
9. Anhang 

9.1. Verzeichnis der Veroffentlichungen Alois Vogels 

Das andere Gesicht. Roman. Wien: Amandus 1959 
Im Gesang der Zikaden. Gedichte. Wien: Tusch 1964 
Zwischen Unkraut und bliihenden Baumen. Gedichte. Wien: Bergland 
1964 
Jahr und Tag Pohanka. Roman. Wien: Paul-Neff 1964 
Lampe im Nebel. Haiku. Gedichte. Bad Goisem: Neugebauer Press 

1967 
Vorlaufige Grabungsergebnisse. Drei Texte. Wien: Neue Perspektiven 
bei Jugend und Volk 1970 
Sprechen und Horen. Gedichte. Mtinchen: Delp'sche Verlagsbuch-

handlung 1971 
Im Auge das Wissen. Gedichte. Mtinchen: Delp'sche Verlagsbuchhand
lung 1976 
Schlagschatten. Roman. Wien: Kremayr & Scheriau 1977 
Landnahme. Gedichte. Baden: Grasl 1979 
Totale Verdunkelung. Roman. Wien, Mtinchen: Jugend & Volk 1980 
Das Fischgericht. Tagtraumerzahlungen. Wien, Mtinchen: Jugend & 

Volk 1982 
Die Sehne durchgezogen. Gedichte. Bovenden: Graphikum 1983 
Beobachtungen am Manhartsberg. Gedichte. St. Polten, Wien: Nieder-

osterreichisches Pressehaus 1985 
Pulkauer Aufzeichnungen. St. Polten, Wien: Niederosterreichisches 
Pressehaus 1986 
Erosionsspuren. Gedichte. Baden b. Wien: Gras! 1987 
Thaya, die Rauschende. Gedichte und Text. Kautzen: Radschin 1988 
Schlagschatten. Roman. Dunedin: University of Otago 1988 (2. Aufl.) 

(=Otago German Studies Bd. 5) 
Im Zeitstaµb. Nachdichtungen agyptischer Fresken. 18. Dynastie um 

1400 v. Ch. Gedichte. Baden b. Wien: Gras! 1990 
Nordostliches Triptychon. Gedichte. St. Polten: Literaturedition NO 
1991 
Das blaue Haus. Roman. Wien: Edition Atelier 1992 
Romische Gesange. Stazione Termini. Einunddreij]ig Betrachtungen 

verschiedener Erscheinungen sehr bemerkenswerter Versuche 
menschlicher Kommunalorganisation beobachtet an einem ge
schichtlich bedeutsamen Ort, sowie zahlreiche Randbemerkungen 
und Kommentare dazu. Baden b. Wien: Gras! 1993 
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Vom austriakischen Ringelspiel und dem prosperierenden Weltun
tergang. Aufzeichnungen. St. Polten: Literaturedition NO 1996 

Von Thanatos Garten. Gedichte. Baden b. Wien: Grasl 1997 
Fundstucke in einer alten Kommode auf meinem Speicher. Ein Trauer

gesang in seeks Strophen. Offsetlithographien Erich Steininger. 
Horn 2002 (=Edition Thurnhof Horn) 

Im Morgengrauen. JO Gesange. Offsetfarblithographien Herwig Zens. 
Horn 2003 (=Edition Thurnhof Horn) 

Fahrten legen. Offsetfarblithographien Heinrich Heuer. Horn 2004 
(=Edition Thumhof Hom) 

WERKAUSGABE im Deuticke Verlag (Wien, Mi.inchen) 

Zeitmaander. Ausgewahlte Gedichte 1964-1997. 1998 (Bd. 1),, hrsg. v. 
Helmut Peschina 

Schlagschatten. Totale Verdunkelung. 1999 (Bd. 4), hrsg. v. August 
Obermayer und Wendelin Schmidt-Dengler 

Jahr und Tag Pohanka und 11 Erzahlungen. 2000 (Bd. 3), hrsg. v. Au
gust Obermayer und Wendelin Schmidt-Dengler 

Das andere Gesicht. Das blaue Haus. Das Fischgericht. Vorlaufige 
Grabungsergebnisse 2001 (Bd. 2), hrsg. v. August Obermayer und 
Wendelin Schmidt-Dengler 

Gedichte. Romische Gesange. Pulkauer Aufzeichnungen. Essays. 2002 
(Bd. 5), hrsg. v. August Obermayer und Wendelin Schmidt-Dengler 

HORSPIELE UND FUNKERZAHLUNGEN 

Absender unbekannt. Eine Szene. Theater am Schwedenplatz. 1971 
Die Geschichtsstunde. Horspiel. ORF, 1973 
Der Unfall. Horspiel. ORF, 1976 
So Lange du lebst. Funkerzahlung. ORF, 1978 

HERAUSGEBERISCHE UND REDAKTIONELLE TATIGKEIT 

1964 Hundert Abende, Privatdruck 
965-1972 Herausgeber des Jahrbuches KONFIGURATIONEN 
1968-1985 Redaktionsmitglied der Zeitschrift alte und moderne Kunst 
1971-1992 Redakteur und Mi theraus geber der Li teraturzei tschrift 

PODIUM 
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1976-1991 Herausgeber der Lyrikreihe LYRIK AUS OSTERREICH (50 
Bde.) 

Gesprach im Steinbruch, hrsg. v. Alois Vogel und Mathias Hietz. 
Baden b. Wien: Gras! 1976 

Walter Buchebner. NachlaB. zeit aus zellulose. Wien, Mtinchen: Jugend 
& Volk 1969, Neuauflage: Graz, Wien, Koln: Styria 1994 

Walter Buchebner. 2. Nachlassband. Die wei}Je Wildnis. Gedichte und 
Tagebucher. Graz, Wien, Koln: Styria 1974 

Osterreichische Lyrik van heute. Helsingberg: Orkelljunga 1985 
Der Lerchenturm. Anthologie tschechischer Lyrik, hrsg. v. Alois Vogel 

und Zdenek Kozmin. Wien: Edition Atelier 1993 

UBERSETZUNGEN 

INS ENGLISCHE: 

Refractions (Schlagschatten). Obersetzt von Walter L. Kreeger. River
side, USA: Ariadne Press 1995 

Total Blackout (Totale Verdunkelung). Obersetzt v. August Obermayer 
und Penelope Bond. Dunedin, Neuseeland: Verlag German Depart
ment, University of Otago 1999 (=Otago German Studies, Bd. 12) 

The Blue House (Das blaue Haus). Obersetzt v. August Obermayer und 
Penelope Bond. Dunedin, Neuseeland: Verlag German Department, 
University of Otago 2000 (=Otago German Studies, hrsg. Bd. 14) 

Day in, Day out, Pohanka (Jahr und Tag Pohanka). Obersetzt v. 
August Obermayer und Penelope Bond. Dunedin, Neuseeland: 
Verlag German Department, University of Otago 2002 (=Otago 
German Studies Bd. 17) 

INS POLNISCHE: 
Rzucony cien (Schlagschatten). Obersetzt v. Ireneusz Maslarz. Krakau: 

Wydawnictwo Literackie (Literarischer Verlag) 1984 
Calkowite zacmienie (Totale Verdunkelung). Obersetzt v. Ireneusz 

Maslarz. Krakau: Wydawnictwo Literackie 1987 
Moderne osterreichische Lyrik I Wsp6lczesna poezja austriacka, hrsg. 

v. Dorothea Millier-Ott u. Joanna Ziemska. Krakow: Wydawnictwo 
Edukacyjne 1997, S. 154-163 

Porfirowy Las. Wyb6r tekst6w. (Der Wald aus Porhyr. Ein Lesebuch), 
hrsg. v. Jacek Rzeszotnik. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza ATUT 
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1998 (=Reihe der bsterreich-Bibliothek, hrsg. v. Dalia Zminkowska 
und Edward Bialek) 

Dom w kolorze fiolk6w (Das blaue Haus). Ubersetzt v. Ewa Mikulska
Frindo. Wroclaw: PAP 2001 (=Reihe der bsterreich-Bibliothek, 
hrsg. v. Dalia Zminkowska und Edward Bialek) 

INS BULGARISCHE: 
Zeitrniiander. Obersetzt v. Krsto Stanischew. Sofia 1999 

ANDERE SPRACHEN: 
Verschiedene Erzahlungen und Gedichte in Anthologien und 
Zeitschriften in folgenden Sprachen: 
Englisch, Franzosisch, Schwedisch, Polnisch, Bulgarisch, Rumanisch, 
Slowenisch, Kroatisch, Serbisch,. ltalienisch, Tschechisch, Ungarisch, 
Arabisch, Japanisch und Chinesisch 

EHRUNGEN, AUSZEICHNUNGEN, PREISE: 

Forderungspreis der Wiener Kunstfonds 1961 
Forderungspreis der Dr. Theodor-Korner-Stiftung 1962, 1965 
Forderungspreis der Stadt Wien 1966 
Luitpold-Stem-Preis 1973 
Kulturpreis des Landes Niederosterreich for Dichtung 1977 
Kogge-Ehrenring der Stadt Minden/Westfalen 1978 
Verleihung des Berufstitels Professor 1978 
Preis der Literaturinitiative 1983 
Verleihung des Goldenen Wappens der Stadt Pulkau 1997 
Verleihung des Goldenen Ehrenzeichens ftir Verdienste um das Land 
Niederosterreich 1999 
Verleihung des Ehrenkreuzes fi.ir Wissenschaft und Kunst erster Klasse 
2002 
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9.2. Korrespondenz der Verfasserin mit Prof. Alois Vo
gel, Frau Elke Vujica, Dr. Gerhard Trenkler u. a. 

Fragen v. 23.5.1998 an Alois Vogel flir das Dissertantenkolloquium 

1. Wtirden Sie lhre Romane als historische Romane bezeichnen? 

2. Glauben Sie, ahnlich wie Alfred Di:iblin, dass es keinen prinzipiellen 
Unterschied zwischen einem gewi:ihnlichen Roman und einem histori
schen Roman gibt? Er meint, dass im Sinne einer Tiefengeschichte der 
Personen und der gesellschaftlichen Umstande, die sie umgeben, 
,,jeder einfache gute Roman ein historischer Roman" ist. (Alfred 
Di:iblin: Der historische Roman und wir. In: Aufsatze zur Literatur. 
Olten b. Freiburg im Breisgau: Walter-Verlag 1963) 

3. Inwieweit ist das, was Sie in Ihren Romanen Schlagschatten und To
tale Verdunkelung beschreiben, .die so genannte ,,historische Wahr
heit"? Gibt es diese tiberhaupt? 

4. Schi:ipfen Sie bei dem Entstehungsprozess Ihrer Werke aus histori
schen Quellen? 

5. Hans Vilmar Geppert spricht in seinem Buch Der ,,andere" histo
rische Roman. Theorie und Strukturen einer diskontinuierlichen 
Gattung tiber den Hiatus von Fiktion und Historie. Das ist ftir ihn ein 
Mittel zur Unterscheidung zwischen dem traditionellen historischen 
Roman, <lessen Prinzip die Verschmelzung von Fiktionalitat und 
Faktizitat ist und dem ,,anderen" historischen Roman, der die Grenze 
von Fiktion und Historie unterstreicht und fruchtbar macht. Welcher 
Tendenz wtirden Sie sich anschlieBen? Wie verwirklichen Sie das in 
lhren Romanen? 
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ilois VOGEL 

Antworten auf die Fragen 
zum Referat im Dissertantenkolloquium am 9.6.1998 

1) Ich wiirde die beiden Romane "Schlagschatten" und "Totale 
Verdunkelung" als historische Romane bezeichnen, vor~us
gesetzt, d!?-.B man historische Romane jene :to mane bezeich.net, 
die sich mit historischen Gegebenheiten auseinRndersetzen. 

2) Ich denke, es gibt (vorause;esetzt wir nehmen die genannte 
Definition des historischen Romans im obgenannten Sinne an) 
historische und and.ere Romane (siehe etwa jene F,Kafkas!), 

;5) Die ''historisch.e Wahrheit" wird es sic her geben, doch ob es 
uns, bzw. jemanden, moglich ist sie zu erkennen, ist 
fraglich. 

4) Ich beniit~ beirn Schreiben dieser Romane eii:cene Erfahrun,;i:en 
aus jenen Zeiten u n d hj.storische ·:;:1.\ellen. -~M 2iliamtgAktion 
a.er hRndP-1 nden Person en sind::hl:x:x:lti:moFiktion}"'.rn der Fe.kti-
zi tat der historischen Situationen una. lt!rdr~durch eine Ver
scr.melzung der J;eir\en Komponenten eine Binheit. 

5) Veri,,irklicht wira. diese Ein"1ei t durch die versctiedenen 
Blickwi::.kel:t a.er eim:elnen,hRndel.nden Persor.P-n, ~h 
deren Aussager., Ged'l.nken und Erinnerungen ~ich im Laufe 
der Hand1ung sti:JncEg abwechseln nnd Hberschneiden. ;vomit 
nurc:h d.ie verschiedenen Blickwinkel, die verschiede:'.l.en 
Meinung;en (Resultate des Herko:nmens, Erziehuni;, politischer 
Zugehorigkeit) aufgezeigt werden und eine mo,;,:1ichst weit
gehende Annaherune: an die "historische Wajjcheiil"erzielt 
werden soll. 

Qder:Diese "Einheit" wird, in abwechselnder ?olge, durch die 
~ Wiedergabe ein und derselben Situation aus dem '.'3lickwinkei 

der "Serschiedenen Personen erzielt. 

Prinzipiell wird wobl in jedem "histo'.".'isc"len ;l.or!lan" sowohl 
Fiktionalitat und Faktizitat verschmelzen. (Zumindest ver
sucht.) Es scheint mir :sromit fra'.'.:lich, ob' eine Prosa die 
den Hiat'ls von !'iktion und Historie "fruchtbs.r" ;.\j(ache~ ve::-suc1'1 
noch als Roman bezeichnet wernen kann. (Selbst wenn der Auter 
dieEe Bezeichnun3 wahlt. Siehe B.Brecht!) 
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Liebe Ewa! Ptllkau, am 17 ~ November 1999 

Deine Zweifel, 
ob man die beiden von Dir genannten Romane als historisch br-:i
zeichnen kann verstehe ich nicht. Ist Dir der Abstand zum Geschehe 
zu nah oder zu fern? Deine Hinweise auf die Entstehungszeit deu
ten eher darauf hin, daB Du meinst, sie waren flir einen histori
schen Roman zu spat geschrieben warden. Ich glaube aber, gerade 
die verpflichtung als Zeitgenosse Uber das·Geschehen Zeugnis 
abzulegen ist wichtig und rtickt eventuelle sogenannte geschicht
liche Erzahlungen spateter Gesc:lechter in faktische Dimensionen 
zurecht. Wer \VeiB, wezm 1'Quo vadi.s 1•nicht VOD. Sienkiewicz sondern 
von einem Zeitgenossen der Antike geschrieben worden ware, iJie 
die Handlung des Romanes verlaufen ware und die einzelenen Per
sonen in dem Roman gehandelt und gedacht batten, Ich sah meine 
Arbeiten, im Besonderen natlirlich die beiden Romane, die nun 
im 4. Band vereint·sind, auch als Zeugnis eines der dieses Ge
schehen miterlebt hat, als Zeugnis aus der Perspektive 'von unten", 
soll heiBen, ·van dem Blickwinkel des einfachen Menschen, nicht 
jenes des Staatsmannes oder Herrschers, aber auch nicht von dem 
des Geschichtsd6zenten. 
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Fragen v. 30.11.1999 an Alois Vogel 

Ich scheine in meinem letzten Brief nicht genau erklart zu haben, 
welche Zweifel ich im Zusammenhang mit dem historischen Roman 
habe. Es ging mir nicht um den Abstand zum Geschehen, sondern um 
die Entstehungszeit der Romane. Beide Romane (Schlagschatten und 
Totale Verdunkelung) sind ,,nur" ungefahr 30 Jahre nach den 
Ereignissen, die sie darstellen, geschrieben worden. (Schlagschatten 
musste 1967 entstanden sein, von seiner Entstehung bis zur 
Veroffentlichung sind 10 Jahre vergangen, oder? Und wann genau 
Totale Verdunkelung geschrieben wurde, wann der Roman fertig war, 
weiB ich nicht). Ich bin im Buch Hugo Aust' Der historische Roman 
auf die Frage gestoBen, wie weit ein epischer Stoff tatsachlich von der 
Gegenwart seines ,,Bearbeiters" zurtickliegen muss, um als historisch 
gelten zu konnen. Aust bemerkt, <lass das historische Prateritum nicht 
das einzige Kriterium sein kann, er schlieBt aber durchaus nicht aus, 
dass Romane, die die personlich erinnerte Vergangenheit verarbeiten, 
auch als historische Romane gelten konnen. Er setzt sogar als Motto 
den ersten Satz aus dem Romari Kindheitsmuster von Christa 'Wolf: 
,,Das Vergangene ist nicht tot; es ist nicht einmal vergangen." 

Ich glaube auch anderswo ahnliche Oberlegungen gelesen zu haben, 
daher meine Bedenken. 
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Fragen v. 15.3.2000 an Alois Vogel 

1. Konntest Du mir Deine literarischen Anfange genauer schildern? Ich 
weiB, dass Deine ersten Gedichte in den neuen wegen und Deine Er
zahlungen in Stimmen der Gegenwart veroffentlicht wurden. So viel 
steht in Von Durchbruch zu Durchbruch. Dort schreibst Du auch, dass 
Du im Cafe Raimund einige Kollegen kennen gelernt hast. Es wtirde 
mich unter anderem interessieren, ob der Chefredakteur der neuen 
wege damals Andreas Okopenko oder bereits Hermann Hakel war. In 
Rudiger Wischenbarts Buch Der literarische Wiederaufbau in 
Osterreich 1945-49. Am Beispiel von sieben literarischen und 
kulturpolitischen Zeitschriften. Konigstein: Hain 1983. (Reihe: 
Literatur in der Geschichte, Geschichte in der Literatur, Bd. 9) habe ich 
gelesen, dass viele junge Autoren (Reinhard Federmann, Ilse 
Aichinger, Ingeborg Bachmann, H. H. Hahnl, Christine Busta, Gerhard 
Fritsch (Redakteur im Lynkeus), Friederike Mayrocker und andere), die 
ihre Arbeiten in Hakels Lynkeus publiziert hatten, ins Cafe Raimund 
gingen, wo Hans Weigel seinen Stammtisch hatte. Um Weigel sollten 
sich junge Autoren geschart haben, weil er, nach Wischenbart, 
attraktiver als Hakel war. Er hatte viele Beziehungen und so weiter. 
Dann wurde Hakel Chefredakteur der neuen wege und Andreas 
Okopenko verlieB diese Zeitschrift. In welchem Moment hast Du dich 
den ,, Weigels-Leuten" angeschlossen? 

2. Norbert Leser bezeichnet Dich in seinem Artikel (Austromarxismus 
und Literatur, In: Aufbruch und Untergang. Osterreichische Kultur 
zwischen 1918 und 1938, hrsg. v. Franz Kadrnoska, Wien, Mtinchen, 
Ztirich: Europaverlag 1981, S. 66) als einen Arbeiter-Schriftsteller. Er 
bezeichnet Schlagschatten zusammen mit Anna Seghers Der Weg 
durch den Februar, Friedrich Wolfs Drama Floridsdorf, Mannes 
Sperbers Romantrilogie Wie eine Trane im Ozean als literarischen 

. Niederschlag des Februars 1934. Wie ist Deine Stellungnahme dazu? 

3. Ernst Glaser (Der Februar 1934 in der Dichtung. Stationen des 
Weges zur ,,kritischen Versohnung. In: Februar 1934. Ursachen, Fak
ten, Folgen. Beitrage zum wissenschaftlichen Symposion des Dr.-Karl
Renner-Instituts, hrsg. v. Erich Frosch!, Helge Zoitl. Wien: Verlag der 
Wiener Volksbuchhandlung 1984, S. 257) platziert Schlagschatten 
zwischen Werke, die sich der ,,kritischen Versohnung" nahern. Er gibt 
zu, dass man nicht weiB, wie die Situation nach 1945 in Deinem Buch 
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van diesem Aspekt aus gesehen wird. Davon wird erst der letzte .Band 
der Trilogie handeln. Wtirdest Du selber Schlagschatten als ein Werk 
bezeichnen, dass sich der ,,kritischen Versohnung" nahert? 

3a. Warum ist der dritte Teil der geplanten Trilogie nicht erschienen? 
Ist er tiberhaupt entstanden? 

4. Viele Schriftsteller der jungen Generation nach dem Zweiten Welt
krieg (nach 1920 Geborene) wurden erst auf dem Umweg <lurch 
deutsche Verlage in bsterreich bekannt. Du hast zwei Lyrikbande: 
Sprechen und Htiren (1971) und Im Auge das Wissen (1976) in einem 
deutschen Verlag herausgegeben. Du hast auch versucht, 
Schlagschatten bei ,,Rowohlt" unterzubringen. War es mit anderen 
Btichern auch so? Oder wolltest Du Deine Werke ausschlieBlich in 
osterreichischen Verlagen herausbringen? Inwieweit hattest Du darauf 
Einfluss? 

4.a. Konntest Du mir die 10-jahrige ,,Odyssee" des Manuskripts van 
Schlagschatten beschreiben? lch weiB van ihr nur aus einer kurzen 
Zeitungsnotiz (Frischfleisch und Lowenmaul Nr. 2/Sommer 1980). 

5. Wendelin Schmidt-Dengler hat einmal gesagt, dass viele 
Schriftsteller tiber ihre Kriegsvergangenheit nicht sprechen wollen oder 
sie nur mit ein paar Satzen abtun. In dem Interview mit mir hast Du 
gesagt, dass Du im Bodenpersonal gewesen warst. In Von Durchbruch 
zu Durchbruch schreibst Du wenig Uber den Krieg, eigentlich nur im 
Zusammenhang mit Deinen literarischen Anfangen. Wenn Du willst, 
konntest Du dartiber mehr beschreiben. Wenn es Dir zu personlich ist, 
dann verzichten wir darauf. lch stelle mir die Frage, inwieweit Du 
<lurch Kriegserlebnisse zum Schreiben inspiriert warden bist. Wo warst 
Du in Kriegsgefangenschaft? 
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zu Deinen Fragen: 

1.) Meine literarischen Ar,i'ange? Da mliBte man sich ilberlegen, was 
kann man als literarische Niederschriften bezeichnen? Sicher gab 
es schon in den Krie5sjahren eine ganze Anzahl von Briefen an meine 
spatere Frau, die meihe Lust am Schreiben bezeugen, Schilderungen 
von der ukrainischen, bzw. russischen Landschaft und zu.m Teil auch 
den dort lebenden Menschen 1941/42 kam ich als Soldat nach Polen 4, 
und spater in die UdSS! bis nach Joronesch und Valujiki, dabei lern· 
ich einen alteren Soldaten in unserer StaffeL kermen, der fiir 
einige de:utsche Zeitungen geschrieb£_n hatte und mit dem ich oft 
nachtelang iiber Gott und die ielt allpattierte und der mich zu erste 
Gedichte anregte. Uber die Kriegszeit bei 5,) nahere Ausfiihrungen. 

Zuriickgekommen nach Wien schrieb ich nur Gedichte und kurze 
Prosa. Wie Du sehr richtig schreibst: Erste Veroffentlichungen in 
der Zeitschrift NEUE \VEGE, Oktober 1953, eine kurze Prosa BEGEGNUNG 
DER PFE:'JlE! Vier damals Chefredakteur war, weiB ich r..icht. Ich 
sprach, soviel ich mich erinnern kann, mit Friedrich Polakovics. 
Da ich noch einen Brotberuf hatte, kam ich kau.m dazu, mich um So
genannte Literarische Zirkel.zu kiimmern, EiUCh war ich nicht be
S·Jnders kontaktfreudig. Die NEUEN WEGE brachten nun fast jedes . 
Ja.hr von mir kurze Erzahlungen und Lyrik, ab 1956 auch immer wieder 
die Zeitschrift iVORT IN DER ZEIT! \Venn ich mich recht erinnere, 
sprach ich damals dort mit Dr. Hans Winter von der Redaktion. Ob 
Fritsch Redakteur beim LINKEUS war, ;:eiB ich nicht, habe ich auch 
nie gehort. Ich lernte ihn erst im CAFEE REIMUND kennen. Dort 
hatte Hans WEIGEL seinen Stammtisch zu dem ich durch die Veroffent
lichung der Prose "Der seltene Gast" in der Anthologie STil.ll1!EN DER 
GEGENWART 1956 kam, ich lernil!e dart erst neben Fritsch etliche 
junge Kollegen kenllj'/en, die sich stiindig :nit ;veigel in dem Lokal 
trafen, Vor allem Jeannie Ebner, Herbert Eisenreich, Milo Dor, 
Wolfgang Kudrnofsky, H.H,Hahnl u,a, Trotzdem war mein ::ontakt mit 
den XMJdi.K Kollegen damals noch sehr diirftig. Ich wechselte etliche 
Mal meinen Beruf und beeuchte nebenbei die Akademie der bildenden 
Kilnste und verschiedene Vorlesungen auf der Uni. In jenen Jahren 
erschienen weitere Veroffentlichungen von mir in Zeitschriften, 
auch schrieb ich an meinem ersten Roman DAS ANDERE GESICHT, das 
1959 im Amandus Verlag, Wien erschien. Mit Hakel hatte ich keinen 
Kontakt, mit Okopenko, Mayrocker und Ernst Jandl erst viel spater. 
2.) warun mich Univ,Prof. Leser "Arbeiter Schriftsteller" nennt 
weifl ich nicht. Wahrscheinlich, weil ich in den A.ntologien ange
geben babe, daB ich gelernter Feinmechaniker bin und "Schlagschatte 
grollteils im Arbeiter-Milieu spielt, Die Namen die er in dem zu
sammenhang nennt ehren mich ja, mir gefiel es. 
3,) Ernst Glasers Buch kenne ich nicht. Ich habe meine beiden zeit
geschichtlich<on Romane sic her nicht mi t der Eerspekti ve "kri tische 
Versohnung"geschrieben! Ich wiide auch "Schlagschatten" UJ1J11 nicht 
als dieser Richtung zuordnen. Dach bitte, es steht jedem frei, zu 
lesen, was er lesen will. Da sehe ich noch eher in "Totale Verdun
kelung" eine Annaherung an diese Bezeichnung. (Der SchluB ! ) 
3.~) Der 3. Teil wurde nie fertig geschrieben, Ich habe etwa 200 
Seiten geschrieben, Dann warx ich aber nicht damit zufrieden, hatte 
wahrscheinlich auch nocheinmal 200 Seiten dazu schreiben miissen 
und habe all~es weggeworfen. 
4,) Das Manuskript von "Schlagschattenl war bei mehreren Verlagen, 
auch in Deutschland (Rowohlt, Fischer,pfeper, Reklam), nachdem 
immer abgelehnt, habe ich mit keinem anderen Manuskript mehr solche 
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Versuchex gestartet. Die oftmaligen Riicksendungen habe ich immer 
mehr und mehr als entwlirdigend empfunden. Ich schrieb lieber etwas 
Neues sta~t immer neue Bettelbriefe an Verlage zu schicken, noch 
dazu da\'Dt~ durch die Veroffentlichungen in den Zeitschriften und 
Anthologien ~~,~~ bestatigt wurde, daB meine Presa 
gut ist, 
5') Uber den Krieg und besonders iiber meinen Kriegseinsatz habe ich 
nicht viel geschr:ieben (wobei in "Totals Verdunkelung" doch etli
ches aus dieser ~eit vorkommtl) weil meiner Generation sowieso 
immer vor_geworfen wurde, daE sie immer wieder van "ihrem" Krieg 
erzahl t. nicht, · · 
Ich habe aber keinen Grund)infer meine personlichen Erfahnungen in 
den ·;riegsjahren zu berichten. Nach der mili tarischen Grundausbil
dung wurde ich auf Grund meines erlernten Berufes zur weiteren 
Schulung einer Luftwaffeneinr.eit zugeteil t bei der ic h fur die 
Funktion der Bordgerate eingeschult wurde, Einige Aufenthalte auf 
Flugplatzen in der Heimat, zusammen mit schon erfahrenen Flugzeug
mechanikernschulten mich weiter ein. Dann kam ich nach Krakau und 
ab Friihjahr 1942 in die UdSSR, wo unsere Einheit Jagdflugzeuge 
und spater Bombenflugzeuge betreuten, Den "Feind" haben wir nur als 
Gefangene gesehen, wenn welche auf der Bahn abtransportiert wurden. 
Im Winter waren wir manchmal bei russischen Bauern einquartiert 
und batten die besten Konta::te mit ihnen. Im Sommer lfampierten 
wir in Zelten. Nach Stalingrad batten wir am Riickmarsch alle Ge
rate verloren, wurden in die Heimat zum aufriisten ,geschickt und 
nachher nach Italien neuerlicb auf Feldflugplatze kommandiert, 
1944 er.folgte aucb bier der standige Rlickzug und knapp vor Kriegs
scbluB wurde unsere \'/erkzeugstaffel in der Nii.he 4.B-ae;p-Naee von 
Schwerin, in Deutschland, van iKx ilmerikanischen Panzerspitzen 
gefangen genommen. Nach einer Flucht aus dem Lager gelang es mir 1 
mich bis in die Nahe von Hannover durchzuschlagen, Dort kam icb 
wieder in Gefangenschaft. Das Lager wurde schlieBlich den Englan
dern libergeben und dieselintlieBea die usterreicher noch im 
Spatsommer 1945 in ihre Heimat. 
Kriegserlebnisse haben mich auch zum Schreiben veranlaBt. Der.ke an 
die vielen Riickblenden in "To tale Verdunkelung", wo ja iiberhaupt 
die Handlung im den Kriegsjahren abliiuft. In einigen E%aahlungen 
findet man auch Niederschliige aus der Kriegszeit. So in ES 'NAB 
HEI33 AM 25 JULI und KEHi DENKMAL DEN VIA.HREN HELDEN. Die erstere 
Geschichte erscheint im 3, Band der 1/erkausgabe heuer im Herbst, 
an der zweiten mochte ich noch etliches andern. Also vielleicht 
spater. Dafiir interessiert aicb die Nar.hfolgerin vun HR Dr. Winkler 

Ich hoffe, daB damit alle Deine Frageo des letzten Briefes 
beantwoiret sind! 
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Liebe Ewa! PulkaLt, am 3, V. 2. 000 

Der B'"ief vori Dr. Trenkler, dessen Ablichtung Du schicktest, 
hat .;ich se':!r interessiert. Seine Vermutungen, warum Dr. Sassmann 
den Roman strikte ablehnte, finde ich nicht stichhaltii. Ich kann 
mich auch erinnern, dall Trenkler dam!ils mir gegeniiber eine and.re 
Verr.rntung ausserte. Eine grundsatzliche Einstellung d~sGen.Direk
tors (der Sassmann damals war) zu den beiden Parteien in der 
1. Republik scheint mir auf alle Falle gegeben. Insofer stimrut 
Dr. Trenkler Schilderung seiner, Sassmans, politischer zugehorig
keit. Er war von der Sichtweise des politischen Katholizismus 
gepragt. Er konnte nicht iiber die Grenzen seiner Parteimauern 
hinaussehen. Die Menschen der 20er und 30er-Jahre waren da ganz 
anders als die Menschen der heutigen Generationen. Einer der aus 
seinem;1Kastl'', in das er hineingeboren und hineinerzogen wurde, 
heraus konnte, war eine Seltenheit. a ist nun schon lange nicht 
unter den Lebenden. Man kann ihn nicht befragen, was er sich 
dabei gedacht hat, 

werli die ablehnende Hal tung des anderen Verlages in 6ster
reich, das "roten", aussprach, kann ich nicht sagen, den Namen 
habe ich bald vergessen. Ein jiidisches dprichwort sagt; "Nicht 
genannt soll erwerden." Ich -.veiB nur, daB mich nach Erscheinung 
des Buches der Direktor oder einer der Direktoren des "roten" 
Verlages, der auch noch eine andere Funktion bei der Gewerkschaft 
inne hatte, zu einer Lesung in einem GewP.rlrnchfsheim einlud, auch 
eine lange und gute Besprechung iiber das Buch schrieb. Ich wunderte 
mich dari.iber und sagte es ihm bei einer Gelegenheit, wobei er 
sich wieder wunderte und iiberrase;ht war, Er behauptete, er habe 
das Manuskript nie zu Gesicht bekommtn, es miisse schon von einem 
Ausseri"1.2ktor des Verlages abgelehnt und zuriickgeschL.kt warden 
sein. Alle diese Erfa':lrungen waren natiirlicii fiir mich nicht sehr 
er ·re~:lich und forderten absolut nicbt meine ohnehi.n nicht groi3e 
Kontaktfreudigkeit mit Verlagen. Aber das ist jetzt auch schon 
lange her. Dr. ·rrer.kler sc.hreibt, dafl er mich 1S67 in ao11 ke1men 
lernte. I::h kann m.ich nicht erinnern in welchem Jahr ich im Kul
turinstitut war. Ich war zweimal, jeweils einen t-.1onat dart. ·.is 
waren schone Zeiten. Viel ·:eniger vom Kommerz bestimm.<t als heuiJe, 
und das baonders im 3u:len, in den mediterraaen Lii.ndern. Mit Dr. 
Trenicler war ich einmal am Meer, in Ostia baden unJ die i,.usgrabun,;tll 
ansehen, Ob 1·1ir schor. literarische Verlagsplane sch.:iiedeten od<,r 
das erst spii.ter brieflich taten, weiB ich nic:1t. Ich weill nur, 
dafl seine Lektorin, Frau Vujica von meinen Arbeiten sP.llr e.ngetan 
war. 
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Fragen v. 20.6.2000 an Alois Vogel 

1. Du hast in Bezug auf Dr. Trenklers Aussage, <lass der wahre Grund 
flir die Ablehnung des Manuskripts von Schlagschatten im Inhaltlichen 
Jag, gesagt, <lass er Dir gegenUber eine andere Vermutung au8erte. We
lche war das? 
2. Konntest Du mir noch einmal diese Geschichte mit dem Drehbuch 
zu Schlagschatten, das entstanden ist, aber nicht verwendet wurde, 
schildern? 
3. Diese Frage betrifft die Art, wie Du mit historischen Tatsachen 
umgehst. lch habe bemerkt, <lass viele von ihnen an tatsachliche 
menschliche Schicksale oder historische Fakten erinnem, manche aber 
nicht so ganz stimmen. 
A. So zum Beispiel erinnert das Schicksal Hans BrUnners von Schlag
schatten an den Fall Bernaschek, den Gerhard Jagschitz in seinem 
Buch Uber den Juli putsch beschreibt. Hans Brunner fJUchtete in Schlag
schatten nach dem Februar 1934 in die Tschechoslowakei, von wo er 
wieder flUchten musste, weil er dort einen Mord beging. Er wurde von 
den Gendarmen festgenommen, die ihn flir einen Schmuggler hielten 
und kam ins Gefangnis. Illegale Nazis, die ihn auch flir einen Nazi 
hielten, halfen ihm bei der Flucht. War dieser Vorfall, das hei8t die 
Befreiung eines Sozialdemokraten <lurch illegale Nazis, die geglaubt 
haben, <lass sie ihrem Genossen helfen, ein Vorbild flir diese Gestalt? 
B. Einen Propagandafilm mit Christine Soderbaum hates auch gege
ben. In Totale Verdunkelung hat, soweit ich mich erinnern kann, diese 
junge Rot-Kreuz-Schwester Poldi einen Film mit dieser Schauspielerin, 
die ,, wegen eines bosen Juden ins Wasser gehen mu8te" im Kino 
gesehen. Der Film ,,entlockte ihr einen hei8en Tranenstrom" (Totale 
Verdunkelung, S. 120). Diese Beschreibung erinnert an den antisemi
tischen, 1940 im Auftrag des Reichspropagandaministers gedrehten 
Film Jude SUjJ, wo Christine Soderbaum von ihrem Mann als Leiche 
aus dem Neckar getragen wird. Sie wollte ihren Mann vor dem Tod 
retten und ging zu SUB, der sie misshandeln haben musste. (s. Drew
niak, Boguslaw: Der deutsche Film 1938-1945. Ein Gesamtiiberblick. 
DUsseldorf: Droste 1987, S. 315). Es muss aber nicht unbedingt dieser 
Film sein, denn Christine Soderbaum wurde so oft von der Filmhand
lung ins Wasser getrieben, <lass sie vom Publikum ,,die Reichswasser
leiche" genannt wurde. Hast Du einen konkreten Film mit ihr gemeint? 
C. Jetzt ein Beispiel, das meiner Meinung nach an eine gewisse Person 
erinnert, jedoch nicht ganz mit der historischen Wirklichkeit Uber-
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einstimmt. Richard Wohlleben kommt kurz vor dem Angriff auf das 
Haus der RAV AG in diese Gegend und sieht dort etwa zehn Manner in 
der Uniform des Bundesheeres. Er erkennt in einem von ihnen seinen 
Bruder Erich. Richard will den Mannem den Eintritt verwehren, wes
halb auf ihn geschossen wird. Er kommt schwer verwundet ins Spital, 
sein Bruder Erich i.iberlebt und verschwindet fi.ir eine Weile. In 
Jagschitz' Buch habe ich gefunden, dass es beim Oberfall auf die Ra
diozentrale einen Erich gab, und zwar Erich Schredt, der zusammen 
mit Wilhelm Waneck (beide Mitglieder der SS-Standarte 89) fi.ir die 
militarische Leitung verantwortlich war. Er kam aber urns Leben. 
(Obrigens sind in Schlagschatten die Putschisten vor der RAV AG in 
Bundesheeruniformen, wahrend - wie Jagschitz schreibt - nur die 
Putschisten im Bundeskanzleramt in Bundesheeruniformen gekleidet 
waren und die in der RA VAG in Zivilkleidung waren, S. 113). Hast Du 
bei der Konstruktion der Figur des Erich Wohllebens an Erich Schredt 
gedacht oder ist das ein Zufall? 
D. lch konnte nirgendwo finden, ob es wirklich einen Mann namens 
Schneeberger in der SA gegeben hat, der ein naher Mitarbeiter von 
Rohm gewesen sein soil, fi.ir den die illegalen Nazis Hans Bri.inner 
halten und ihm deshalb bei der Flucht helfen. War das eine wirkliche 
Gestalt, die Du in die Handlung eingebunden hast oder hast Du nur den 
Namen fi.ir eine ahnliche Figur gewahlt oder ist es reiner Zufall? Mir 
scheint, <lass es kein Zufall sein kann, denn es wiirde zu viele Zufalle in 
Deinen Bi.ichern geben. Man konnte mehrere solche Beispiele anfi.ih- 1: 

ren, so zum Beispiel auch eine Anspielung auf die Hirtenberger 
Waffenaffare in Salzburg, es wird aber nicht genau gesagt, ob es sich 
hier wirklich um diese Affare handelt. 
Eine allgemeine Frage: Inwieweit schbpfst Du bei der Konstruierung 
der Gestalten und der Handlung aus der sogenannten "historischen 
Wirklichkeit"? Sind die wirklichen Schicksale eine Inspiration fiir 
Dich, inwieweit verarbeitest Du sie fi.ir Deine Romane? 
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1. zu Dr. Trenklers Aus,age: 

Mir gegeniiber erwiihnte er, dall Dr. ;3assmann "Schlagschatt,m" xblc1 
ablehnte, weil er (Sassma~) selbst erlebt hat, wie Sozialisten 
die J!'ronleichnamsprozession brutal attakierten. Ich also im Roman 
die "rote" Seite zu beschont beschreibe! 

2, Das Drehbuch von "Schlagschatten" reichte ich dem Fernsehen 
in dem Jahr 1979 ein, . .i.ls das zweite citudio ( Dr. Schwarz) aufge
lassen wurde und Dr. s,skowitz alle Einreichu:,gen von dort libernahm, 
Dr. Schwarz und Dr. E:,"il,Marboe (der Intendant) hatten mir schon 
eine Produktion zugesagt. Dr, Szyskowitz sagte aber, das gehe ihm 
nichts an und er babe sowieso schon etwas anderes, mit ahnlichem 
'fhema in Arbei t. Ich habe noch einen Versuch liber Marboe das ~lanus. 
zu placieren unternommen, vergeblich. Ich habe dann auch nicht mehr 
bei anderen Sendern unterzukornmen versucht, Schade um die Zei t, 
sagte ich ,air, 

3. Die historischen Tatsachen sind in den Romanen im Grollen ein
gehalten. Die personlichen Schicksale sind jedoch frei erfunden, 
wenn sie sich mit vielen Personlichkeiten decken oder zum Teil 
decken, so~ das rein zufallig. 

A. H. Bri.inner, die Figur aus dem Roman "Schlagschatten" fli.ichtet 
1934 ( ! ) in die CSR, daB sein weiteres :3cl:icksal gewisse Parallelen 
mit jenen von Richa.-d Bernaschek aufweist, ist mir f!icht bekarmt 
gewesen. Ich habe auch G, Jagschitz Buch iiber den Juliputsch nicht 
gelesen. Es war,als ich den Roman schrieb,noch nichll vorliegend. 

B. Dall im Roman "Totale Verdunkelung" die jumge Rote-Kreuz-Schwester 
an den Film "Jud 3iill" tlachte, wenn dieser auch nicht gemmnt wird, 
steht im nintergrund. 

c. Bei der Fie;ur des Erich Johlleben habe ich durchaus nicht an 
Erich Schredt gedacht, Vielmehr an den Bruder Richards, der, ebenso 
wie F.ichard anders hiell und tatsiichlich im Salzburgischen bei 
einer NS-Organisation gewesen ist. 

D. ~lso lauter erfundene Kamen. Aber aucb die Personen, die mir 
!Ladell standen, handelten nicht so wie in dem Roman sondern wa.ren 
mir nur tiodell. Und wenn sich die Har:dlungen der Romanfiguren ,,,it 
gewissen historischen ?iguren/ Person,~n (z. T.) decken, so i s t es 
Zufall! ;)ie Hirtenberger ,faffen-affiire war nati.lrlich nicht die 
einzige ihrer ..irt. Die geschilderte soll eben die allgemeine Jitu
ation aufzeir;en. Dail eine bestiu,mte mir den ,\.nstoll zu dieser und 
jener .:;ch'.lderunz gegebr, hat, ist wohl anzunehfimen. Ich las, als 
ich an dem Homan schrieb, sehr viele Zeitungen der versc,1iedensten 
Richtur.gen der jahre 1034 um mir eineu entsprechenden Hintergrund 
zu erarbeiten, vor dem, b11ziehungsweise in desseh Rahmen die per-
sonlichen Schicks;ile :-lb:iaufen. Der ;,;ensch und seine persi .. nliche 
Zntschebur.g oder l/ic:1tentschP.idung, seine -~ingebuudenheit und 
seL-, c :~fenb·,1res .;.usscheren aus seinen iiberko, .. :~.enen Voraussetzungern 
war mir wichtig aufzuzeigen. 
J.ia:rrit sc:ieinrll m.l.r auch ;lie le"t,,te Frage nach der ,;onstruierung 
der ';estal ten und der Hanl ung aus der soe,en@_rmten "histot'ischen 
,iirklichkeit" beantwortet. 

A, V. 
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--- ----- ---------------------------

Fragen v. 20.7.2000 an Alois Vogel 

1. Warum hast Du relativ spat angefangen, Dich mit der so genannten 
,,Vergangenheitsaufarbeitung" in Deinen Romanen zu beschaftigen? 
War das mit Deiner Entwicklung als Schriftsteller verbunden oder lag 
es eher an auBeren Umstanden? 
2. Du hast in dem Interview mit mir gesagt, dass Du Deine Zeitgenos
sen am Anfang (Du hast Boll und Grass genannt) absichtlich nicht 
gelesen hast, weil Du geflirchtet hast, van ihnen beeinflusst zu werden. 
Galt dasselbe fiir Deine dsterreichischen Zeitgenossen wie Ilse 
Aichinger, Erich Fried oder Hans Lebert? Haben sie Dich auf irgend
eine Weise beeinflusst oder inspiriert? 
3. Wie stehst Du selbst zu der komplizierten Geschichte der Veroffent
lichung van Schlagschatten und Totale Verdunkelung? Wie beurteilst 
Dudas aus heutiger Sicht? Warum wares so schwierig, diese Romane 
zu veroffentlichen? Lag es an der Zeit, die flir solche Romane noch 
nicht reif war, lag es an den Btichern, die - laut Deiner Aussage 
(Frischfleisch und Lowenl1Ulul 22, Sommer 1979, S. 21) - kommerziell 
gesehen zu schwierig zu verkaufen waren? Oder gab es andere 
Gri.inde? 
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Antwort auf :, ie Fragen vom 20. 7. 2000 

1) Es lag eher an al1sseren limsti:inden. FaBt alle jungen .\.utoren 
kamen erst ziemlich spat dazu, ihre Zindrucke uber die Jahre 
zwischen 1933 - 1945 zu verarbeiten. H. ~Leberts 11 ;¥olfshaut" er
schien erst 1955, H.Zands "Letzte Ausfahrt" 1953, G.Frits:hs 
"Fasching" 1967, nachdem schon 1956 "Moos auf den Steinen" erschie
nen war, das aber doch keine "Vergangenheitsaufarbeitung" ist,Erst 
der Brief des Univ.Prof, Dr, Alker aus der Schweiz gab mir den 
AnstoB, mich mit dieser Zeitspanne besonders auseinander zu setzen. 
Dazu Mall), daB ich nach dem Krieg noch stark mit der bildenden Kunst 
beschaftigt war, mich weiterbilden muBte und eime111 Brotberuf nach
gehen :euBte. 

2) Meine osterr. Kollegen, besor;ders die genannten, haben mich 
nicht inspiriert~ Ich habe sie ziemlich spat kennen gelernt, Fried 
erst nach 1970, Was damit zusammenhangt, daB F, sich lange Zeit 
als deutscher Autor bezeichnete! 

3) Es lag in Osterreich sicher an dem Thema, das etwa bis zur Wald
heimaffare tMi beidem groBem Parteien Tabu war. Auch altere Kol
l~gen batten Arbeiten die diese Zeit behandelten und konnten sie 
in keinem osterr. Verlag unterbringen. 
3a)Den deutschen Verlagen waren die beiden Romane zu osterreichisch, 
ja provinziell (s,Ablehnung v. Rowohlt), 
3b) Sicher waren auch die Verschachtelungen der Zeiten und Orte, 
besonders bei "Totale Verdunkelung" besonders im Hinblick auf eine 
groBere und einfachere Leserschaft ein Hemmnis, 
3c) Grundsatzlich war ich nach jeder Ablehnung durch einen Verlag 
zu sehr deprimiert Ulll mich weiter filr eine Veroffentlichung ein
zusetzen. Ich arbeitete lieber an meinen Biichern weiter. 
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Fragen v. 25.7.2000 an Alois Vogel 

1. In Frischfleisch und Lowenmaul (Nr. 22 / Sommer 1979) habe ich 
die Feststellung gefunden, <lass Schlagschatten aus politischen Grun
den vom Styria-Verlag abgelehnt wurde: ,,Die Lektoren vom Styria 
nahmen das Manuskript an, sogar der Erscheinungstermin ftir 1976 
wurde schon fixiert, aber dann hatte sich der Herr Generaldirektor der 
Firma eingeschaltet. Er weigerte sich, den Verlagsvertrag zu unter
schreiben. Eine Sache, die er bis dahin noch nie gemacht hatte, und er 
sagte ganz eindeutig, weshalb der Roman in seinem Verlag nicht er
scheinen durfe: aus politischen Grunden!" Stimmt das? 
2. An derselben Stelle befindet sich auch eine Information dartiber, 
<lass der Verlag Kremayr und Scheriau, der Schlagschatten verlegte 
und es als ,,tiberraschend gut" bezeichnete, Totale Verdunkelung unan
geschaut ablehnte, als sich bei der Abrechnung herausstellte, <lass das 
erste Buch nur 3000 Mai verkauft worden war. Die Verkaufserfolge 
blieben durftig, trotz der Tatsache, <lass Schlagschatten 1978 in 
Fortsetzung im osterreichischen Rundfunk gelesen und ins Programm 

1 

der Donauland-Lesegemeinschaft aufgenommen wurde. 1st das richtig? 
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Pulkau, am 2, VIII, 2000 

Liebe Etva J 

Dech weiter zu Deinen Fragen im Brief: Die Stelle in der 

Zei tschrift 11Frischfleich & Lowenmaul" ist richtig, Dr, Sassmann 

lehnte"Schlagschatten" aus politischen Grunden ab. Natiirlich sagte 

es es mir nicht so,LieJl r,s nir auch ~ durch Dr, Trenkler nicht 

so sagen! Doch Dr, Trender lieB es in einem Gesprach, als er mir 

die Nachricht von der Absage brachte, ganz eindeutig durchblicken! 

"Schlagscl1atten" war eben Dr, Sassmann zu sehr aus dem Blickwinkel 

sozialistischer Einstellung geschrieben, und kam daher fiir den Ver

lag Styria nicht in Frage, 1/iie ja auch die Ablehnung des Europa

Verlages mit der Begu.ndung, daB der Schutzbund zu wenig heroisch 

beschrieben wurde, abgelehnt wurde. 

!ieiftrsfragst Du ob es stimmt, duB Kremayr "Totale Verdun

kelung~ wegen der geringen Hohe von 3.ooo E verkauften Exemplare 

von 11 Schlagschatten11 die Fo:rtsetzung abgeleh..r1t hat, So erklarte 

es mir der Lektor. 
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Fragen v. 18.8.2000 an Alois Vogel 

I. In Frischfleisch und UJwenmaul (Nr. 22/Sommer 1979) habe ich 
gelesen, <lass Schlagschatten in Fortsetzung im osterreichischen Rund-. 
funk gelesen und ins Programm der Donau-Lesegesellschaft aufgenom
men wurde. Stimmt das? 
2. In Schlagschatten steht am Anfang (S. 7), <lass die Handlung sich an 
einem Junitag abspielt. Wahrend es noch begreiflich ist, <lass die erste 
Szene im Juni stattgefunden haben konnte, weiB ich nicht, wie ich es 
verstehen soll, wenn es bei der Schilderung des Juliputsches steht, <lass 
Richard in den Junihimmel blickt. (S. 123) 1st das eine Art van Ver
fremdungseffekt, eine Metapher oder einfach ein Versehen? 
3. In Deinem Brief vom 3.7.2000 vemeinst Du meine Frage, ob Du bei 
der Figur des Erich Wohllebens an Erich Schredt gedacht hast, der am 
Oberfall auf die Sendestation der RAV AG teilgenommen hat. Du 
schreibst, <lass Du vielmehr an den Bruder Richards gedacht hast, der 
ebenso wie Richard anders hieB und im Salzburgischen bei einer NS
Organisation gewesen ist. Wer war das? 

4. Im letzten Brief au8erst Du dich Uber Deine alteren Kollegen, die die 
Zwischenkriegszeit und besonders die dreiBiger Jahre behandelten und 
die diese Bticher in keinem osterreichischen Verlag unterbringen konn
ten. Konntest Du mir solche Beispiele nennen? 
A. Du hast Deine Romane Schlagschatten und Totale Verdunkelung als 
historische Romane bezeichnet (s. Antworten auf die Fragen zum Refe
rat im Dissertantenkolloquium am 9.6.1998) War das von Anfang an 
Deine feste Absicht, historische Romane zu schreiben? 
B. Du greifst in Deinen Romanen in die Zeit 1934, 1938 und 1945, 
weil Du meinst, <lass Du zur Zeugenschaft verpflichtet bist. War das 
der einzige Grund, warum du Dich mit dieser Zeit beschaftigt hast? 
Warum hast Du ausgerechnet diese Zeit gewahlt? Das Aufzeigen van 
personlichen Entscheidungen des Menschen, seine Eingebundenheit 
und sein Ausscheren aus seinen tiberkommenen Voraussetzungen, das 
Du ftir wichtig haltst, kann man ebenso gut in anderen Epochen dar

.stellen. Hat Dir die Erftillung dieser Aufgabe die Tatsache, <lass Du 
dich an diese Zeit selbst erinnern kannst, erleichtert? 
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zu den Fragen vom 18, VIII. 2.ooo 

1) "Schlagschatten" wura.e in die Buchgemeinschaft "Donauland 11 

iibernommen, 
Von "Schlagschatten" wurden Ausziige im ORF am 15,II, und 
13, III, 1978 und der gauze Roman in 17 Fortsetzungen von 
16, X, bis 10. XI, 1978 gesendet. 

2) Der fragliche Monat, S,7 und s. 123 soll heiBen JULI, Ein 
sehr bedauerlicher Fehl er der immer iiberseben wurde, 

3) Der Bruder Richards war ein Forster im Salzburgischen. 
Sr war auch NS-Anhanger, aber keine bekannte Personlichkeit. 
Auch hatte er nie etwas ·-it der Waffenschieberei zu tun. In 
der beschriebenen Gegend fanden jedoch solche statt, 

3)(soll es nicht 4 sein?) Alters Kollegeyi1ie das Thema behan
delten: Siegfriea Freiberg, Robert Braun, ich kann mich noch 
an eine Frau erirmern, weiB aber nichtmer ihren Namsn. 

5 A) Es war von .Anfang meine Absicht einen historischen Roman 
zu s,.hreiben • ./i.lso zeugenschaft zu geben. 

5 B) Den AnstoB diese Zeit zu ~ahlen gab ein Brief des Schweizer 
Literaturwissenschaftler ERST ALKER ! !eh glaube, ich babe 
davon schon geschrieben und erzahlt, 
Das Aufzeigen: der personlichen Entscheidung in extremen 
Situationen, wie sie sich in jenen Jahren ergaben, zeigen, 
daB man kann, wenn man will, auch wenn es schwer fallt und 
gegen den allgemeinen Trend ist. 
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Frage v. 8. Februar 2001 an Alois Vogel: 

Von wem - auBer Ernst Alker - wurde Dein Schaffen und Das Podium 
gefordert? Wie waren die Produktionsbedingungen ftir junge Autoren 
in den 60er und 70er Jahren? In Deinem Artikel in Oberosterreichi
schen Nachrichten v. 19.5.1965 Wart in der Zeit und seine Wiener Na
belschau schreibst Du, dass die Redaktion von Wart in der Zeit 
Zuschriften bekommen hat gegen die Veroffentlichungen junger Auto
ren wie Ri.ihm, Mayrocker, Jandl (welcher Jandl Ernst oder Hermann?) 
und Okopenko. War das damals eher eine einmalige Erscheinung oder 
war das eher eine Tendenz? 
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Liebz Ewa! IJulhu., 16. II, 2001 

Du fragst einmal um die l'orderung rr.eines 3chaffens. Sie ¥1urde 
von Haas Jeigel, Rudof Felmayer, spii.ter auch von Gerh:i.rd Fritsch 
und Oskar Jan Tauschinski ~ef1irdert. Im selben Satz fragst Du 
auch um das "Podium". ~' dieses b~durft§fiur eine fin:J.nzielle 
Forderung und diese erhielt si~ durch das Land Niederosterreich, 
kR wo · ica die notig,m Stell en bei denen mar. •rorsprechen muBte 
gut kannte. 
\/eiters, Die Zuschriften an 11 '.'/ort in der Zeit 11 gegen die vor, Dir 
genanr.ten Autoren ( es nandel te sich um Ernst Jandl und nicht um 
seinen B:[uder Uer:tmannl war eir1e Tendenz, die in,einera ebl!laligen 
Ausbruch einen iiohepunKt errei.chte, der schlief;lich auch zur 
Ablosung von Gerhard Jritsch als Redakteur fiihrte. 

Ich hoi'f e _;_iese An two rt en ge 1:Ugen Dir. :rage nur :peiter, wenn 
Dir etwas nicht verstandlich scheint. 
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Fragen v. 3. Mai 2001 an Alois Vogel 

1. Du wurdest oftmals mit anderen Autoren verglichen, mit Franz 
Kafka oder mit Heinrich Boll, was Du nicht so geme gehort hast. Du 
hast gesagt, dass Dir vor allem Julien Green und William Faulkner als 
Vorbilder gedient haben. In verschiedenen Zeitungsausschnitten babe 
ich neue Vermutungen tiber ,,Deine" Vorbilder gefunden. Die Entste
hung von Schlagschatten ware, der Meinung Inge Meidinger-Geise 
nach, nicht moglich gewesen ohne George Saiko und Edzard Scharpers 
Am Abend der Zeit. Totale Verdunkelung erinnert Gottfried W. Stix an 
Karl Kraus' Die letzten Tage der Menschheit. Helmut Butterweck 
meint, dass Vogel ,,neben Jura Soyfer der menschlichste literarische 
Zeuge und Beobachter des Februar 1934" sei. Und was sagst Du zu 
diesen Feststellungen? 

2. lch kann nicht feststellen, ob die in Schlagschatten van Hans 
vertretene Meinung, dass die Priester die Waffen der Nazis gesegnet 
batten (Ebd., S. 182), mit der Wirklichkeit tibereinstimmt oder nicht. 
Der Rezensent von Bucher Bord ( Kurzinformationen Uber Neuerschei
nungen far Seelsorger, Religionslehrer, Buchereileiter u.a. v. Nov. 
1977) schreibt, dass dies eine anscheinend unausrottbare Behauptung 
sei. Da im Buch keine tendenziosen Anschauungen vorkommen, konne 
manes zur Einstellung in Pfarrbibliotheken empfehlen. 

3. In Deinem Brief v. 2.8.2000 schreibst Du, dass Dr. Sassmann 
Schlagschatten ablehnte, weil Du dort die rote Seite zu beschont be
schreibst, wahrend er selber erlebt hat, wie Sozialisten eine Fronleich
namsprozession brutal attackierten. In Schlagschatten habe ich nach 
einer Stelle mit einer Fronleichnamsprozession vergeblich gesucht, ich 
habe aber in Jahr und Tag Pohanka (S. 43-59) eine sehr plastische und 
tiberzeugende Fronleichnamsprozession beschrieben gefunden. Hast 
Du diese Stellen verwechselt, oder meinte Dr. Sassmann allgemein, 
dass Du die Roten, die er eine Fronleichnamsprozession attackieren ge
sehen hat, nicht seinen Erfahrungen und Erwartungen gemaB be
schreibst? 
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.1ien, am 1/. [·.;ai 2l;U'I 

Liebe .:.wa! 

Nun zu Deinen fragen: 1) In der Fri.ihzeit meiner Veroffent

lichunr,en Ht.r-,.G .Leh c,fi:; mi.t t. Ka.fb, ve.c·t·,.ic,1en, ich ·.-1urtle aber 

durch Julien Green beeinfluHt. Sein lioman "\venn ich Du ware" hat 

besonders "Das andere Gesicht " umi gewisse irz&.hlun_gen cu.e im 

"B·iscllser·icht" ersc,:ienen sind beeinfluBt. b'aulkner ha.t ,,!ich dann 

spater zur Gen11uigkeit und Realitetsbezor:;enheit gewiei;en, l"1H 

;ieinrich };oll ha.be ich iiberlw.upi; keinlf niiheres Vcrht·.ltnis, seine 

bi.iche,: habe icil auch erE,c ~.e ,esen, <la 1,ar·en n1eine c·(o;.1vn<': be1·eli;s 

ersc,lienen. Solche:; ,:ilc auch fiir jene ,rntoren, d.Le , rau l'leiding,:ir

GeiE>e onL.ihrt. "Am Abeml dar c.eit" kenne ich nicht. K<!i9l f.raus 

natiirlich, nun da ~,eae ich acer 2.ucu keine Vor.,an.,tschc.ft, fre1-

liuh gibe es zeicl.i.che ilechmsen. Ja, und ,lury i:Joy!.';;r st,:,cl:t viel 

m:~hr im :C:a1·i:;e:.t.app:::ra·c ,.iii; soinen .L1ex~enl 

,,u 2) lch r:,'ilj,ube, 1:ir he llen ,lariibcr bei mir, in UJein,Jm 1<rbeits .. i,.c,1e: 

1n l'ulkau· darUber r;'esprochcn •. !Jie Behaupcune;, die Frie~~er hf~ten 

die ,l&fl.'en gase2.ne·t wa.r falsch, ganz 1=leicl1 unter ,elcher :,e;,ierun 

sie haben iminer die !'rar~er der \>/a.ff en gesee:net, da und dort, 

schon im ersten ,ieltkrieg, auf je•ler Seite der Kam:.,fenden. i:.s 

wurde a.her sc,1on von al'lem Volk so gesprochen und auch geclacht, 

da£ sie ,He \·.atfen g,e,,:e['.net haben. ;ai&s natiirlich clarne.ls von d.en 

Unken bosonders gerne a.ufgeg;friffen wurde uml ausgeniitzt 1rnrde, 

Und wenn in einem erzi.il!lcm<len ·derk ein "Hoter" iiber dieses 'i'hema 

sprici:.lt oder denkt, dann den',t und. s~1richt er natiirlich auch nur 

in cem Sinn: Die Pfa:ffen secnen die \fafLn! 

Zu :)) Ic:1 glaube sehr.6 Sassruann kannte meLnen ?.oman "Jahr und '.cag 

Pohanka" i.ibe::·haupt nicht. Damit also e.uch meine Fronleichnamss·cell•. 

nicht ! .i:r war das was man einen'i?.rerbissenen Schwarzen" nanrn;e 

umd hat, wie Du ric~1tie; schreibst ein ungutes irlebnis bei einer 

Prozescion an der er teilnahm e;ehabt und sah seit dieser alles aus 

die.oer Sicht. Ic:1 ·.·,uchs in l!'avoriten auf und sah ~n meiner Kindhei i 

etliche kirch.Liche Prozes ;.ionen in ·len StraHen cli8ses Bezirkes, 

dach ich kann mich nicut daran erinnern, dc:J: je1,1als ir~;endwelche 

storende Provokationen voc.kamen. Und ~·avori ten war 2,u dieser '.t,ei t 

lime Hochburg der '3oi(&aldemokraten! 

Lieb'} ~·,a! 

hatt~, ao,ri~l .i.c·~ ·,ic1.1. eri!'li.:~rn k.s.r..r;. 1 
ve.-~"'dur:.:.celung-n 1. C'::o ! 11 .:jchla:_:;si:: tv3.tt '=!n" i 
verk,:.u.ft.:-.10T·~en, ?e~ 11

'1
11 ,V.'1 p;7.b es .. ~~ 

Eo!l.1:in=: s1t.d. J~docn 1.n .eolen vJ.•?l 11-Jae 
vollko:::men abver:::•.u.:'t ,1.-,rd,m! 
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Fragen vom 25.7.2001 an Alois Vogel 

1. Konntest Du mir die Entstehungsgeschichte der Romane Schlag
schatten und Totale Verdunkelung von den ersten Entwtirfen bis zum 
fertigen Werk schildem? lch meine nattirlich nur Fakten, die ich nicht 
kenne. Ich mochte sie in meiner Arbeit sehr genau schildem. 

2. Ganz am Ende von Schlagschatten steht eine Zeile eines Liedes, das 
mir bekannt vorkommt, ich kann mich aber nicht erinnem, was ftir ein 
Lied das ist. ,, ... aber der Wagen, der rollt!" Vielleicht kdnnte ich dieses 
Wissen ftir meine · Interpretation brauchen. Es wird so oft von der Be
deutung von den ersten und letzten Zeilen eines Romans gesprochen. 
Konntest Du mich dartiber aufklaren? 
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1) Joer di'3 ':slltstehun:!sgeschichte der beiden Romane "Schl.s.G

schatten" und "Totale v,;rdunkelung'' l.list Du ja infor.miert~. Da 

ist vor alleo · der Brief des Schm'!izer Germanisten ::?rof, ilk·>r 

,~.us dem Goethe,:i.num, der den "Sotsc'.,luf- zu ,iner epischen ~st;;.l tuK 

d'lr entscheidender.. Jahre der Auslcsc'.lung t<sterreichs gP.geben hat. 

Einzelheiten der Abfolge? paran kann ich :nich jetzt wirklich 

nicht erinnern. Ich s,eifi nicht, habe ich bei der ,:·ache vor dera 

Rund.funk bP.gonnen wo Rich;ud angesc':.ossen wurda cder bei den 

Ziegen auf dem Leopoldsberg. Vielleicht auch bei der Gruppe dar 

Frauen mit ihren Kindern am Hang des Bei'ges we sich der Knabe 

das Bein gebrochen hat. Ich glaube fast das letztere war der Fall 

Viel als Kind selbst Erlebtes ist in c1.iesen ;;;zenen eingeflossen. 

:)u hast es sehr richtig auch bei der L•?ltti.ire der "Prinzessin van 

Trapezunt" auch so.fort erkannt. Auch "Zubetoniert" geht; auf die 
'\ 
6rtlic:iJ.ceit und die r•olii;ische Lage :;uriJ.ck, 

2) "Totale Verdunkelung", 9.lso die Fortset~ung, loste vor "llem 

dann jene ·,\'elle der 1/eroffentlichu1~gen der jungen osterr. Schrift 

steller aus, diP. dawals noch lav.ge nicht lebten, die aber so 

sch1•ieben A.ls waren alle Clsterr•eicher blindlings den ~azis ver

fallen sewesen, Sicher viaren es sehr viele, doch wer die Zeit 

nicht erlebt hat, wei.fl auch nicht ,cl.ail jeder der de.mals ein unbe

dachtes 5ort in der Offentlichl<:,?it ,;e;,en das Regir,1:i s:;:,rach sehr 

;a;ef/J.hrdet war. Darun schwiegen die ,,;eisten die mit dem Re0:i!.;e 

nic:1t einvers·:-a21den waren. Iumer,1in h:,.t es tausemje Verhaftungen 

und Verschickt.tnt?;~n i1:s KZs gef;'?be!". un::'. se.hr viele von ,Jen F?.zis 

Sr!!iordete. A.llar'1.iese Opfer aurd':!n von den Ju:c.;;?n nicht nur nicht 

. gsdacht, sondern mi t ihrem Pauscbalu.rteil b.':igi3.tell isi':!'rten sie 

auch deren '.:iderstand. 

·~ine Gchilderimg i~ Be 6irn~s, ,;,l.so an den ,,bL,uf d,~r iir1ndlungen 

karn:, ich mi<.:h uicht erinneru. Eine.s ·.1ci.S ic".l :2ber gen,.1u, d=1B ich 

den Lauf der Handlunb etlichemale UJL7,ruppierte. iJas s,·.hier; 1cir 

schon ,1us der ,·,cl1i.l<l.•,rv.,, .. ; der Gleichzeiti€;keit ., . .,11che1' cfandlun~:en 

erfoTC.er2.:_ch. 

iJets Lied., t :it den Z,.~ij.e n ••• aber der .. ·asen, der r·oll t," bec;i ... rlt 

rnit "Hoch auf dem geiben .:J.;_:;.::?n ••• :, u.::nl ·.;.:1J.rd·=! o·:t u11::1 v:i.-:1 VO!l 

... ~en ju:,::endhe'.\:e,-~P.n V~~reicei1 d.ar Zeit n~1c':i (l~r1 '1. ::elt;Y~rier;; E';':;'SUll

·:;erJ t~t1rJ ~~)ii·~2r :.uch vor., :3.~E l~?..zio1·::::_-.1:i.z:1~.-;j_or.;e11 'Yber::o .:~:-=n •. ..;Chor: 

·N.~~;311 d.er .:.(,,-m.boli.:-; :-1es 1·0:lt11"!·:l~n .,,::.;:~n.s i~: ; irle ncu?. . 2?.i t, ··: i·? 

bes~er·,s., ir.! G:r·o'.~J.~ut:,.~/:.~n C~ict. -:;in -::·-;}i:J··i·~e~-; Eoi~!Ji=-:l ?ines 
Li·?-d?3, d<:.·.s 1J:c:::pr!lne;li.ch ni0~·J.ts ·,i·1; :ler :i-;;larp·:::··Gr.;::·l zv tun :1 J.tt 

242 



una. allmahlich von den Tragern dieser .i:':J.rtei Gehr :!;epflegt, 

ganzlich gls ei!lD Liedux ihrer JIBewegung" ausgegeben 11urde, 

Auch vielen .'U'beiterliedern egging es so. 
An eines kann ich mich noch erinnern: Fur beide Eom&ne he-

durfte ich vie~er zeitgeschichtlicher Unterlagen, die ich in der 

Bibliothek der 3tadt iden im Rath<J.us fand. Auch be:.'.'nge ich viele 

a.ltere Uenschen als ich war, Menschen aus verscl:.ieder:en sozialen 

Schichten, 1ie i;.1:terdessen bereits verstorben sind um 6etis;,~ 

3ituatior;er.. Und so fiigte sich eine Handlung in die andere, so 

gewannen di.e Trager dies er· liandlungen ihre Schicksale. N,,ti.irlich 

suchte ich mir die zu Befragenden aus, und son:ierbE.r, sie. beric11-

teter. mir genau iiber jene Grunclhal tung die frre Har.dlune;en betraf 

vo:r: denen ich schon in "8c~lagschatten" schrieb. Harum nur? 3ie 

k:mnten das Buch nic"lt, es war sogar nocb. 1icht gedruckt. Sie, die 

befr:i;ter:. Personen pa.Bten einfach in das "Personal" der '"rotalen 
Verdunl~elung" hinein. 

•I V /t. ' 
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Fragen v. 28.8.2001 an Alois Vogel 

1. Es gibt in Totale Verdunkelung einen Mann namens Herbert, den 
Mann van Steffi. Sie wird von ihm schwanger und entscheidet sich, ihn 
zu heiraten, obwohl sie weiB, dass man bei der Ermittlung des Arier
nachweises entdeckt hat, dass Herbert Vierteljude ist. Man hat ihn 
nattirlich sofort aus den Reihen der SA ausgeschlossen. (TV, S. 32) 
Herbert ist dann am Ladogasee, wo er verwundet wird. Er nahm wahr
scheinlich am Krieg an der Ostfront teil. Ich weiB nicht, ob ich das 
richtig verstehe und tiberlege, ob ein ,,Vierteljude" an der Ostfront 
kampfen konnte. Alles deutet daraufhin, denn er war auch, bevor er 
nach Wien kam, in einem Lazarett. An einer anderen Stelle sagt Steffi, 
<lass diese verdammte Politik ihren Mann das Bein gekostet hat. 

2. In Totale Verdunkelung erinnert sich Richard Wohlleben an den 20. 
Juli 1944 als ihn sein Chef Oberstleutnant Perkal, der wahrscheinlich in 
das geplante Attentat auf Hitler verwickelt war, zu sich beordert hat. Es 
ist dart auch die Rede vom Hauptmann Ettenreich und dem Unter
offizier Rainer, die ebenfalls an der gescheiterten Verschworung gegen 
Hitler teilgenommen haben. (Totale Verdunkelung, S. 111-113). Haben 
diese Gestalten (Ettenreich, Rainer und Perkal selbst) lauter erfundene 
Namen, wie zum Beispiel Schneeberger in Schlagschatten, van dem 
Du mir schon geschrieben hast? 
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Zu Deinen Fragen voru 28. 8. 2001 

1, Herbert ist Vie-.:·telju.de, bzw, Mischling 2, Grades, diese 

wurden als "Reichsbilrger" betrachtet und z.ur :J,9hI·macht ein

gezogen, Sie durften auch "Arier" heiraten. H, hatte daher 

auch alle :.,ec!Jte und Pflich'cen der anderAn Reichsblirger, 

(Laut !li.irnberger Ge31ltze von 1935,) 

l!!, Die !amen von Ober-stleutnant Per:rnl, Hauptmann Ettenreich 

und Unteroffizier Ra.i:c.9r sind 1'rei er::'unden. Eir.e solche 

orl~r iihnliche Gruppe gab es aber in dem ·,.:ehrkreiskomm,mdo ;;VII 

in .fien tatsachlich, (Per. lf.itteilunr; ein~s politisch Ver

folgten der dor·t statio;.iert war, nach dem Krieg, an den 

Au tor.) Es konnte sich dabei um die Gruppierung U.'ll den M:i.jor 

Smokoll gehandelt haben,? 

/ J) 
! 
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Fragen vom 16.9.2001 an Alois Vogel 

1. Ich kann nicht verstehen, um wen es sich auf Seite 111 in Totale 
Verdunkelung handelt. Es ist zuerst von der Stellung des Oberstleutnant 
Perkal die Rede, dass der General sich auf ihn verlasse und so weiter. 
Und dann kommt der Satz ohne Subjekt ,,Sechs Wochen mit allen 
Fahrzeugen und Geraten von Italien nach Pommern und dann wieder 
zurtickbeordert ... " Geht es hier um den Oberstleutnant, den General 
oder vielleicht Richard? Ich vermute, dass damit Perkal gemeint ist, 
denn er wurde zurtickbeordert. Ich stelle mir vor, dass ein General nicht 
so leicht und oft zurtickbeordert wird, wie ein Oberstleutnant. 

2. Es gibt eine Stelle in Totale Verdunkelung (S. 158); die mich ver
wirrt. Wahrend des Verhbrs Richards durch die SS-Manner, das doch 
im Jahre 1945 stattfindet, macht dieser ihnen Vorwiirfe, dass man ihn 
ftir seine Taten nach 8 Jahren zur Rechenschaft ziehen will. Das hieBe 
also, dass Richard seine Kopfverletzung 1937 erlitten hat. Man weiB 
aber von Schlagschatten, dass dies 1934 beim Juliputsch vor dem Haus 
der RA VAG geschehen ist. Wie kann man das verstehen? 
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Zu den Fragen vom 16. 9, 2001: 

1, 11Totale Verdunkelung 11 S, 111 

Hier handelt es sich um den Oberstleutnant, Es Vlird ange

deutet, daB er einen !efehl gegeben hat, daB eine Einheit 

( vielleicht war es die in der Richard 1mr, das wird nicht 

ausdrilcklich festgehalten, kann sein, kann auch eine andere 

sein, eher 0.ie Richards) zuerst nach Pommern und dann 11ieder 

nach Oberitalien zurilckbeordert vrurde, Der g1nze Absatz 

schildert mit seinen hingeworfenen Satzen, Halbsatzen, Andeu

·tungen die Unuberschaubarkeit der Situation, 

Um ein iJiBverstandniB zu vermeiden: Nicht Perkal ist zurilck

beordert worden ( das ware eventuell eine Bestrafurcg) sondern 

die ganze 'Sinheit, weil sie in Porrunern anscbeinend nicht mehr 

verwendet werden tonnte. 

Diese Schilderung zeigt an einem kleinen Beii,piel die konvuse 

Situation se~bst in den Kommandostellen. 

2. Du hast recht! 11 Totale Verdunkelung" s.158 
Acht Jahre ist falsch! In der :Verkausgabe ist es bereits 

auf 10 Jahre korrigiert, (S.433) Ich wdB heute nicht mehr, 

wie ich auf acht Jahre gekom.'Ilen bin, 
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Mag. Ewa Mikulska Wien, den 9.6.1999 

Frau 
Elke Vujica 

Sehr geehrte Frau Vujica 

Ich bin Germanistin und Obersetzerin aus Polen. Ich habe meinen 
Abschluss 1996 an der Universitat in Wrodaw / Breslau gemacht. Als 
Gegenstand meiner Diplomarbeit habe ich die Werke Alois Vogels 
gewahlt. Nach dem Studium bin ich nach Wien gekommen und begann 
an einer Dissertation Uber denselben Autor zu arbeiten. Diesmal wollte 
ich mich fast ausschlieB!ich seinen beiden Romanen Schlagschatten 
und Totale Verdunkelung widmen. Mein Betreuer am Institut for Ger
manistik ist Prof. Wendelin Schmidt-Dengler, mein zweiter Betreuer ist 
Prof. Gerhard Jagschitz am Institut for Zeitgeschichte. Von Alois Vo
gel habe ich gehort, <lass Sie Schlagschatten im Verlag Styria betreut 
und sich sehr flir die Veroffentlichung dieses Romans eingesetzt haben, 
die leider nicht zustande gekommen ist, obwohl das Buch Gerhard Jag
schitz' Uber den Putsch im Juli 1934 erschienen ist. 
Die Geschichte der Veroffentlichung dieses Werkes finde ich faszinie
rend und wUrde sie gerne in meine Dissertation einbinden. Wenn Sie 
mir mehr Informationen zu diesem Thema Iiefern konnten, ware ich 
Ihnen sehr dankbar. Sie mUssen zugeben, <lass der kurze Zeitungs
ausschnitt Uber die 10-jahrige Odyssee des Manuskripts von Schlag
schatten und zwar, dass ,,der Styria Verlag trotz Zustimmung der 
hauseigenen Lektoren ,aus politischen Grunden' [ablehnte]" ziemlich 
lakonisch ist (Frischfleisch & Lowenmaul, Nr. 2 / Sommer 1980). 

Mit freundlichen GrUBen 

Ewa Mikulska 
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Frau 
Mag. Ewa Mikulska 

Berggasse 17/4/29 
1090 W i en 

Sehr geehrte Frau Magi ster, 

buchverlag :STYRIA 

Graz, 1999.06.15 
V./H. 

herzlichen Dank fUr !hren Brief vom 13.5.1999. !eh beantworte ihn erst 
heute, da ich unbedingt vor der Abfassung mit meinem frUheren Chef 
Verlagsdirektor Dr.Trenkler sprechen wollte. !eh allein hatte Ihnen 
den Grund fUr die Ablehnung des Romanes "Schlagschatten", for den ja 
schon ein Vertrag geschlossen war, nieht nennen konnen. leh wuBte ihn 
nicht, habe zu dieser negativen Entseheidung keine direkte Stellung-
nahme gehort. Dr.Trenkler, der mit mir von der Qualitat des Manuskriptes 
Uberzeugt war, sagte mir nun, daB aueh er zunachst die Ablehnung unseres 
nun sehon verstorbenen Generaldirektors Dr. Hanns Sassmann nieht ver
standen hat. Bestimmt waren es keine tagespolitischen GrLlnde. Aus Ge
sprachen mit Sassmann glaubt er rekonstruieren zu konnen, daB dieser 
wahrseheinlich in gewissen Szenen eine Verachtlichmachung des oster
reichischen Patriotismus habsburgiseher Pragung gesehen hat. Einer Welt, 
die GD Sassmanns Welt war. Deutlich wurde dies aber nie ausgesprochen. 

Vielleieht konnte ieh Ihnen mit dieser Stellungnahme helfen. !eh freue 
mieh, da8 Sie Uber Alois Vogel arbeiten und bitte Sie, ihn von mir herzlich 
zu grUBen, falls Sie mit ihm Kontakt haben. !eh halte ihn fLlr einen ver- · 
kannten und offentlieh nicht genug gewUrdigten Autor in Osterreich. 

Mit vielen GrUBen 

Elke Vujica 
VERLAG STYRIA 

Styria Medic:n AG : Buchverlag 
A-8010 Graz, SchOnaugauc 64. Telefon +43 (0)316/80 63-0. Telefax +43 (0)316/80 63-7034 

ht1p:/fwww.styriaco.at/buch, e-mail· ver!a9@styr1a.co.a1 
fN 142 663z be1m Landc:sgern:ht fUr ZAS Graz, UIO-Nr.: ATU 28665502, DVR-Nr.: 0047856 

B.Jnkvcrbindung: Erste Bank AG Graz. Kto.-Nr: 480- 130-842/00, BLZ 20000 
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Mag. Dr. Gerhard Trenkler. A 801 O Graz. Geidorfgilrtel 26 
Tel./Fax 0316/381184. email: trenkler @styria.com 

Frau 
Mag. Ewa Mikulska 
ul.Poludniowa 28 
58-2000 Dzierzoni6w 
Polen 

Sehr geehrte Frau Magistra, 

Graz, am 04.04.2000 

der Verlag Styria hat mir 1hr Schreiben in die Pension zur Beantwortung Obersandt. lch 
freue mich, daB Sie sich mit dem Werk von Alois Vogel befassen. den ich - wenn ich 
mich recht erinnere - im Jahre 1967 am Osterreichischen Kulturinstitut in Rom kennen 
und in der Folge schatzen gelernt habe. Leider ist es mir nicht gelungen, ihn im 
Verlagsprogramm der Styria zu priisentieren. 
Obwohl dem Autor von der Lektorin, Frau Elke Vujica, und mir die Veroffentlichunftvon 
,,Schlagschatten" zugesagt war, verweigerte der Generaldirektor des Unternehmens, 
der die Vertragskompetenz hatte, seinerzeit die Unterschrift unter den Vertrag. Er hatte 
vorher das Manuskript angefordert und gelesen. Als Grund gab er die seiner Meinung 
nach schlechten Verkaufsaussichten an. Auch der Hinweis au! die dem Autor gemachte 
milndliche Zusage brachte ihn von Seiner Entscheidung nicht ab. 
Die Heftigkeit seiner Reaktion lieB darauf schlieBen, daB der Grund nicht im 
Wirtschaftlichen, sondern im lnhalt zu suchen war. Dr. Sassmann, ein erfolgreicher. auch 
literarisch gebildeter Unternehmer, der die Styria zu einem der filhrenden Betriebe 
seiner Branche in Osterreich gemacht hat, stammte aus Wien und hatte die im Roman 
geschilderte Zeit in seiner Jugend sehr drastisch erlebt. Seine Lebensauffassung war 
von einem politischen Katholizismus und einem in der Monarchie wurzelnden 
Osterreich-Patriotismus konservativen Einschlags bestimmt. Was ihn konkret zur 
Ablehnung des Romans motiviert hat. weiB ich nicht, er hat auBer dem 
Verkaufsargument kein anderes geauBert. Meine Vermutung ist, daB er in dem Roman 
auf etwas gestoBen war oder etwas zu linden glaubte, was der geschilderten 
Lebensauffassung zuwider war. Mein Verdacht, schon damals unmittelbar nach 
Auseinandersetzung aufgetaucht, entspringt einer Textstelle, in der geschildert wird, daB 
der Vater des Heiden seine Auszeichnungen aus der Monarchie inmitten der 
Unterwiische versteckt hielt. Fur einen Menschen, der wie er mit gesteigerter, wenn nicht 
Obersteigerter Sensibilitat an dieser so gearteten osterreichischen Tradition hing - die 
ihn auch in Opposition zum Nationalsozialismus brachte - konnte ein solches ,,Bild", 
oder ein iihnliches. der Ausloser filr die objektiv gesehen ungerechtfertigte Ablehnung 
gewesen sein. lch milBte treilich den Roman wieder lesen, um meine Vermutung zu 
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erhiirten. 
lhre Anfrage hat mich veranlaBt, den Roman aus dem BOcherregal zu holen, wo er mit 
anderen Vogeleriana steht. In ihm finde ich, eingelegt, einen Text des Autors, den ich 
Ihnen in Photokopie Obersende. Die handschriftlichen Zeilen haben mich lief bewegt, 
jetzt, wo .wir im Jahr uns auf jene Zeit hin bewegen, die sie anzielen. Nehmen Sie die 
Kopie als Zeichen meiner Sympathie. 

Mit freundlichen GruBen und den besten WOnschen !Or lhre Arbeit bin ich 1hr ergebener 
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Mag. Ewa Mikulska 
Polen 

Europaverlag 
Altmannsdorfer Str. 154 
A-1231 Wien 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Dzierzoni6w, den 15.6.2000 

ich bin Germanistin und -Obersetzerin aus Polen. Derzeit arbeite ich an 
einer Dissertation Uber die Verarbeitung von Geschichtserfahrung in 
den Werken Alois Vogels. Ich beschaftige mich mit seinen zwei Roma
nen Schlagschatten und Totale Verdunkelung. Die Betreuer meiner 
Dissertation sind Prof. Wendelin Schmidt- Dengler am Institut filr 
Germanistik und Prof. Gerhard Jagschitz am Institut filr Zeitgeschichte. 
In meiner Dissertation mochte ich unter anderem die Umstande schil
dern, die die Veroffentlichung des Romans Schlagschatten begleitet 
haben. Yorn Autor weiJ3 ich, dass er auch in Ihrem Verlag sein Manu
skript angeboten hat. Das musste zwischen 1966 und 1977 gewesen 
sein, denn der Roman ist 1966 entstanden, 1977 ist er nach 10-jahriger 
Odyssee durch verschiedene Verlage bei Kremayr und Scheriau er
schienen. Einer Zeitungsnotiz (Frischfleisch & Lowenmaul, Nr. 2 / 
Sommer 1980) habe ich entnommen, dass der Europaverlag in Bezug 
auf den Roman Alois Vogels die ,,zu wenig herausgestellte Rolle des 
Schutzbundes" bemangelte. War das der einzige Grund? 
Ich wilrde mich freuen, wenn Sie bereit waren, sich dazu zu auJ3ern. Ich 
danke Ihnen dafilr im Voraus. 

Mit freundlichen GrilJ3en 

Ewa Mikulska 
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EUROPA 

VER LAG 

Europ1 V1ul.i1 CmbH, Guuuf-H11u. Htue, Wall 10. ~0154 Hamburg 

Ewa Mikulska 
ul. Poludniowa 28 
58-200 Dzierzoniow 
Polen 

Hamburg, den 26. Juli 2000 

Sehr gcehrte Frau Mikulska, 

!eider konnen wir Ihnen nicht weiterhclfen. Denn der Verlag hat in den letzten 
Jahren mehrfache Geschiiftsflihrer- und Ortswechsel hinter sich, bei der jedes Mai 
auch kraftig Papiere weggeworfen warden sind. Au8erdem gibt es - und das gilt 
sicherlich flir alle Verlage - keine Absage-Ablage, die 25 Jahre zurtickreicht. 
Es tut uns leid, da8 wir Ihnen nicht mehr Inforrnationen .!iefem konnen. 

Nichtsdestotrotz alles Gute flir lhre Promotion sowie freundliche Grti/le aus 
Hamburg 

Imke Sorensen 
Lektorat 
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Mag. Ewa Mikulska 
Polen 

Verlag Kremayr und Scheriau 
Niederhofstr. 37 
A-1120 Wien 

Dzieri.oni6w, den 15.6.2000 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich bin Germanistin und Ubersetzerin aus Polen. Derzeit arbeite ich an 
einer Dissertation tiber die Verarbeitung von Geschichtserfahrung in 
den Werken Alois Vogels. Ich beschaftige mich mit seinen zwei Roma
nen Schlagschatten und Totale Verdunkelung. Die Betreuer meiner 
Dissertation sind Prof. Wendelin Schmidt- Dengler am Institut ftir Ger
manistik und Prof. Gerhard Jagschitz am Institut ftir Zeitgeschichte. 
In meiner Dissertation mochte ich unter anderem die Umstande schil
dern, die die Veroffentlichung des Romans Schlagschatten begleitet ha
ben. Yorn Autor weiB ich, dass er auch in lhrem Verlag sein Manu
skript angeboten hat und der Roman von Ihnen angenommen wurde. Er 
wurde 1977 veroffentlicht. Zuvor war das Manuskript beim Styria-Ver
lag in Graz, wo er jedoch letztendlich abgelehnt wurde. Laut Aussage 
des Autors, war das ein groBes Verdienst der Lektorin Frau Elke 
Vujica, dass der Roman in Ihrem Verlag erschien. Sie hat sich ftir die 
Veroffentlichung dieses Buches eingesetzt. 
Einer Zeitungsnotiz (Frischfleisch & Lowenmaul, Nr. 2 / Sommer 
1980) habe ich entnommen, dass der Verlag Kremayr und Scheriau die 
Veroffentlichung der Fortsetzung von Schlagschatten (Totale Verdun
kelung) unangeschaut abgelehnt hat. Obwohl der erste Tei! von Ihrem 
Verlag als ,,tiberraschend gut" bezeichnet wurde, wurde der Roman To
tale Verdunkelung nicht angenommen, als sich bei der Abrechung her
ausstellte, dass das Buch nur 3.000 Mai verkauft wurde. War das der 
einzige Grund? 
lch wtirde mich freuen, wenn Sie bereit waren, sich dazu zu auBern. Ich 
danke Ihnen daftir im Voraus. 

Mit freundlichen GrtiBen 
Ewa Mikulska 
Auf diesen Brief habe ich keine Antwort bekommen. 
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Antwort von Deuticke Verlag nach der Auflagenzahl der Werk
ausgabe (11.2.2003) 

Sehr geehrte Frau Mikulska-Frindo, 

das freut uns und den Autor sehr, daB Sie lhre Dissertation 
Ober Vogels Werke schreiben. Die Auflagenzahl kann ich 
Ihnen gem verraten: die Gedichte wurden in einer Auflage 
von 600 Stuck, die restlichen Sande in einer Auflage von 
800 Stuck gedruckt. 
Falls Sie noch Fragen haben, konnen Sie sich gerne an 
mich wenden. 

Mit freundlichen Gru~en 
Elvira Mittheis 

Deuticke Verlag 
Mag. Elvira Mittheis 
Lektorat Literatur 
Hegelgasse 21, A-1015 Wien 
Tel.: 0043-1-512 15 44-292 
Fax: 0043-1-512 15 44-289 
www.deuticke.at 
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9.3. Das Interview mit Alois Vogel, durchgefuhrt von Ewa Mikulska 
in den Tagen von 15.-16. ]uni 1995 in Pulkau - ein Auszug 

EM: Thomas Bernhard hat gesagt, <lass die groBte Schwierigkeit beim 
Schreiben von Literatur sei, anzufangen. Ich mochte fragen, wie es in 
Ichrem Fall war. 
AV: Meinen Si.e nun bei einem Stuck, bei einer Arbeit oder tiberhaupt 

Literatur schreiben zu beginnen? 
EM: Uberhaupt, das heiBt einen Durchbruch zu machen. 
AV: Durchbruch ist immer schwierig. Beim Anfangen des Schreibens 
war bei mir so, <lass ich, nachdem ich im Krieg Soldat war, und dann 
nach Hause gekommen bin, babe ich sehr, sehr viele Briefe geschrie
ben, vor allem an meine zuktinftige Frau, in denen ich viel tiber die 
Landschaft, diese Ebene hat mich sehr beeindruckt, im Grunde genom
men auch die russischen Mensch en. lch war nicht bei der kampf en den 
Truppe, sondern bei der Fliegerei, und zwar beim Bodenpersonal. Da 
haben wir sehr viel Kontakt mit den Menschen gehabt. Ich war sogar 
das erste Mal, als die Front nach Russland gegangen ist, in Krakau. Da 
war ich vier Monate, glaube ich, in Krakau. Es war ein sehr schones 
Erlebnis. Als ich das erste Mai nach dem Krieg nach Krakau gekom
men bin, da habe ich immer noch gedacht, wie wird das sein. Im 
bsterreichischen Kulturinstitut in Krakau hat man mir gesagt, ich soil 
es nicht sagen, <lass ich im Krieg in Krakau war. Das war noch wah
rend der Sowjetzeit. lch bin dann hingekommen und habe dort mit 
meinem Ubersetzer gesprochen und der hat gleich gesagt: ,,Wie gefallt 
Ihnen jetzt Krakau?" 
Mir ist das Beginnen nach dem Kriege gar nicht schwergefallen, im 
Gegenteil. Ich habe schon wahrend dieser Zeit drauBen Freunde, einen 
Schriftsteller, kennen gelernt, einen Deutschen, der auch geschrieben 
hat. Dadurch bin ich irgendwie inspiriert worden. lch habe die Land
schaft geschildert, Begegnungen mit den Menschen, aber das war 
nichts Liter'arisches, es waren eher nur Brief e. So hat es kleinweise an
gefangen. 
EM: Wie hieB dieser Schriftsteller, dem Sie begegnet sind? 
AV: lch weiB es nicht mehr. Es ist jedenfalls nichi ein sehr bertihmter. 
Er war ungefahr zehn Jahre alter als ich. Ich war damals achtzehn Jah
re. Er hat mich eigentlich zu dieser Schriftstellerei geftihrt, aber wie er 
heiBt? Das ist sicher kein bekannter gewesen. Ich weiB gar nicht, ob er 
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tiberhaupt nach dem Kriege durchgekommen ist. Ich babe ihn dann ver
loren. 
Also es war schwierig am Beginn, mochte ich sagen. Schwierig war 
nur dann, sich durchzusetzen. lch weiB es nicht, vielleicht meint der 
Bernhard das. Er wird gemeint haben, dass sich durchzusetzen am An
fang, das ist nattirlich sehr schwierig. Man muss vie! Durchsetzungs
kraft haben. Ja, einmal ist Gltick dabei, und dann ist es Ausdauer, Ver
zicht auf Au13erlichkeiten, auf materiellen Erfolg. 
EM: Ihre Vorbilder. Glauben Sie, dass das Schreiben ohne Vorbilder 
tiberhaupt moglich ist? 
AV: Ach so, die Vorbilder. 
EM: Ja, ob Sie irgendwelche hatten? 
AV: Nattirlich, hatte ich welche. Ich hatte einige Zeit, vielleicht merkt 
man das auch an meinen ersten Arbeiten. Einer der Vorbilder des 
ersten Romans war. .. 
EM: Franz Kafka? 
AV: Na ja. Das sagt man allgemein, aber eigentlich hat mich zu diesem 
Roman Julien Green beeinflusst. Da gibt es einen Roman, der heiBt 
Wenn ich du ware und ich glaube, das war eigentlich der Anstol3. Sie 
sehen, dass die anderen schon ganz anders sind, sie haben tiberhaupt 
damit nichts zu tun. Eine Anzahl von Erzahlungen, die in dieser Zeit 
erschienen sind, die sind noch in dieser Richtung. Da konnte man 
sagen, <lass sie von Kafka beeinflusst sind. Ich babe auch neben dem 
Kafka sehr vie! Faulkner gelesen. Wenn mich jemand fragt, wer mich 
am meisten beeindruckt hat, wtirde ich sagen Faulkner. 
EM: Und der junge Boll? 
AV: Nein, das ist interessant, dass sogar viele meiner Kritiker Boll ftir 
mein Vorbild halten. lch babe Boll eigentlich sehr spat gelesen. Da 
hatte ich schon die ganzen Romane geschrieben, erst dann habe ich 
Boll gelesen. Also Boll bestimmt tiberhaupt nicht, auch Grass gar nicht, 
weil ich diese aus Angst, mochte, ich fast sagen, oder Vorsicht, wie Sie 
wollen, <lass ich beeinflusst werde, nicht las. 
EM: Ich mochte fragen, ob Sie die Feststellung, das Schreiben sei ein 
Training, die Dinge intensiver zu sehen, richtig finden. 
AV: Das kann vielleicht sein. Bei mir, mochte ich fast sagen, war das 
nicht notwendig, weil ich Malerei studieren wollte und daher von Haus 
aus ein Seher, ein Schauer gewesen bin, und auch ein gewisses Trai
ning schon ftir diesen Beruf erforderlich war. Daher babe ich das nicht 
so empfunden, weil es seine Voraussetzung war flir die Malerei, flir das 
Zeichnen, ohne die kann man nicht richtig schauen. 
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EM: Gelten die Kriegserlebnisse als eine Art Kriegszasur in Ihrer 
ktinstlerischen Entwicklung? Ftihlen Sie sich als Angehdriger der so 
genannten ,,verlorenen Generation" dadurch, dass Sie am Krieg teilge
nommen haben? Sind Sie vom Krieg gepragt? 
AV: Ja sicher. Es ist diese Generation! Alie, die dieser Generation 
angehoren, die hat der Krieg sehr stark gepragt. Wenn Sie den Milo 
Dar nehmen, oder Gerhard Fritsch, ich spreche jetzt van den bsterrei
chem, die sind alle <lurch dieses Geschehen sehr stark gepragt. Es ist 
gerade durch das Erlebnis in dieser Zeit eine besonders starke Anti
kriegshaltung entstanden. Diese, die das erlebt haben, !asst das nicht 
los, dieses Elend, diese Gemeinheiten, diese ganze Misere, die jeder 
Krieg mit sich bringt, andererseits wieder auch das Sehen der anderen 
Menschen, der anderen Nationen, der Kontakt mit diesen Menschen. 
EM: Ftir mich ist das interessant, wenn ich lhre Romane, die den Krieg 
betreffen, Iese, dass das Geschehen auf eine andere Weise, aus einer 
anderen Perspektive als bei uns dargestellt wird. 
AV: Ja, nattirlich. Es ist ja noch vielleicht zu beachten, dass ich nicht 
bei einer Kampftruppe war [ ... ] Mein Erleben des Krieges ist nicht das 
eines Soldaten, der den anderen mit dem Bajonett in den Bauch sticht. 
Es ist tiberhaupt in einem modemen Krieg ganz anders. Ein Drticken 
auf einen Knopf und es sind hundert oder tausend Tote. 
EM: Sie konnten nicht wahlen, ob Sie als Soldat an die Front oder 
zum Bodenpersonal kommen? 
AV: Welche Truppe? Ja, eigentlich schon, ein wenig. Ob es dann 
gelingt, ist eine andere Sache. Es ist gelungen, dass ich nicht zur Infan
terie, zu den kampfenden Truppen kam. 
EM: Wie stellen Sie sich das Engagement der Literatur vor? Meinen 
Sie, <lass es for den Schriftsteller eine off entliche Verpflichtung zu 
schreiben gibt? 
AV: Ja, das auf alle Fa.lie. Ich glaube, es gibt keine Literatur, die nicht 
engagiert ist. Das gibt es nicht. Selbst die, die nur ,,aaa bbb" schreiben, 
also experimentelle oder lettristische Dinge schreiben, selbst das ist po
litisches Engagement, namlich ein Antiengagement, ein der Welt ange
wandtes, der Politik abgewendetes. Das ist ein Trick, ein Spiel. Das ist 
mir zu wenig. 
EM: Sie haben einmal geschrieben, dass man zur Zeugenschaft ver
pflichtet ist. 
AV: Ja, nattirlich. Das ist eigentlich ein Grund, warum ich bis jetzt 
geschrieben habe, dass man zur Zeugenschaft verpflichtet ist, denn wir 
sind ja schon bald alle gestorben, man kann bald niemanden mehr 
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fragen. Unsere Generation stirbt aus. Sie haben Schlagschatten gelesen. 
Da schreibe ich Uber das Jahr 1934. lch habe aus diesem Roman oft in 
Schulen vorgelesen. Die Professoren dort haben mir fast ausnahmslos 
gesagt: ,,Von dieser Zeit haben wir niemals gehbrt." Das ist ein Loch 
gewesen in der Geschichte, Uber das man im Unterricht nie geme 
gesprochen hat, weil das so nah noch war und die Parteien, da hat jede 
nach ihrem Blickpunkt gesprochen und wahrend der Nazizeit wurde 
das Uberhaupt nicht erwahnt. Darum glaube ich, dass das sehr wichtig 
ist, dass einer, der diese Zeit erlebt hat, darUber Zeugnis ablegt. Es gibt 
!eider gerade sehr wenig Menschen, die Uber diese Zeit, das heiBt 1934, 
also diese dreiBiger Jahre, die Vorkriegszeit in bsterreich und die Zeit 
zu Beginn des Krieges, geschrieben haben. 
Die Alten haben das nicht gemacht, weil sie schon politisch gepragt 
waren in eine Richtung. Die Jungen, das waren nur einige, zum Bei
spiel der Fritsch, der Federmann, der Milo Dor. Es war nur eine Hand
voll, die diese dreiBiger Jahre beschrieben haben. Ich habe immer ver
sucht, das aus der Perspektive des kleinen Mannes, aus der Perspektive 
der unteren Schicht aus dem Leben zu greifen. Darum habe ich auch 
diese verschiedenen Blickpunkte in meinem Roman verwendet, weil 
jeder Mensch anders sieht. Ich habe sie aus verschiedenen politischen 
Lagern gewahlt. Dadurch kommt ein mbglichst objektives Bild zusam
men. 
EM: Welche Qualifikationen und Anforderungen muss ein Leser Ihrer 
Werke erfUllen? 
AV: Keine. Er soll einfach lesen und darUber nachdenken, was er liest. 
lch glaube, dass zum Beispiel Totale Verdunkelung ja gar nicht so 
einfach zum Lesen ist, weil die Personen und Zeiten so flieBend inein
ander Ubergehen. Die Zeit ist keine standige Einheit, keine lineare Sa
che, deshalb ist es ein bisschen schwierig. Ich wUrde sagen, es ist 
manchmal gut, wenn man nachschlagt und es nochmal liest, wenn man 
etwas nicht versteht. Das ist nicht eine Anforderung flir auslandische 
Leser, sondern auch flir inlandische, weil es manchen auch nicht sofort 
verstandlich ist. Ich habe mich schon mit manchen unterhalten, die 
haben gesagt: ,,Das ist bis jetzt gar nicht vorgekommen, jetzt ist es auf 
einmal da, da ist wieder der andere da ... ", aber mit der Zeit, wenn man 
das Ganze liest, kommt man darauf. lch glaube, damit wird der Leser 
gezwungen, das Buch ganz zu lesen oder er legt es gleich weg. 
EM: Was heiBt flir Sie Freiheit, Religiositat und Freiheit? 
AV: Freiheit? Es gibt sie nicht. Wir sind im Leben, vor dem Sterben, 
nie frei, weil wir immer irgendwo abhangig sind, vom Essen, vom 
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Trinken, vom Atmen. Das ist immer eine beschrankte Freiheit, ein 
Muss. Dann hort alles auf, wenn wir das nicht mehr machen. Es gibt 
nattirlich auch das, was wir so Freiheit nennen. Das ist ja nicht die 
totale Freiheit. 
EM: Und Religiositat? 
AV: Heute wird viel tiber Religiositat gesprochen, wobei Religiositat 
nicht unbedingt mit Konfession allzu viel zu tun haben muss. 
EM: Es gibt eine ahnliche Frage auf meiner Liste, und zwar nach dem 
christlichen Glaubensinhalt Ihrer Werke. Sie konnte, glaube ich, auch 
jetzt beantwortet werden. 
AV: Es sind sicher Fragen christlicher Glaubensinhalte, die auch nicht 
konfessionell betrachtet werden. 
EM: Konnten Sie vielleicht Beispiele angeben? 
AV: Aus meinem Werk? 
EM: Ja. 
AV: Die Situation in Schlagschatten ist besonders einleuchtend. Hier 
ist die Abhangigkeit des Menschen von seiner Umwelt, von seinem 
Milieu, von seiner Erziehung drinnen. Die eine der Hauptfiguren ware, 
seiner Erziehung nach, verpflichtet, seinen politischen Gegner anzu
zeigen. Hier ist, glaube ich, ein Schritt zu einer gewissen, zu einer be
dingten Freiheit gezeigt. Dass er die Erziehung, dieses Hineingebo
rensein in ein Milieu tibe~windet und den Gegner eben nicht anzeigt. 
Das ist auch, meiner Meinung nach, eine religiose, eine moralische 
Haltung. Hier haben wir seine Beziehung zum Christentum, dass er 
diesem Gebot: ,,Liebe deine Feinde" folgt. Das konnte man hier gleich 
als Beispiel bringen. Ahnliche kann man sicher in der Totalen Ver
dunkelung finden. Das sind also grundsatzlich religiose Maximen. 
EM: Wahrheit in der Literatur. Welchen Wahrheitsbegriff setzen Sie 
bei Ihrer literarischen Arbeit voraus? 
AV: lch glaube, <lass es tiberhaupt nur die Einstellung gibt, dass ich 
wahr sein muss in der Literatur. Wenn ich nicht wahr bin in der Lite
ratur, dann ist es keine Literatur. Dann ist es ja Geschwafel, ein leeres 
Gerede, es ist nichts dahinter. Literatur muss wahr sein, das macht sie 
erst zur Literatur. 
EM: Inwieweit ist Ihre Literatur abhangig von der Umwelt, in der Sie 
leben? 
AV: lch glaube, ich bin sehr abhangig von der Umwelt. lch bin abhan
gig von der engeren Umwelt, dass ich tiberhaupt schreiben kann, die 
Ruhe dazu habe, das ist die Voraussetzung. Was ich schreibe, das ist 
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wieder abhangig von der weiteren Umwelt, von der sozialen, politi
schen Lage dieser Umwelt. Das ist die Abhangigkeit in meiner Arbeit. 
EM: Wie verstehen Sie den Begriff Realismus in der Literatur? Inwie
weit sind Ihre Werke realistisch? Wie wilrden Sie das bezeichnen? 
AV: Ich wilrde bezeichnen, dass sie realistisch sind. 
EM: Und wie verstehen Sie den Begriff selbst? 
AV: Wieder ein Rilckgriff auf die Wahrheit, und zwar ist es eine 
vielschichtige Moglichkeit, ein vielschichtiges Sein, denn was dem 
einen die Wahrheit so ist, ist dem anderen die Wahrheit so. Darum ver
suche ich, diese verschiedenen Ebenen zu koordinieren oder darzu
stellen und damit, glaube ich, einen Realismus zu erzielen. Indem, dass 
ich beide sprechen lasse, glaube ich eine gewisse Reali tat zu finden. 
EM: So wie Sie im Roman Schlagschatten gemacht haben, also aus 
verschiedenen Blickpunkten. 
AV: Auch in der Tota/en Verdunkelung, wo sich diese Ebenen ohne 
eine Zasur ineinander schieben, so dass man im Augenblick des Lesens 
oft gar nicht weiB, spricht noch der ,,A" oder ,,B" oder ist das der in
nere Monolog von ,,A" oder ,,B". Erst wenn man weiter Iiest, kommt 
man darauf, dass es jetzt zwar diesel be Situationist, aber es ist jetzt der 
,,B", ein anderer Mensch am Wort oder am Denken. Damit versuche 
ich groBere Realitat zu erzielen. [ ... ] 
EM: Wie ist Ihr Verhaltnis zu den Figuren und zu den Handlungen in 
Ihren Bilchern? Bleiben Sie drauBen oder sind Sie drauBen oder sind 
Sie ein Spieler im Spiel? 
AV: Ob die Spielarten drauBen bleiben? 
EM: Ob Sie sich davon distanzieren. 
AV: Ja, ich distanziere mich, denn ich bin nicht jeweils der oder der. 
Das ginge ja nicht, denn um wieder ein Beispiel zu bringen, Schlag
schatten, die Figuren ,,A", ,,B" und ,,C" sind drei grundverschiedene 
Figuren. Sie sind drei grundverschiedene Charaktere. Wenn ich schrei
be, kann ich mich nicht dreiteilen. Ich schaue zu, und die handeln. 
EM: Die Fragen nach dem unmittelbar Autobiographischen in Ihrem 
Werk. 
AV: Es ist in meinem Werk nichts Biographisches, denn Biographi
sches bezieht sich auf mich und daher ist es nichts Biographisches, son
dern nur etwas von mir Beobachtetes. Die Situationen, Menschen, die 
ich beobachtet babe sind drinnen, aber das bin nicht ich. Meine 
Erlebnisse, Ansichten, Gesprache sind es nicht, das sind Beobachtun
gen, die ich gemacht babe an den Herm ,,A", ,,B" und ,,C". Die habe 
ich verfremdet, habe ich in einen anderen Zusammenhang gestellt, wie 
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ich sie gebraucht habe. Dieser Bub, der verletzt wird, das ware viel
Ieicht noch das Ahnlichste, das ich sein konnte. Das ist eine Neben
figur, die altersmaBig auch mir entspricht. 
EM: Die nachste Frage steht im Zusammenhang mit der letzten. Ist 
Ihre Literatur ein Reflex auf Ihre eigenen Erfahrungen? 
AV: Nattirlich auf die eigenen Erfahrungen, das ist richtig. Jeder, der 
schreibt, ist van den eigenen Erfahrungen inspiriert. Auch wenn er 
nicht direkt autobiographisch schreibt, wird er immer wieder aus sei
nem Leben inspiriert, aus den ihm begegneten Menschen. Es kommen 
immer wieder Menschen und Handlungen vor, die ihm begegnet sind, 
aber deswegen ist es ja nicht biographisch. Biographisch ware, wenn 
ich mein eigenes Leben beschreiben wtirde. Das gibt es auch, solche 
Romane. 
AV: Ich habe auch meine Romane, die im Krieg spielen, erst viele 
Jahre nachher geschrieben. Das konnte ich auch nicht gleich schreiben. 
Ich weiB nicht, ob Sie sich daran erinnern konnen. Es gibt in den Pul
kauer Aufzeichnungen eine Geschichte mit dem Hund, der dann er
schossen wird. Wir sind nach Pulkau gezogen und haben einen Instal
Iateur geholt, der die Leitungen verlegt hat. Dieser Installateur erzahlte 
mir von einem Mitbtirger hier, der hat einen alten Hund gehabt. Als er 
sich einen Rassenhund kaufte, entschloss er sich den alten zu er
schieBen, der ihm nicht mehr gefallt. In diesem Augenblick erscheint 
vor meinen Augen eine Situation, die ich im Krieg erlebt habe. lch 
komme in ein Soldatenheim, es sind drei Zimmer dort, junge Burschen 
mit neunzehn, zwanzig Jahren. Da erzahlt uns einer, der mit uns beim 
Tisch sitzt, wir sind die Kavaliere mit den blauen Anztigen, jedenfalls 
Luftwaffe, vornehme Leute und er erzahlt uns von MassenerschieBun
gen. Er kann seitdem nicht mehr gescheit essen, er raucht ununterbro
chen, er trinkt ununterbrochen Schnaps. In dem Augenblick als der 
Installateur van dem Hund erzahlt, ist dieses erschtitternde Bild wieder 
hier, das ich vollkommen vergessen habe. lch habe es tatsachlich 
unbewusst verdrangt, in dem Augenblick als er sagt, er erschieBt den 
Hund, da er einen besseren hat, auf einmal ist dieses Bild ganz unbe
wusst wieder rauskatapultiert und steht vor mir. Der Soldat erzahlte, 
<lass sie in einer Schlucht mit den Maschinengewehren in die Men
schen, Frauen und Kinder reingeschossen haben. Wenn sich noch einer 
rtihrte, schossen sie noch einmal. Entsetzlich. Das ist pldtzlich da. Das 
man so was verdrangen kann! 

265 



AV: [ ... ] In der Poesie werden afters Brticken, Rtickkoppelungen auf 
die Prosa vorhanden sein, nur ist mir das wahrscheinlich gar nicht 
bewusst. 
EM: Das ist eine Richtung von der Prosa in die Poesie, gibt es auch 
Rtickblendungen von der Poesie auf die Prosa? 
AV: lch glaube, nur von der Poesie auf die Prosa. Die Poesie war be
stimmt zuerst, die ist aber nur ein Konzentrat, das dann in der Prosa 
weiter ausgeflihrt wurde. Das ist dann realistische Prosa, wahrend die 
Poesie komprimiert sein soll. Das kann man ja nicht sagen, aber ich 
versuche es. Das ist nicht so leicht zu fassen. In der Prosa ist es leicht 
zu fassen, in der Poesie ist es strenger. 
EM: Warum schreiben Sie keine Dramen? 
AV: Ich glaube, dass ich zu schwach im Dialog bin. lch ftihle mich 
beengt, dass ich etwas ausschalte durch das Gesprach, denn eine dra
matische Handlung ist immer ein Dialog, die Handlung ist meistens 
sehr gering. Noch etwas fehlt ja total bei der Dramatik: die Um welt. Da 
kann nur eine Stube eingerichtet sein, da kann ja nicht die ganze Welt, 
die ganze Landschaft mitspielen. Gerade das spielt doch mit. Sie haben 
selbst schon gesagt. Das wird wahrscheinlich mein Gewissen erfor
schen [ ... ] das ist es, das ist es bestimmt, weil gerade in meinen Prosa
arbeiten immer die Umwelt mitspielt, und die kann nicht mitspielen in 
einem Drama. Da spielen eben nur die Menschen und das ist mir zu 
wenig. Meine Bticher sind alle zeitgeschichtlich verankert und sehr 
stark von Soziologischem gepragt. Das ist eine Einstiegsmoglichkeit. 
AV: Wir haben gestern van der Entstehung der Gedichte gesprochen. 
Ich babe gesagt, dass die nach der Prosa entstanden sind. Das ist nicht 
immer so, das kann man nicht generalisieren. Das mochte ich jetzt kor
rigieren, es ist verschieden. Einmal ist das Thema vor der Prosage
staltung gewesen, und manchmal ist das umgekehrt. Die Gedichte sind 
namlich meistens nicht so gleich geschrieben, die haben einen langen 
Entstehungsprozess. lch mache irgendeine Notiz und dann komme ich 
nach Wochen darauf zurtick und schreibe eine Strophe oder zwei, die 
wird dann flinf oder sechs Mai geandert. Das kommt nattirlich im 
Laufe eines Jahres vor. Es gibt Gedichte, die schnell entstanden sind, 
besonders die politischen Gedichte, aber andere Gedichte, die mehr 
gedanklich sind, wenn sie metaphysischen Hintergrund haben, die sind 
oft ein Jahr Jang in Entwicklung, auch formal. Ich lasse sie liegen, dann 
schaue ich sie wieder an, dann werden sie oft formal sehr verandert. lch 
bin an und ftir sich ein sehr optischer Mensch. Wenn ich das nicht vor 
mir liegen sehe, dann ist es flir mich nicht fassbar. Meine poetischen 
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Aufzeichnungen muss ich geschrieben sehen, dann kann ich sie erst 
korrigieren, dann sind sie ftir mich erst vorhanden. Wenn ich sie nur im 
Kopf habe, das ist zu wenig, dann stimmt es meistens gar nicht. Ich bin 
schon, wahrscheinlich durch die Entwicklung von der Zeichnung, von 
der Malerei her, ein optischer Mensch. Es gibt optische und akustische 
Menschen. Daher muss ich das alles vor mir stehen haben, womoglich 
recht deutlich. Ich schreibe immer Einfalle in der Kurrentschrift nieder 
und wenn ich dann, besonders bei den Gedichten, das vor mir sehen 
will, dass ich einen Oberblick habe, dann schreibe ich es nicht direkt in 
Blockschrift, aber in getrennten Zeilen, Buchstaben, so als ware es 
Schreibmaschinenschrift oder ich schreibe es dann erst in die Schreib
maschine, korrigiere gleich. Wenn ich merke, dass es nicht stimmt, 
dann schreibe ich es neu, wieder neu. So gibt es von manchen Gedich
ten zehn Fassungen. Das ist die Arbeitsweise. 
EM: Sieht die Arbeitsweise bei den Romanen genauso aus? 
AV: Bei den Romanen ist sie nicht so stark, aber es ist doch so, <lass 
ich auch einige Seiten mit der Hand schreibe, wenn ich in Fluss bin. 
Dann schreibe ich sie in die Maschine und korrigiere es dann wieder 
mit der Hand und schreibe es nochmal mit der Maschine. Dann lege ich 
sie zu den anderen Seiten und wenn ich einen gewissen Abschnitt fertig 
habe, Iese ich es durch, korrigiere es nochmal. Es kommt oft vor, <lass 
die Seiten total umgeandert werden. 
EM: Ohne Korrektur geht es nicht? 
AV: Ohne Korrekturen schreibe ich tiberhaupt nichts, das kann ich 
nicht. [ ... ] 
EM: Sie haben im Band Im Zeitstaub ein Zitat von Camus verwendet. 
Dort heiBt es: ,,Da erzahlte man mir von einem unsichtbaren Planeten
system, in dem die Elektronen um einen Kern kreisen. Man erklart mir 
die Welt mit einem Bild. Jetzt merke ich, dass wir bei der Poesie 
gelandet sind: nie werde ich wirklich etwas wissen." Das Zitat stammt 
aus dem Mythos von Sisyphos. Ich wiederhole in diesem Zusammen
hang die gestrige Frage, und zwar: Inwieweit ist die Poesie der Weg 
zur Selbstverwirklichung. Wenn Sie:sagen, dass man nie etwas wirk
lich wissen kann, dann ist das ftir mich ein Gegensatz. Mit der Poesie 
nahert man sich dieser Wahrheit. 
AV: Ja, aber man wird es nie ganz ergrtinden. Es ist eben eine Sisy
phosarbeit, man wird den Stein immer wieder rollen, und vom Neuen 
anfangen. Das ist gerade dieses Motto von Camus und es wtirde auch 
meine ganze Arbeit bezeichnen. Es ist auch so, dass es immer wieder 
Parallelen bei mir gibt, nicht in der Arbeitsweise, sondern auch im In-
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haltlichen. Grundidee ist zum Beispiel die Freiheit. Sie kommt immer 
wieder zum Vorschein, im Schlagschatten, in der Totalen Verdunke
lung und schon bei Jahr und Tag Pohanka. 
EM: Das Motiv der Freiheit meinen Sie? 
AV: Die nicht mogliche oder beziehungsweise die begrenzte Freiheit, 
denn der Versuch des Ich von den Gegebenheiten, die ihm das Milieu, 
die Erziehung aufzwingen, zu entfliehen. Das immer wieder von ver
schiedensten Seiten zu beleuchten und aufzuzeichnen, dass es eine 
Moglichkeit gibt, daraus auszubrechen. Es gibt aber keine totale Frei
heit. Es ist eine momentane Freiheit der Entscheidung moglich, dass 
zum Beispiel der Heimwehrmann nicht so handelt wie ein Heim
wehrmann handeln mtisste, dass er diesem Schutzbundmann hilft, dem 
Mann von der Leni, l ... J den Buben dort nach Hause und zum Spital zu 
bringen. Es ist also die Moglichkeit, diesem Zwingen, dieser Unfreiheit 
der Erziehung, diesem Hineingeborensein in ein Milieu zu entkommen. 
Das ist schon ein Akt der Freiheit, aber es ist nicht die absolute Frei
heit. 
EM: Glauben Sie, dass dieses Motiv auch in Ihrer Poesie vorkommt? 
AV: Ja. Das konnten Sie dann heraussuchen und der Prosa gegen
tiberstellen. lch meine, das ware eine Moglichkeit, Sie suchen ja nach 
einem Motiv, das das eine mit dem anderen verbindet. Sie sehen auch, 
dass soziales Engagement sowohl in der Prosa als auch in der Poesie 
immer wieder angespielt wird, wobei es in der Poesie manchmal nicht 
direkt ausgedrtickt wird. In den Erinnerungen eines alten Mannes oder 
Im Zeitstaub ist es ganz stark. Dieses soziale Problem wird auch ange
spielt. Es gibt einige Texte von dem Mann oder von der Frau, von der 
Stellung in der Gesellschaft oder die Stellung in der Hierarchie in der 
damaligen Gesellschaft. Der Pharao wird als Tor zur Ewigkeit gezeigt 
und die kleinen Bauern sind nichts. Das ist ja auch alles in diesen Zei
len. Das sind ganz kurze, ganz prazise Formen. 
EM: Waren Sie vielleicht in Agypten? 
AV: Nein, ich habe in der Agyptischen Abteilung des Kunsthistori
schen Museums Studien dazu gemacht. Ich habe nattirlich Literatur 
dazu gelesen und Bticher studiert, wo Fresken hauptsachlich abgebildet 
waren. 
EM: Aber in Italien, in Rom waren Sie? 
AV: Ja. Nach der ltalienreise ist auch der Band entstanden. lch war drei 
Mai in Rom, zwei Mai Iangere Zeit, jeweils ftinf Wochen. Da habe ich 
direkt Notizen aufgenommen und nach diesen Eindrticken habe ich das 
geschrieben, wobei sich da immer Beztige finden zur Jetztzeit, zur 
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augenblicklichen Situation, verkntipft mit dem antiken, barocken Rom, 
auf gezeigt, wie der Mensch im Kem immer derselbe geblieben ist. 
EM: Sie schopfen viel aus der Antike, besonders in den Gedichten, z. 
B. in den Riimischen Gesiingen. 
AV: Gerade in den Romischen Gesiingen bringe ich oft Zitate von den 
bekannten Dichtem, Philosophen als Universalien, die binde ich in die 
Texte ein. Das ist also praktisch das, was in der bildenden Kunst Mon
tagen sind. In der bildenden Kunst gibt es ja Malerei, wo Gegenstande 
reingeklebt werden. So etwas Ahnliches ist das auch. Die Worte von 
dem Bert Brecht oder dem Marc Aurel werden nicht nur eingebunden 
mitten in das Gedicht, sondern hinter diesen Worten steht ja jeweils ein 
Mensch, und der ist auch damit eingebunden. Ungesagt, aber er steht 
dahinter. Das Fluidum, das drangt sich mit von dem Marc Aurel. 
Darum wird er direkt zitiert. 
EM: lhre Schreibweise ist sehr von der Malerei abhangig. lch glaube, 
Sie sind in Rom als Maler vorgegangen. Sie lieBen sich von der Stadt 
beeindrucken und dann haben Sie das, was Sie beeindruckt hat, einfach 
auf das Papier Ubertragen. 
AV: Ja, natilrlich mit meinem personlichen Erleben und Gedanken 
dazu. Dadurch ist die Verbindung zwischen frilher und jetzt entstanden. 
Rom ist eine spezifische Stadt, wo man vie! mehr als die Gegenwart 
spi.irt. Dort ist die ganze Geschichte seit der Antike vorhanden. Man 
spi.irt das Zeitlose dort. Sagar die modernen Menschen leben dort im 
Grunde genommen wie vor J ahrhunderten. Im Vorwort habe ich ge
schrieben, dass man in Rom stark den Kult der groBen Mutter spi.irt. 
Die Mutter ist dort das Dominierende. Wir sind in den Kirchen geses
sen und haben beobachtet wie die ganze Familie sich um die GroB
mutter schart. Der Pf arrer macht vorne seine Messe, der ist dazu 
angestellt, der ist der Telefonist zum lieben Gott. Da kommt die Fa
milie mit der GroBmutter rein, die umarmen sie. Das gehort alles dazu, 
das hat mir machtig imponiert. [ ... ] Das lebt, das ist Familie. 
EM: Spielen die Spuren der Vergangenheit in lhren Polengedichten 
eine groBe Rolle? 
AV: Das Leiden des letzten Krieges, das spielt eine groBe Rolle. Man 
spi.irt auch von Polen, von der Bevolkerung, <lass das gewi.irdigt wird, 
dass sie dessen noch gedenken. In Warschau habe ich an jeder zweiten 
Ecke Tafeln gesehen, hier sind Frauen und Manner erschossen warden. 
Da brennen Lichter, jeden Tag habe ich dort irgendwo Lichter brennen 
gesehen. Das ist ja fi.infzig Jahre her, da brennen noch die Lichter, es 
werden frische Blumen gebracht. Da ist eine Beziehung vorhanden, die 
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Menschen denken daran. Bei uns will man nicht mehr daran denken, 
aber dort habe ich immer wieder gesptirt, dass man daran denkt, was 
damals geschehen ist. lch habe nicht das Geftihl gehabt, dass sie 
Rachegeftihle oder Bosedenken hegen. Das ist wie eine Naturkatastro
phe eingebrochen. lch weiB es nicht, ich kann ja das nicht behaupten, 
aber ich habe nicht das Geftihl gehabt, wahrend der im Kulturinstitut in 
Krakau gesagt hat, dass ich gar nicht erwahnen soll, dass ich Soldat in 
Krakau war. 
EM: In Krakau waren Sie bevor Sie nach Russland gegangen sind? 
AV: Ja, ich glaube, das werden November, Dezember, Janner 1941/ 
1942 gewesen sein. Jahreswechsel haben wir in Krakau verbracht. Im 
Februar sind wir dann nach Russland rausgekommen. Da sind auch 
Erlebnisse mit dem Schifahren auf Kasprowy gewesen. 
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