 

230. 
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gebenheit sttitzt, hat man es in den Romanen Hans Leberts, Gerhard 
Fritschs, Herbert Zands, Reinhard Federmanns oder Ilse Aichingers 
zu tun. In all diesen Romanen wird die Handlung von fiktiven Perso
nen getragen, die man nach Georg Lukacs' als ,,mittlere Helden" be
zeichnen kann. Diese Gestalten leben und handeln entweder wahrend 
der Krisenzeit, (Februarkrieg oder Zweiter Weltkrieg), so zum Bei
spiel Das Himmelreich der Liigner434 von Reinhard Federmann, Letz
te Ausfahrt435 von Herbert Zand, Die grojJere Hoffnung436 von Ilse 
Aichinger, in der Kriegs- und Nachkriegszeit, wie Die Woljshaut,431 

Der Feuerkreis438 von Hans Lebert, Chronik einer Nacht439 von Rein
hard Federmann oder sowohl wahrend als auch nach dem Krieg wie 
Fasching440 von Gerhard Fritsch. In der erstgenannten Kategorie wer
den verstandlicherweise Geschichtssignale in der Regel deutlicher 
spi.irbar - den Roman Aichingers ausgenommen - in der zweiten 
Kategorie werden die Protagonisten stets von der Vergangenheit, die 
nur scheinbar keinen Einfluss mehr auf sie ausi.ibt, eingeholt. Die Ge
schichten in diesen Romanen schopfen wahrscheinlich reichlich aus 
der Wirklichkeit,441 dies wird aber nie eindeutig bestatigt. Die Schick
sale der Personen scheinen frei erfunden zu sein, was den Autoren 
dieser Romane mehr Freiheit in ihrer Gestaltung ermoglicht hat. 

Diese Aufstellung sti.itzte sich auf die Beschreibung der Kategorien 
der historischen Dichtung von Victor Klemperer. 442 Ihr Ziel war es, 

434Federmann, Reinhard: Das Himmelreich der Lugner. Roman. Wien: Picus 
1993. 

435Zand, Herbert: Letzte Ausfahrt. Roman der Eingekesse/ten. Wien, Zilrich: 
Europaverlag 1992. 

436Aichinger, Ilse: Die grofiere Hoffnung. Roman. Frankfurt a. M., Wien: 
Bi.ichergilde Gutenberg (Lizenzausgabe), Erstausgabe: Amsterdam: Ber
man Fischer 1948. 

437Lebert, Hans: Die Wolfshaut. Roman. Wien, Zilrich: Europaverlag 1991. 
438Lebert, Hans: Der Feuerkreis. Roman. Frankfurt a. M. 1995 (=Fischer 

Taschenbuch, Bd. 1690). 
439Federmann: Chronik einer Nacht. 
44°Fritsch, Gerhard: Fasching. Frankfurt a. M. 1995 (=suhrkamp taschenbuch 

2478). Erstausgabe 1967 im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg. 
441Den Worten Alois Vogels zufolge war der Fall Walter Buchebners der 

Prototyp fiir die Figur Felix Golubs in Fasching. Die Aussage des Autors 
beim Treffen mit der Verfasserin am 8.6.2000 in Wien. 

442s. Geschichte als Mittel zur Distanzierung von der Sphare des Person
lichen und Privaten in Unterkapitel 2.2. Funktionen der Geschichte in der 
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die Abhangigkeit der Autoren von historischen Quellen in Bezug auf 
die innere Konstruktion ihrer Werke an unterschiedlichen Beispielen 
aufzuzeigen, sowie die Romane Alois Vogels in diese Skala einzu
ordnen. Obwohl die Romane Alois Vogels Klemperers zweiter Kate
gorie zugeordnet wurden, in der historische Personlichkeiten am Ran
de voJkommen,443 konnte man die letztgenannten Romane der oster
reichischen Autoren der so genannten ,, verlorenen Generation", in 
denen kaum historische Gestalten auftreten, in der Nahe der Romane 
Vogels ansiedeln. Entscheidend daftir ist ihre Konstruktion, die von 
fiktiven Protagonisten getragen wird .und den Autoren viel Freiheit 
einraumt. 

Verfolgt man die in dieser Aufstellung prasentierten Beispiele, 
kommt man zu dem Schluss, dass es einen engen Zusammenhang gibt 
zwischen der Art des Umgangs mit historischen Quellen und den 
Protagonisten der Werke. Bei Heimrad Backer, der die Quellen fast 
unverandert tibernimmt, kann eigentlich von einem Protagonisten im 
ursprtinglichen Sinne keine Rede sein. In diesem wichtigen Werk der 
experimentellen Literatur ist die Sprache der einzige ,,Held." Bei 
politischen Dramen der sechziger Jahre, die sich ebenfalls stark auf 
historische Quellen sttitzen, treten bekannte Personlichkeiten auf. Bei 
Stticken, ftir die einige Tausend Seiten umfassende Verhorprotokolle 
die Grundlage bilden, kann es ftir die Darstellung der Charaktere 
nicht vie! Platz geben. Bei Hanna Krall, die nicht verbirgt, dass sie 
Geschichten fremder Menschen darstellt (im Grunde genommen 
macht das doch jeder Schreibende) und es <lurch FuBnoten oder Be
merkungen im Text bestatigt, sind die Charaktere sicherlich plas
tischer. Man sptirt aber eine gewisse Abhangigkeit von ihren Heiden, 
denn sie kann nur so weit gehen, wie die dargestellten Schicksale es 
ihr erlauben. Ihre Heiden sind keine bekannten Personlichkeiten, 
sondern eher - zumindest scheinbar - durchschnittliche Menschen. 
Bei Karl Wiesingers Roman handelt es sich um einen ,,Mischtyp," da 
es zwei Ebenen gibt, in denen bekannte und fiktive Heiden auftreten. 
Die Existenz der ersten wird oft in verschiedener Form beglaubigt. 
Lebert, Fritsch, Zand, Federmann oder Aichinger beschaftigen sich 
mit Geschichte anhand fiktiver Protagonisten, die eine solche ,,Au-

Literatur dieser Arbeit; Klemperer: Die Arten der historischen Dichtung, 
377ff. 

443s. Sind ,.Schlagschatten" und,, Totale Verdunkelung" historische Roma
ne? (5.11. Unterkapitel dieser Arbeit). 
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thentizitatsverleihung" nicht benotigen. Deshalb sind in ihren Roma
nen kaum historische Quellen zu sptiren, obwohl in manchen von 
ihnen Geschichtssignale im Sinne von Hugo Aust zu finden sind.444 

7. AbschlieBende Bemerkung 

Die Thematik der vorliegenden Arbeit umfasste vor allem die 
Auseinandersetzung mit der osterreichischen Vergangenheit in den 
Romanen Schlagschatten und Totale Verdunkelung Alois Vogels, die 
Rolle der Geschichte in diesen Werken und die damit verbundene 
Geschichtsauffassung des Romanciers. Zur Beantwortung dieser 
Fragestellung wurden Aussagen der Wissenschaftler, Historiker und 
Literaten herangezogen, die eine Grundlage ftir weitere Analyse 
gebildet haben. Die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit befinden sich 
im Unterkapitel Charakteristika der Romane ,,Schlagschatten" und 
,, Totale Verdunkelung" von Alois Vogel (5.12). Ob diese 'Arbeit im
stande war, das Besondere der Vogelschen Werke aufzuze1gen, bleibt 
offen. Das Faszinierende an diesen Romanen ist jedoch der uner
schiitterliche Glaube an den Menschen, der trotz des Eingebunden
seins in bestimmte Traditionen, trotz der Abhangigkeit von dem ihn 
umgebenden Milieu, letztendlich die Kraft findet, diese Barrieren zu 
iiberwinden und nach seinem Gewissen zu handeln. Als Regel for das 
Verhalten der Charaktere in Vogels Romanen konnte gelten, dass sie 
sich eigentlich nur als Menschen bewahren, wenn sie in konfliktbela
denen, schweren Zeiten leben. Sie scheinen nach dem Dictum von 
Martin Luther King zu agieren, <lass nicht entscheidend sei, ,,wo ein 
Mensch in Zeiten der Ruhe und Sicherheit steht, sondern wohin er 
sich in Zeiten der Herausforderung und Kampfe stellt."445 Sie gehen 

444s. z. B. das Nennen eines genauen Datums bis auf die Stunde und Minute 
bei Hans Lebert. Die Handlung von Woljshaut beginnt am 8. November 
1952 um drei Uhr morgens und endet am 14. Februar 1953 um sieben Uhr 
flinfzehn, s. Lebert: Die Woljshaut, S. 7 u. 594. Genaue Daten und genau 
fixierte Orte findet man auch in Reinhard Federmanns Das Himmelreich 
der Lugner. Roman. Wien: Picus 1993. Man erfahrt z.B., <lass die Freundin 
des Hauptprotagonisten Bruno Schindler in der Porzellangasse wohnt und 
er selbst ein Zimmer in der Nahe vom Augarten mietet. 

445www.martin-luther-king-zentrum.de/html/zitate_engagement.html, Stand: 
20.3.2003. 
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aus dieser Probe als Sieger hervor, wahrend die Protagonisten der 
beiden anderen Romane (Jahr und Tag Pohanka und Das blaue 
Haus) als Menschen vollig scheitem, obwohl sie in scheinbar fried
licheren Zeiten, den fiinfziger Jahren, leben.446 

Anders als anfangs vermutet hat sich die Anwendung der Ty
pologie Hans Vilmar Gepperts von einem ,,typischen" und ,,anderen" 
historischen Roman447 als nicht ausreichend erwiesen. Die Untersu
chung sttitzt sich mehr auf das Werk von Hugo Aust448 und auf den 
Beitrag van Victor Klemperer449 iiber die Arten des historischen Ro
mans. Wie Ralph KohpeiB in seiner Arbeit450 schreibt, lasst sich 
Gepperts Dichotomie von ,,typischen" und ,,anderen" historischen 
Roman auf die jtingste Gattungsproduktion 7 er beschaftigt sich mit 
dem historischen Roman der Gegenwart in der Bundesrepublik 
Deutschland - nicht mehr anwenden, da die Autoren sich des Hiats 
zwischen Geschichte und Fiktion bewusst sind, auch wenn sie davon 
unterschiedlichen Gebrauch machen. Ahnlich verhalt es sich mit den 
Romanen Alois Vo gels, der die Auffassung vertritt, dass in jedem his
torischen Roman sowohl Fiktionalitat als auch Faktizitat verschmel
zen und daran zweifelt, dass die Prosa, die den Hiatus von Fiktion 
und Historie ,,fruchtbar" zu machen versucht, als Roman bezeichnet 
werden kann.451 Seine Romane schopfen reichlich aus der historischen 
Wirklichkeit - er hat viele Zeitzeugen interviewt und unzahlige Zei
tungen jener Zeit gelesen, um sich den entsprechenden Hintergrund 
erarbeiten zu konnen - seine Darstellung der Atmosphare jener Zeit 
stimmt mit dem Geist jener Jahre iiberein, obwohl, wie er meint, viele 
von diesen Stimmigkeiten unbeabsichtigt waren. Dies konnte zu dem 
Schluss ftihren, dass diese Romane ,,typische" historische Romane im 
Sinne Gepperts seien. Dass historische Tatsachen selten direkt ge
nannt werden, vieles, wie etwa die Zeit der Handlung, erst entschltis
selt werden muss, dass historische Personlichkeiten kaum in diesen 
Romanen auftreten und wirkliche Gestalten hinter fiktiven verdeckt 

446Der erste Roman Alois Vogels konnte hier nicht berUcksichtigt werden, 
weil die Handlung von Das andere Gesicht in einer nicht genau definierten 
Zeit, in einem zeitlichen Nirgendwo spielt. 

447Geppert: Der,, andere" historische Roman. 
448Aust: Der historische Roman. 
449Klemperer: Die Arten der historischen Dichtung, S. 370-399. 
45°Kohpeil3: Der historische Roman der Gegenwart, S. 336. 
451Antworten Alois Vogels auf die Fragen zum Referat im Dissertanten

kolloquium am 9.6.1998. 
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werden, was den potenziellen Leser aktivieren soil, spricht daftir, dass 
hier der Hiatus, wenn nicht akzentuiert, dann zumindest nicht ver
deckt wird. Auf der poetologischen Ebene sind diese Werke keine 
traditionellen historischen Romane, was die Charakteristik August 
Obermayers452 bestatigt. 

Ein Tei! der Arbeit, der vie! umfangreicher geworden ist als 
geplant, ist das Kapitel 4.1, der sich mit der Geschichte der Veroffent
lichung von Schlagschatten und Totale Verdunkelung befasst. Hier 
wurde die Korrespondenz mit dem Autor und Personlichkeiten aus 
dem Styria-Verlag verwendet, die sich in ungektirzter Form im An
hang befindet. Sie bietet aufschlussreiche Einblicke in die Situation 
der Literaten, die sich in den sechziger und siebziger Jahren mit der 
Vergangenheitsbewaltigung beschaftigt haben, bevor die Wissen
schaft begonnen hat, sich mit dieser Thematik auseinander zu setzen. 

4520bermayer: Nachwort zum 4. Band der 5-biindigen Werkausgabe, S. 487. 
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