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Die ungarische Literatur der Monarchie erweckt den Eindruck, 
als w~e sie nach dem Prinzip extra Hungariam non est vita ge- 
formt: Sie wandte sich mit gr6Bter Aufmerksarnkeit und mit der 
reichsten literarischen Invention der Problematik Kleinstadt und 
Dorf zu, wobei auch die als Neuigkeit geltenden Themen der Haup- 
stadt Pest in den Hintergrund gedr~ingt wurden. So bleibt der Be- 
wegungsraum der Helden auBerordentlich beengt, eine etwaige 
Reise gilt als eine groBe Lebenswende. Abgesehen von den Wer- 
ken J6kais 1 gibt es in der ungarischen Literatur nur vereinzelte 
Beispiele ftir die Darstellung fremder Schaupl~itze und Lebenspro- 
bleme. Die meisten seiner Helden verkehren ungezwugen in der 
groBer Welt, vielleicht auch deshalb, weil er den ungarischen 

M6r J6kai (1825-1904) - Schriftsteller, Publizist, Herausgeber yon Zeitschrif- 
ten, Politlker. Eine des maSgeblicben Pers6nlichkeiten der Revolutionstage vom Milrz 
1848 in Pest. Ab 1861 Parlamentsabgeordnetes, ab 1896 Mitglied des Oberhauses. 
Sein erstes Roman erschien 1846, der letzte in seinem Todesjahr. Seine Schriftsteller- 
laufbahn yon sechs Jahrzehnten war yon Erfolg, Anerkennung und der Begeistemng 
des Publikums begleitet. Er beeinfluBte mehr als irgendeiner seines Berufskollegen 
die Entwicklung des ungarischen Erz~ihlprosa, sein Schaffen fief in Ungarn das lite- 
rarische Publikum im modernen Sinne ins Leben. Seine Werke wurden in zahlreiche 
Sprachen tibersetzt, er war ein bekannter und beliebter Schriftsteller in Polen und 
England. Dabei riefen aber seine Weske auch heftige Kritiken hervor, seine Kritiker 
beanstandeten die abenteuerliche, den franz6sischen Romantikern verwandte 
Handinngsfiigung und die damit zusammenh~ngende schematische Charaktesisierung 
des Helden, aber selbst die strengsten Kritiker muBten zugeben, dab J6kai ein groBer 
Stilkiinstler war, der durch die Lebendigkeit seines Vortrags welt unter seinen Zeit- 
genossen herausragte. Mit einiges Ubertreibung k6nnte man sogar behaupten, dab 
die tieferen Zusammenhtinge seines Kunst nicht yon Kritikem und Literaturlfistorikem, 
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Schriftstcllcr vcrk6rpert, der die ungarischc Kultur und sein cige- 

nes Ungarntum ohne besondcres Rcssentiment bctrachtcte. Dies 

ist umso bcmcrkcnswertcr, da cr sonst in zahlrcichen bedeutendcn 

Werken auch die Problcmc des in sich geschlosscnen und selbstge- 
ntigsarncn ungarischcn Lebcns nachdriicklich aufwirft. 

Im Lebcnswcrk J6kais ist Wicn -  abgcsehcn yon scincn histori- 

schen Romancn - dcr htiufigstc frcmde Schauplatz, und obwohl 

kein cinzigcr scincr Romane ausschlicl~lich in Wien spielt, laufen 

die Ftiden tier Handlung viclfach hicr zusammen. Wien war fOr die 

Ungarn - in dcr Darstcllung J6kais wie in der Wirklichkeit - ein 

unumgtinglicher Ort. Wenn auch nut auf prinzipieller Ebene, wur- 

den hier viele ungadsche Angelegenheiten geregelt, so auch stimt- 

liche Entscheidungen dcr grol3en Politik getroffen, die das Schick- 

sal und die Zukunft des Landes beeinflussen solltcn; und nach Wien 

strebten die Ungarn, die sich ein Amt mit gltinzendem Fortkommen, 

einfluBreiche F6rdercr oder viclvcrsprechende Geschtiftsbezie- 

hungen wtinschten. 2 Es ist erstaunlich, dab diese - bald zwangs- 
ltiufige, bald yon genau erkannten Intercssen gef6rderte - Aus- 

streckung des ungarischcn Lcbcnsraumes die Zcitgcnossen J6kais 

so wenig als darstcllungswtirdig empfanden. In dieser Hinsicht ist 

es besonders intcressant, dab Wien bei J6kai zuweilcn als geeigne- 

ter Zufluchtsort erscheint, wohin man wegen der Aussichtslosigkeit 

des Lebens in Ungarn oder wegen bevorstchendcr Unannehmlich- 

keiten unterschltipfen kann. 3 Wien zeigt sich unter diesem Aspekt 

als eine echte Gro6stadt, in dcr man sein Inkognito bewahren oder 

sondern von Schriftstellern (z. B. von ICdllm~ln Miks~th, Endre Ady, G~za Cs~ith, 
Dezs6 Kosztol~nyi und Gyula Kr~dy) entdeckt wurden. Diese lenkten die Aufmerk- 
samkeit darauf hin, dab der ,,groBe Miirchenerzahler" immer wieder die groflen 
Schicksalsfragen Ungarns aufwarf, indem er seine Helden in Zwangslagen vor das 
Dilemma yon Tradition oder Neuerung stellte. 

2 So z. B. in den RomanenA k6szfvffemberfiai {Die Baradlays] (1869), Fekete 
ffy~m6ntok [Die schwarzen Diamanten] (1870) oder Az ~let kom~di6sai [Die 
Kom6dianten des Lebens] (1875). 

3 In den Romanen J6kais suchen meistens junge Frauen in Wien Unterschlupf: 
fast ausnahraslos versuchen sie als Ntiherin oder Stickexin ihren Lebensunterhalt zu 
bestreiten. 



w~ BE~ OYULA Z~ODV ~29 

noch mehr anonym leben konnte. J6kai zeigt Wien w~rend seiner 

gesamten literarischen Laufbahn yon sechs Jahrzehnten folgerichtig 

als eine Stadt, die sich den Ungam schliel31ich und endiich nicht 

bekannt gibt. In den Romanen J6kais ist das Leben in Wien voller 

Geheimnisse, und die Mehrheit dieser Geheimnisse wird dutch ei- 

nen Verteidigungsmechanismus der Macht zur Zurtickhalmng der 

Informationen gen~ihrt. Deshalb sind die Wiener ungarischen Hel- 

den J6kais bei aller individueller Unterschiede ausnahmslos von 

einem gewissen Grad der Unwissenheit und Uneingeweihtheit ge- 

kennzeichnet, der vom Mangel an Informationen herriihrt. Nach 

Wien gekommen bewegen sich die Romanfiguren J6kais auf den 

Schaupl~itzen der Kaiserstadt wie die Einwohner ferner Kolonien 

in der Hauptstadt eines Reichs. Diese Allusion auf die Kolonien 

wird aber in seinen Werken im allgemeinen zum Kontrastpaar stiid- 

tisch-l~ndlich reduziert und gemildert. J6kai vertritt entschieden 

die Meinung, in Wien mtisse sich jeder Ungar einigermal3en als 

fremd empfinden, anderenfalls wiirde er gerade sein Ungartum 

verraten. Dieses Empfinden der Fremde wird aber von den Ab- 

stufungen des Provinzialismus bestimmt. Das Verhaltnis Wien - 

Ungarn liil3t sich durch die Gegenslitze stlidtisch - liindlicla um- 

schreiben. Darin dtirfte der Grund daftir liegen, dab die Elitehelden 

J6kais auf der Suche nach sich selbst nie in Wien stehenbleiben: 

Sie lassen sich in Paris, Brtissel, Nordamerika und sogar in Japan 

nieder. 

Bei KS_lmfin Miksz~ith, dem neben J6kai gr6flten Erziihler des 

ausgehenden 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts, der aber 

eine Generation jtinger als J6kai war, erscheint die Wien-Interpre- 

tation J6kais nur als femer Widerschein. In den Werken Mikszfiths 4 

4 IOlm~n Miksz~ith (1847-1910). Schriftsteller, Herausgeber von Zeitschrif- 
ten, Publizist, Politiker. Von 1887 bis zu seinem Tod Parlamentsabgeordneter. Sei- 
ne ersten Effolge erntete er mit Darstellungen des Voikslebens, aber ein Liebling des 
Publikums wurde er erst mit seinen Romanen und seinen Krokis aus dem Ab- 
geordnetenhaus. Den ProzeB und die Konflikte der grol?,en Umgestaltung des politi- 
schen, gesellschaftlichen und des Privatlebens im ausgehenden 19. Jahrhundert hielt 
er mit ironischen, zuweilen satyrischen Obert6nen fest, wobei er auch kaum verhtillt 



130 ANNA F/~BRI 

k o m m t  W i e n  - a b g e s e h e n  v o n  s e i n e m  h i s t o r i s chen  R o m a n  aus  d e n  

N a p o l e o n i s c h e n  Ze i t en  - n u r  als e in  en t f e rn t e r  Or t  vor ,  de r  me i -  

s tens  n u r  verba l ,  d u r c h  Erw~ihnungen  u n d  H i n w e i s e  mi t  d e m  u n g a -  

r i s c h e n  L e b e n  in  V e r b i n d u n g  g e b r a c h t  w i rd .  I m  L e b e n s w e r k  

Miksz~iths spie l t  zwar  die  P r o b l e m a t i k  v o n  s i m u l t a n  b e s t e h e n d e n ,  

j e d o c h  h in s i ch t l i ch  v o n  Lebensqual i t~i t  u n d  B e e i n f l u s s u n g  de r  M e n -  

talit~it deu t l i ch  u n t e r s c h i e d l i c h e n  Lebensr~ iumen e ine  b e s t i m m e n -  

de  Rol le ,  abe r  d ies  rea l i s ie r te  s ich  n u r  in  de r  G e g e n t i b e r s t e U u n g  

v e r s c h i e d e n e r  u n g a r i s c h e r  Schaupl~itze, W i e n  k a m  dabe i  ga r  k e i n e  

R o l l e  zu. 

D e r  groBe E m e u e r e r  de r  u n g a r i s c h e n  Erz i ih lp rosa  des  20. J ah r -  

h u n d e r t s  G y u l a  K r d d y  5 e rwies  s ich  in  t ier k t i n s t l e r i s chen  K o n f r o n -  

um den Schwund der alten Werte und Ideale ldagte. Als Erziihler nahm er immer 
wieder die Position eines Urteilssprechers und Meinungsbilders ein, aber er glaubte 
nicht-  und wollte es auch nicht vorgeben -, dab er selbst hinsichtlich der kritisierten 
Lebensweisen und Mentalit~iten auBerhalb oder fiber der Gesellschaft stehen wtirde, 
vielmehr lie6 er immer wieder durchblicken, dab er - wie auch die Leser - ein 
hinfalliger Bestandteil des hinfalligen Ganzen war. Diese Solidaritlit bestimmte auch 
seine Erz~ihlmethoden, er richtete sich nach den spmchlichen Gewohnheiten und 
Erz~ihlformen (vor allem der Anekdote) seiner meist adeligen Leser. Seine klinstleri- 
sche Souverenit~it entfaltete sich gerade dadurch, dab er zu diesen Verbindlichkeiten 
stand, und daraus n~ihrte sich auch sein unvergleichlicber Humor. 

5 Gyula Krddy (1878--1933). Schriftsteller, Publizist. Mit neonzehn Jahren kam 
er bereits als mehrfach ver0ffentlichter Sehriftsteller in die Hauptstadt und als er 
daselbst mit 55 Jahren verstarb, hinterlieB er ein Lebenswerk yon fiber hundert B~n- 
den, das sich also in seinem Umfang nur an dem J6kais messen l~iBt. Wiihrend seiner 
fast vierjahrzehntigen SehdftsteUerlaufbahn stand er fast immer auBerhalb der litera- 
risehen und politischen Bewegungen, die seine Generation spalteten. Krtldy wurde 
yon manchen als Inbegriff eines Schriftstellers, yon anderen als Schriflsteller der 
Schriftsteller bezeichnet: all das bezieht sich auf die Durchpoetisierung seiner Prosa, 
auf den individuellen, betont iisthetisierenden Charakter seines Stils. Es gab Jahre, in 
denen seine Popularitiit alles andere tibertraf, under  hatte Anhiinger, die auch zu 
Zeiten der Zuriicksetzung dutch die Kritik die Treue zu ihm hielten, aber seine 
schriftsteUerische Gri~Be wurde in erster Linie, bedingungslos, yon seinen Berufs- 
kollegen anerkannt. Er experimentierte lange Zeit mit groBer Ausdauer und fand erst 
in seinem Erziihlungsband Szindbtid ifjdstga (Sindbads Jugend) (1911) zu seiner 
erzahledschen Attittide (er trat als Interpretator seiner persOnlichen Erinnerungen, 
zuweilen auch als R~isoneur des sich Erinnernden au0, wodurch er sich vom drtik- 
kenden Einflul3 seiner groBen literarischen Vorbilder, J6kai und Miksz~ith, befreien 
konnte. Den wahren Durchbmch brachte ihm der Roman A vtrOs postakocsi (Die 
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t a t ion  v o n  L e b e n  u n d  Menta l i t t i t  in  de r  S tadt  u n d  a u f  d e m  L a n d  

s o w i e  in  de r  Da r s t e l l ung  ih re r  zwangs l t iu f igen  V e r m e n g u n g  als  e in  

N a c h f o l g e r  Miksz~ ths ,  kn t ip f te  abe r  m i t  de r  E r w e i t e r u n g  se ines  

l i t e r a r i s chen  Ges i ch t sk re i s e s  a u f  W i e n  und  a u f  die  M o n a r c h i e  an  

J6ka i  an. G l e i c h  l e t z t e rem liel3 er  se ine  H a n d l u n g e n  6f te r  in  W i e n  

sp ie len ,  u n d  zwar  mi t  de r  In ten t ion ,  dab  d iese  Schaupl t i t ze  in  i rgen-  

d e i n e r  W e i s e  zug le ich  u n g a r i s c h e  Schaupl t i t ze  s e i e n ?  1913 s ch r i eb  

rote Postloatsche) (1913), in dem die Erinnerungs--Attittide ebenfalls eine grope Rol- 
le spielt. Die Helden dieses Romans, wie auch Sindbad, tier seinen Erinnerungen 
hinterherreist, sollten im gesamten Lebenswerk immer wieder aufscheinen. Von die- 
sem Zeitpunkt an sind sltmtliche Schriften von einem unverwechselbaren, zuweilen 
bis an Verschrobenheit grtinzenden Ton, von leichter lronie und einer ungew6hnli- 
chen Behandlung der Zeitebenen gekennzeichnet. Auf die Periode des Weltkriegs 
und der Revolutionen folgte in seiner Kunst ein kurzes, provisorisches Auflodern 
des Sills, eine Art Flamboyant-Charakter; ein gewisser surrealistischer Ton, der far 
die Mehrheit seiner yon Metaphern und Gleichnissen iibersch~iumenden Werke auch 
zuvor bezeichnend war, wurde nun zum vorherrschenden Element seiner Vortrags- 
weise. Wie die Grenzen yon Vergangenheit und Gegenwart bei ibm schon immer 
ineinanderflossen, so erfal3te er mit der Zeit auch die Welt yon Traum und Erlebnis, 
Phantasie und Realitltt zunehmend in einem unentwirrbaren Geflecht. Fast alle be- 
deutenden Werke kntipfen an die ,,belle ~poque" an, und mit zunehmendem zeitli- 
chem Abstand steigerte sich in ihm das Interesse far diese Welt under ftihlte sich als 
Ktinstlef immer mehr davon angezogen. Parallel damit wurden seine Erztihlweise 
stufenweise abgeklttrter, seine Vortragsweise frei yon Posen, sein Stil genauer und 
einfacher, wobei jedoch ein Widerschein von Stilisierung immer erhalten blieb. In 
seinen Werken spielen Liebesabenteuer, Aufregungen auf der Rennbahn und auf 
der Btihne, kulinarische Geniisse in Gasth~iusem und Verzweiflung in Kneipen die 
Hauptrollen: Freuden und Leiden des K0rpers, Sttirungen und selbsttriigerische Phan- 
tasien der Seele. Die Welt der Knidy-Geschichten ist eine sekundi~'e Welt, in der die 
Ereignisse durch Ersatzhandlungen, und die Aktivit~iten durch Traumerei ersetzt sind. 

6 Die unterschiedliche gesellschaftliche und pers~Snhche Lage und Lebens- 
situation der beiden Schriftsteller bestimmte ihren jeweiligen Blickpunkt, und dar- 
aus ergeben sich zwei unterschiedliche Wienbilder. Der junge J6kai war 1848 als 
Gesandter des tevolution~ren Ungam im revolution~ren Wien und stand sp~iter- als 
Gast der Kaiserin Elisabeth, die far seine Romane schw~'mte - an der Wiege der 
Erzherzogin Marie Valerie, schlieBlich sa8 er gegen Ende des Jahrhunderts an der 
Seite Bertha yon Suttners im Vorstand der Friedensbewegung. Knldy hingegen war 
Jahre hindurch nur ein Journalist, tier manchmal nach Wien geschickt wurde, oder 
er fuhr als Glticksbringer des Sonderlings und Rennsport-Nabobs Mikl6s Szemere 
zu den Freudenauer Rennen. (Letzterer wurde sp~ter - zumeist unter dem Namen 
Alvinezi - der Held zahlreicher seiner Romane.) 
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er noch in seinem ersten wirklich effolgreichen Roman 7 mit einem 

gewissen Sarkasmus iiber die Stars der Pester Lokale des ausge- 

henden Jahrhunderts, die Damen des Orpheums, die fast ausnahms- 

los von Wien nach Ungarn gekommen waxen, und tiber die Wiener 

Hochstapler, die bei den Pferderennen in Budapest als wahre Ka- 

valiere gl~inzten. Die Budapester abet blickten mit der Naivitiit der 

Landbewohner auf die eigenartigen Kolonialisten aus der Kaiser- 

stadt, die - wie Krttdy formulierte - der Stadt das Geldverschleudem 

beibrachten, um dann, einmal reich geworden, nach Wien zuriick- 

zukehren ur, d das in der Pester Nacht verdiente Geld in solide btir- 

gerliche Unternehmen zu investieren. 

Hinter diesen Worten versteckt sich ein leises Ressentiment, 

und die Feuilletons und Krokis aus den Jahren 1915/1916 zeugen 

vonder  Erstarkung dieses Ressentiments in den ersten Kriegsjah- 

ren. s Eine endgiiltige Wende trat jedoch in dieser Hinsicht mit 

einer umfangreichen Artikelserie ein, in der er als ausgesandter 

Berichterstatter seiner Zeitung die Ereignisse um das Begriibnis 

von Kaiser Franz Joseph und um die Trauerwoche festhielt. In die- 

sen Schriften 9 gab er seinen Lesern eindeutig kund, dab im No- 

vember 1916 in Wien nicht einfach nur ein Herrscher aus dem Hause 

Habsburg, sondern eine Epoche, eine ganze Welt zu Grabe getra- 

Wlihrend J6kais Romanhelden, die sich in Wien aufhalten, meistens Kanz- 
leiangestellte, angehende Diplomaten, Offiziere und Gesch~iftsleute yon Beruf sind, 
spielen in den Romanen Kr6dys auch in dieser Hinsicht Joumalisten, Glticksritter 
und Schauspielerinnen die Hauptrolle. 

A v~r~s postakocsi. Auf Deutsch erschien der Roman unter dem Titel Die 

rote Postkutsche in der Obersetzung von Gy6rgy Sebesty~n in drei Auflagen. Die 
Auflage votl 1966 (Wien - Hamburg: P: Zsolnay Veflag, 459 Seiten) enth~Ut auch 
eine gekiirzte Fassung der Fortsetzung dieses Romans, Eine Herbstreise auf  der 

roten Postkutsche. 

s VgL z. B. seine Artikel Utaz6s Bdcsbe und Bdcsi szennyes (Eine Fahrt nach 
Wien bzw. Schmutzw~ische aus Wien) yon 1915 bzw. Mariska Bdcsben (Marischka 
in Wien) von 1916. In: Gyula Krddy, Rdgi pesti hist6ridk (Alte Geschichten aus 
Pest). Budapest, 1967 und Pesti levelek (Briefe aus Pest), Budapest, 1963. 

9 DieFolgevonsechsArfikelnschrieberf~rdasTageblattMagyarorszdg.Die 
einzelnerL Fortsetzungen erschienen zwischen dem 26. November und dem 3. De- 
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gen wurde. Von da an stand aber diese versunkene Welt im Mittel- 

punkt seines Schaffens. 

Einige Monate nach dem Begdibnis Franz Josephs vollendete 

er einen verwirrend enigmatischen, bis heute wenig gewiirdigten 

Roman mit dem Titel Eine Herbstreise  a u f  der  roten Postkutsche? ~ 

Dies war sein erstes Werk, in dem er mit seinen auBerordentlichen, 

ungew6hnlichen Methoden die eigenartige Natur des Lebens in der 

Monarchie, das Verhiiltnis Ungarn und Wien, Ungarn und Habs- 

burger analysierte. Die Handlung des Romans beginnt bemerkens- 

wetter Weise in Wien, in der Kapuzinergruft, am leeren Sarg Erz- 

herzogs Rudolphs, und die Geschichte wird um sein Gespenst ge- 

woben, das in Nordwestungarn herumgeistert. Es handelt sich da- 

bei um einen eigenartigen pikaresken Roman: Zweck tier Reise ist 

eindeutig die Entfernung von der Gegenwart, anders fornmliert der 

Ubertritt yon der geregelten und geordneten Welt in die Welt der 

privaten und Gruppenmythen. Schliel31ich liil3t aber der Autor ah- 

nen, dab auch die geregelte und geordnete Welt ein willkiidiche 

ist, so dab sich im Endergebnis nicht Wunder und Alltag, sondern 

zwei Wunschbilder gegeniaberstehen. 

Das Wien Franz Josephs erscheint dem Helden der Herbstre ise ,  

Eduard Alvinczi, der dem Kartenspiel und dem Pferderennen erge- 

ben ist, ebenso als Asyl wie das liindliche Ungarn, das die Vergan- 

genheit als zeitlosen Einschlul3 bewahrt. Hier wie dort kann er die 

Plagen des ILrrnenden modernen Lebens in Pest vergessen. Eines 

zember 1916 unter folgenden Titeln: Utazds egy habsburgi temet#s ki~riil (Reise um 
das Begrfibnis eines Habsburgers); A kis kirdly S(acher)n~ kdvdscsdszdin#l (Der 
kleine KOnig bei den Kaffeetassen der Frau S/ached); 6szi alkonyat az infdnsn5 
feh~r htbaindl #s egy halott Habsburgndl (Herbstliche Abendd~mmerung zu den 
weiBen FtiBen tier Infantin und bei einem toten Habsburgex); R~gi csttsz6rok ra- 
vataldndl (An der Bahre alter Kaiser); Csdszdrok #s bankdrok, hdzmesterek #s to- 
ronymdsz6k egy habsburgi temet#sen (Kaiser und Bankiers, Hausmeister und Turm- 
steiger am Begrfibnis eines Habsburgers); Az dj kirdly sir (Der neue K6nig weint). 
(Die gesamte Folge wurde - etwas gekiirzt - im Band Pesti levelek (Briefe aus 
Pest), Budapest, 1963 wiederver6ffentlicht.) 

ao Oszi utazds a vOr6s postakocsin. Budapest, 1917. 
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der Grundpfeiler der Lebensrolle Alvinczis ist also Wien. t~ Er 

pendelt zwischen zwei Lebensformen, der Wiener und der ungari- 

schen, wobei ihm der Rtickzug immer und Uberall gesichert bleibt. 

Auf diese Weise l~il3t sich Wien wie Ungam unter dem ftir Alvinczi 

wichtigen Aspekt, als verk0rpertes Wunschbild der Vergangenheit 

bewahren. 

FUr die Authentizit~it des ungarischen Schauplatzes, eines Jagd- 

schlosses im Dickicht der Karpaten, sorgen ftir Geld erworbene 

historische Denkmiiler und Erinnerungsstiicke. In Wien wird die 

Vergangenheit durch die Institution des Kaisertums, und noch mehr 

durch die Person des Kaisers am Leben erhalten. Alvinczi fiihlt 

sich durch die unvergleichliche Wiener Stimmung und noch mehr 

durch die Person des Kaisers angezogen: Zur Stgtrkung seines Ichs, 
zur Aufrechterhaltung seiner Identit~t braucht er die Habsburger, 

haupts~ichlich Kaiser Franz Joseph. Deshalb will er tiber alles, was 

in der Burg geschieht, informiert sein: Er strebt den Status der 

Eingeweihtheit und des Intimus an. 

Es gibt in der vielsprachigen Literatur der Monarchie kaum ei- 

nen zweiten Romanhelden, der sich wie Alvinczi dem Kaiser eben- 

btirtig dtinkt. Alvinczi selbst hat ftirstliches Blut in den Adern, sei- 

ne Familie hat eine liingere Geschichte als die Kaiserfamilie auf- 

zuweisen, denn er ftihrt seinen Stammbaum bis zu den land- 

nehmenden ungarischen Stammesfiirsten, also bis ins 9. Jahrhun- 

deft zurtick. Sptiter, in den dreil3iger Jahren, als Krddy immer wei- 

tere Geschichten um die Person Alvinczis wob, dichtete er ihm 

sogar Ambitionen eines Thronpriitendenten an. Hier geht es aber 

noch nicht darum. Als Held der Herbstreise spielt Alvinczi, der 

per kaiserliches Dekret aus Wien verbannt wurde, mit dem Gedan- 

ken, dab nicht nur der Kaiser fiber sein Schicksal entscheiden kann, 

sondem auch umgekehrt, er tiber das seine. Es hat lange Zeit den 

n Auf der Rennbahn erscheint Alvinczi - und zwar auf der Freudenauer Renn- 
bahn, die auch in H. Brochs Hoffmannstahl-Buch mit Nachdruck erw~ihnt ist - in 
einem einzigen Roman, in A k~kszalag h6se (Held des Blauen Bandes) yon 1931. 
(Als Buell zuerst 1957 in Budapest ver0ffentlicht.) 
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Anschein, als h}itten sich die Energien seiner Ahnen, die Kbnige 
auf den Thron erhoben hatten, zu Phantasiespielen degeneriert: Er 

wollte ja aus einem Gespenst, aus Rudolph, einen ungarischen 

K(inig machen. Alvinczi hat aber den Verstand nicht verloren und 

spielt auch das Gespenst, das man vielfach zu gesehen haben glaub- 

te, gegen den Kaiser aus. Er setzt eine Legende fiber Rudolph in 
Umgang, iiber Rudolph, der am Leben sei, und dernur durch die 

v~itediche und kaisediche Willkiir zum Scheintod gezwungen wor- 

den sei. Alvinczi selbst abet eilt, sobald seine Verbannungszeit 

abgelaufen ist, nach dem Wien Franz Josephs zuriick. 

Der Sturz der Monarchie lieg die auch sonst lebhafte literari- 

sche Vodiebe Krtldys ftir die Vergangenheit noch mehr aufleben. 

W}ihrend er aber zuvor meistens die Vorvergangenheit heraufbe- 

schw~rt hatte, die nur durch Wunschbilder, Phantasien und Tr~iu- 

me mit der Gegenwart verbunden war, besch~iftigte ihn yon nun an 

- wie auch seine SchriftsteUerkollegen in 0sterreich - die Welt 

yon Gestern, die Problematik des eben erst vergangenen. Diese 

nahe Vergangenheit nahm in der ironisch-nostalgischen Vortrags- 
weise Krt~dys mythische Ziige an, und zwar nicht wegen der 

Ungewbhnlichkeit dieser Ereignisse, sondem wegen ihrer endgiil- 

tigen Abgeschlossenheit: Sie haben unmOglich eine Fortsetzung. 

Als er (fast allein in der ungarischen Literatur) die Vergangenheit 

in seiner metaphorischen Vortragsweise zu analysieren und zu in- 

t e rp re t i e r en  b e g a n n ,  s tel l te  er  das  e b e n  ers t  v e r g a n g e n e  g l e i c h s a m  

wie  a m p u t i e r t e  G l i e d m a g e n  de r  d a m a l i g e n  G e g e n w a r t  dar ,  d ie  s ich  

d u r c h  unabl~iss ige  P h a n t o m s c h m e r z e n  u n v e r g e g l i c h  m a c h t e n .  ~2 

N a c h  Z e u g n i s  se iner  W e r k e  aus  den  z w a n z i g e r  J a h r e n  ha t t e  K r ~ d y  

,2 ,,Wit sind alle gestorben, lieber Lack zusammen mit Franz Joseph. Eigenar- 
fig, abet es ist so: Dieser ahe Mann, der nicht einmals richtig ungarisch konnte, 
bedeutete zugleich eine Glanzzeit der ungarischen Literatur, die sich hie wird zu- 
riickbringen lassen. Wit waren stolz auf unsere Literatur, wir prahlten mit unseren 
unz~ihligen Werten und glaubten, dab die ungarische Literatur ebenso ihre Unsterb- 
lichen hat wie alle anderen Literaturen" - schrieb er am 14. Juli 1925 an Lajos 
Hatvany. In: Hatvany Lajos levelei (Der Briefwechsel yon Lajos Hatvany), Budapest 
1985, 205. 
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ganz deutlich den Eindruck, dab mit dem Sturz der Monarchie nicht 

nur die Ordnung des Lebens des Reichs und seiner Untertanen end- 

gfiltig umgestfirzt wurde, sondern dab dadurch auch die Zeit, die 

bis dahin vielerorts stillzustehen schien, pRitzlich - unaufhaltsam 

und unfolgbar - zu rasen begann. Einerseits zeichnete er die ge- 

sttirten r~iumlichen und zeitlichen Verh~ilmisse in einer Reihe von 

Romanen nach, andererseits beschw0rte er der Reihe nach die fur 

immer verschwundenen Figuren und Schaupl~itze der Vergangen- 

heit herauf, in seinen Feuilletonfolgen von mehreren B~indem, in 

den V i s i t e n k a r t e n  d e s  19. J a h r h u n d e r t s  - u n d  d e n  - N e b e l r i t t e r n  

y o n  G e s t e r n .  ~3 

Seine Romane fiber das Wien Franz Josephs sowie seine Feuille- 

tons und journalistischen Skizzen lenken die Aufmerksamkeit im- 

mer wieder auf den verantwortungslosen oder eher unbewuBten 

Leichtsinn hin, mit dem die Menschen der Epoche (vom Klein- 

bfirger bis zum Aristokraten) die Vielfalt des Lebens aus der Mo- 

narchie aus Elementen, die in keinem Zusammenhang miteinander 

standen und aus unterschiedlichen Zeiten stammten, gebrauchten 

und genossen. Fast alle Helden Krddys versuchen sich fiber die 

traditionsbedingten Unterschiede der Mentalit~t und der Lebens- 

weise hinwegzu~uschen. 

Das alte Wien ist ffir die Ungarn Krtldy ein leicht zug~inglicher 

Oft, an dem sich der in Ungam zuweilen driackende Identit~tszwang 

aufgehoben wird: In Wien kann man ein Ungar sein, ohne irgend- 

welche Verpflichtungen dadurch auf sich zu nehmen. Das Vorhan- 

densein (und die Erreichbarkeit) Wiens l ~ t  die ungarische Welt 

verdoppeln (ausschalten und zugleich aufheben) und erweckt durch 

die leichte Durchl~issigkeit den Eindruck yon Weite und Freiheit. 

In Wien kann ein Ungar, der daheim an der Kleinlichkeit des 

Provinzialismus und an den ungel0sten Problemen der Zivilisation 

13 InseinenFeuilletons, dieimSammelbandAtegnapokkiidlovagjai(Nebelritter 
yon Gestern) 1925 ver6ffentlicht wurden, wies Krfdy sowohl Franz Joseph als auch 
Rudolph einen vomehrnen Platz unter den Nebelrittern zu: Ferenc J6zsef, Eur6pa 
els6 gavalldrja (Franz Joseph, der Kavalier Nummer eins yon Europa) bzw. J6kai 
bardtja, a boldogtalan Rudolf kirtffyfi (J6kais Freund, der ungliickliche Ktinigs- 
sob.n). 
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zu leiden hat, rein und vomehrn leben und ohne jegliches Risiko 

ein Fremder sein. Er wird hier angenommen, wenn man so will, als 

ein irgendwoher bekannter Frernder, der hier als nattidich, als zum 

Wesen der Kaiserstadt geh6rig betrachtet wird. Man kann sich in 

Wien ausruhen, dorthin einen Ausflug in ein anderes, ungezwun- 
generes Dasein unternehmen, das genauso - und nur soweit - real 

anmutet wie in den Augen der femen Bewohner des Reichs die 
~iber ein Gewebe aus Fiktionen und Scheinwirklichkeiten thronen- 

de Kaiserstadt selbst real erscheint. 
Den Helden Krtldys geniJgt es, wenn sie in einen Zug steigen, 

schon sind sie in eine andere Welt hintibergetreten. (Alvinczi fuhr 
mit einem anachronistischen Fuhrwerk, der roten Postkutsche, 

zwischen unterschiedlichen Welten hin und her - und das war kein 

Einfall des Autors, das Modell iieferte ihm eine Geste des Mikl6s 

Szemere.) Der hedonistische Pester BUrger (sogar: Kleinbtirger) 

stieg nach Krtldys Erz~lung fur ein kulinarisches Erlebnis in den 

Zug und diinkte sich sofort als ein gRicklicher, zufriedener Genie- 
13er der Handlungsfreiheit/4 Der freudige Ausflug lieB sich saint 

und sonders innerhalb eines einzigen Tages absolvieren. Der Aus- 

fltigler nahm gar keine Risiken auf sich: Die Ziige fuhren genau 
nach Fahrplan, um die Mittagszeit wurde vorschriftsgem~i8 frisches 

Bier angezapft, an der Qualit~t des Rindfleisches liel3 sich niehts 

beanstanden. Der wanderlustige Ungar konnte sich durch das ein- 
genommene Mahl, das genossene Getr~nk und das Ausruhen in 

einem Caf~ das Geftihl der Partizipation verschaffen: Wien geht~rt 

uns, auch mir. All das wurde noch durch einen gewissen egalithren 
Charakter des Status des Untertans noch gesteigert, war doch die 

Kaiserstadt zugleich der Sitz des ungarischen Kt~nigs. Als Krtldy 
1925 als Gast des Barons Hatvany, ~5 des damaligen P~ichters des 

14 Vgl. das Feuilleton Mit ebddelt Ferenc J6zsef? A bdcsi tdnydrh~s legenddja 
[Was speiste Franz Joseph? Die Legende vom ,,Wiener Tafelspitz"]. Erstver6f- 
fentlichung 1933, in Buchform zuerst im Band.~lmoskOnyv [Traumbuch], Budapest, 
1966. 

~5 Baron Lajos Hatvany (1880-1961), Schriftsteller und Kritiker, war ein frei- 
gebiger M/lzen tier modemen ungarischen Literamr. 
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Schlosses der K~nigin Elisabeth, ftir ltingere Zeit in Lainz weilte, 

lieg er sich durch die gegensttindliche Umgebung - man k6nnte sie 

auch Kulisse nennen - und die Requisiten des gestrigen Habsburger 

Lebens zu einem augerordentlichen und bis heute kaum gewtirdig- 

ten Monarchie-Roman anregen. In diesem Buch, der unter dem Titel 

Jockey-Club  erschienen ist (1926), blickt er auf das Wien von Franz 

Joseph zurtick - als auf etwas, was eigentlich auch schon seiner- 

zeit nur in den Mtirchen und Legenden vorhanden war, aber aus 

den Beschreibungen der Gassen und Htiuser der Innenstadt sptirt 

man unverkennbar die subjektiven Erinnerungen des Aufenthaltes 

von 1925 heraus: das befreiende Geftihl des Obertritts aus der 

Fremdheit daheim in eine freundliche, vertraute Welt. 

In der Geschichte des Jockey-Club l~8t Kr6dy (zuvor ttiglicher 
Gesprtichspartner des Freud-Schtilers Sfindor Ferenczy) den Kai- 

ser als eine strafende und schiitzende, Furcht- und Sicherheitsgeftihle 

erweckende Janus-Figur auftreten, in der die ZIige des Vaters und 

des Herrschers vollkommen verschmolzen sind. In anderen Schrif- 

ten hingegen gestaltet er eine Biedermeieridylle um den alten Kai- 

ser, der seine Freundin besuchte: ein warmes, freundliches Heim, 

in dem sich die Zeit mit Kartenspiel und weibliches Fabulieren 

angenehm verbringen l~igt. 16 Wieder ein anderes Mal zeichnet er 

mit Meisterhand ein Bild vom Herrscher, der Tag fiir Tag ohne 

Gesellschaft seine Mahlzeiten einnirnmt: Diese Darstellung ist aber 

nicht vonder  Stimmung kiihler Einsamkeit durchwoben, sondern 

yon der Heiterkeit selbstgeniigsamer Anspruchslosigkeit. ~7 

Nach Krtidy boten die yon Einfachkeit und Maghaltung (und 

zugleich vom Mangel an Einbildungskraft) zeugenden, allgemein 

bekannten Gewohnheiten des Kaisers all denen, die sich anglei- 

chen wollten, leicht abschaubare Vorbilder. Diese Frage besch~if- 

tigte den Schriftsteller - und nicht nur im Zusammenhang mit Kai- 

ser Franz Joseph, sondern auch im aUgemeinen - besonders inten- 

16 Vgl. Ferenc J6zsef bart~m6je (Die Freundin yon Franz Joseph), 192"/ (in 
Buchform in: A tegnapok kOdlovagjai (Nebelritter yon Gestem), Budapest, 1961. 

17 Mit ebddelt Ferenc J6zsef?, op. cir., 14. 
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siv. F~r die Uniformisierung von Kleidung, Haar- und Barttracht 

sowie der Gesten nach dem Vorbild Franz Josephs land Krfidy die 

Erkl~rung eindeutig im Wunsch nach Partizipation an der groBen 

Autorit~it. is Eine reiche Fiille von weit verbreiteten und unifor- 

misierenden Beispielen an Angleichung und Nachahmung findet 

sich im Jockey -Club ,  in dem Markgrafen, Kutscher und Kammer- 

diener (stolz, gleichsam als eine Auszeichnung) den gleichen Kaiser- 

bart tragen, der Fiaker glticklich und vergniigt die Virginiamarke 

raucht, die fur den Kaiser hergestellt wird und vomehme Damen 

zu Mittag Bier trinken, weil es auch der Kaiser so tut. 

Anderenorts analysierte Krtidy eingehend, mit welcher Umsicht 

die Untertanenmentalit~it Vorbilder ftir sich sucht, in ihrem Eifer 

kein Hindernis kennt, so dab sie gar in Franz Joseph, der st~indig in 

Uniform ging, den ,,Kavalier Nummer eins von Europa" zu ent- 

decken f'~ihig ist. 19 

Aus derartigen Geschichten geht eindeutig hervor, dal3 f'tir Knldy 

die eigenartige theatralische Spannung und der Zauber des Lebens 

in der Monarchie gerade darin lag, dab die Nachfolge der Einfach- 

heit und der MaBhaltung trotz des Tadels des Kaisers so oft mit 

Eigenwilligkeit, Hedonismus und sogar mit aufriihrerischem Geba- 

ren einhergeht und sogar zu tragischen Konflikten ftihrt. Der Auf- 

rtihrer Nummer eins der Monarchie, der Freund der Ungarn, ,,der 

ungliickliche K6nigssohn Rudolph", besch~ftigte die dichterische 

18 Krfdy blickt zwischen 1925 und 1937 in zahlreichen Feuilletons auf das un- 
garische Leben in der Monarchie zuriick und suggeriert, dal3 die Sicherheit und der 
Weft des Lebens damals yon der Person Kaiser Franz Josephs garantiert wurdr Dies 
kommt gleich in den Titeln einiger dieser Schriften zum Ausdruck: Ferenc Jdzsef 
bora (Der Wein Franz Josephs) 1926, Ferenc J6zsef~s a pesti utcdk (Franz Joseph 
und die Stra~en yon Pest) 1928, Ferenc J6zsef nagyapa lesz, vagy hogyan sziiletett 
meg a villamosvastlt Budapesten (Franz Joseph ist GroSvater geworden, oder wie 
wurde die elektrische StraBenbahn in Pest geboren) 1932, Mit eb~delt Ferenc J6zsef? 
op. cit., 1933. 

19 Knldy schrieb dartiber- zwar im ironischen Ton - eine tiefgreifende Analyse 
in seinem Feuilleton Magyar kir. dllamfogoly ,~r Vdcott (Der Herr k6nigl, ungari- 
scher Staatsgefangeger in V~tc), 1926 (in Buchform: A tegnapok ki~dlovagjai, op. 
cir.). 
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Phantasie Krddys wiederholt, die Handlung des Jockey-Clubs ist 

sogar seine Person geflochten3 ~ Dieser Roman, ein eigenartiges 

Handbuch der scharfen Konflikte yon Vater und Sohn, Herrscher 

und Untertan, zeigt Rudolp als eine Figur, die unter dem doppelten 

Zwang yon Identifizierung und Vemeinung zu leiden hat und da- 

dutch hin- und hergerissen wird. 

Im Jockey-Club wie in der Wirklichkeit bleibt Franz Joseph in 

der Rolle des strafenden und Rechenschaft fordernden Vaters der 

Sieger, der zwar den Sohn veflor, daffir aber seine Autorit~t heil 

bewahrte. Der Schdftsteller behauptet, an der Wahrung der Unter- 

tanenstellung war in irgendeiner Weise jedermann interessiert, was 

jedoch der aufriihrerische Rudolph nicht zur Kenntnis nahm. An 

anderer Stelle verheimlicht er gar nicht, dab ihm in der L6sung 

individueller Schicksale die Person des Kaisers sttindig wie eine 

Art deus ex machina vorschwebte. Diese seine Operettenmentalitiit 

brachte Krddy anl~iBlich des Todes von Franz Joseph mit einem 

Hinweis auf seinen perstinlichen Verlust mit folgendem ebenso 

frivolen wie tiefsinnigen Satz zum Ausdruck: ,,Er ist hingeschieden, 

ohne mich zum Ftirsten 'beftirdert' zu haben." 

Es mag tiberraschen, aber es entspricht im groBen und ganzen 

den Tatsachen, dab der Dichter das Leben in der Monarchie als ein 

System beschrieb, das dem Liberalismus zwar freien Lauf lieB abet 

zugleich auch in der Unterdrtickung des Individuums erfolgreich 

funktionierte; als ein sich gegenseitig voraussetzendes und genau 

verkntipftes Netz von Beobachtem und Beobachteten, KontroUierem 

und Kontrollierten, Originalen und Nachahmungen. Im wesentli- 

20 Im Mittelpunkt des Romans steht die miteinander verflochtene Geschichte 
des Erzherzogs Rudolph und seines Alteregos. Der Thronfolger und der unscheinba- 
re junge Mann aus Pest (ein gewisser Rezs6 B~cs [B6cs ist der ungarische Name fiir 
Wien], oder wie er sich in Wien nennt: Rudolf yon Wien), werden nicht nut dureh 
ihre t~iuschende ,~hnlichkeit verbunden, sondem auch dadurch, dab sie sich in das- 
selbe junge Miidchen vefliebt haben, in die Griifin Mafia Vetsera. Es versteht sich 
yon selbst, dab dies die einzige Rolle ist, in der (nLmlich in der Rolle des Liebha- 
bers) sich der Thmnfolger nicht vertreten liiBt. Nach der Trag6die yon Mayefling 
wird das Alterego lebend begraben: wertlos geworden verlebte er seine restlichen 
Jahre hinter den Mauem eines Irrenhauses. 
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chen  kl ingt  es dami t  zusammen,  wenn  nach Krddy  das E igenb i ld  

der  Unga rn  v o m  Wien  der  Habsburger  mi t  gestal tet  und  aufrecht-  

erhal ten wurde.  In zahl re ichen seiner Werke  ze ig te  er, dab das Prin-  

zip extra Hungariam non est vita nur  innerhalb  der  Geborgenhe i t  

des e rzwungenen ,  mil3mutigen Daseins  im Reich  formul ie r t  wer-  

den  konnte .  2~ 

A b w e i c h e n d  von seinen groSen V o r g ~ g e m  in der  ungar i schen  

Li tera tur  mein te  also Krtidy, dab die beze ichnenden  ungar i schen  

Charakterz t ige  von  Wien  mit  gepr~igt wurden.  Das Bi ld  Wiens  bei  

Kn~dy konn te  das  R e s s e n t i m e n t  des  t rad i t ione l len  u n g a r i s c h e n  

Provinz lerer lebnisses  steigern oder  ebensogut  die Sehnsuch t  nach 

Rival is ierung 22 oder  die Tatkraft erwecken,  es konnte trotzige Oppo-  

s i t ion aber  auch die Berei tschaf t  zur  ut i l is t ischen Z u s a m m e n a r b e i t  

hervorrufen.  In anderen F~llen st~irkte es aber  den Nat ionals to lz ,  

hat ten doch in Wien  ungar ische  Rennpferdbes i tzer ,  P r imadonnen  

und  Polit iker,  zuwei len  auch Lieddichter  23 und Schri f ts te l ler  sch6-  

ne  Er fo lge  zu verze ichnen .  

2~ Im RomanA kdkszalag hSse (Held des Blauen Bandes) 1931 sondem sich die 
Ungarn, die zu den Wiener Rennen eintreffen (so auch die Politiker, die in Wien 
verhandeln) demonstrativ ab, sie bilden sozusagen eine ,,ungarisehe Insel" in der 
Kaiserstadt. (Urn sich das Geffihl yon Geborgenheit zu verschaffen, bringen sie 
KOchinnen, Zigeunermusikanten, Verpflegung, Hunde, Pferde usw. aus Ungam mit.) 

22 Von den Rivalitiiten der Wiener und Budapester Operettenstars wird auch in 
der Geschichte des Jockey Club berichtet. Mitzi Caspar entrfistet sich fiber die Er- 
folge der Pester Primadonna llka P~lmay: ,,Wenn erst die Pester reich im Zigeuner- 
baron sehen werden! ... Wenn dieses Weibsbild noch Scham im Leib hat, wird es hie 
wieder wagen, auf die Bfihne zu treten" (Jockey Club, Budapest, 1964, 426 [unga- 
riseh]). Aus dem Roman Primadonna (Die Primadonna) 1926 erffihrt man auch, wie 
die Titelheldin, die erwiihnte Ilka Pfilmay, die ,g6ttlichr Ilus", die es bis zur Griifin 
Kinsky brachte, das Wiener Publikum eroberte. 

23 Im Roman Jockey Club tritt zum Beispiel der berfihmte Zigeunerprimas, der 
junge B61a Radics auf, ,,[...] und spielte wiederholt das unvergeBliche Lied, dessen 
erste beide Zeilen 'Ich hatte eine liebe Mutter, die erzog reich unter Kummer' lauten. 
Von diesem Lied war es weir und breit in der Monarchie bekannt, dab es das Lieblings- 
lied des Thronfolgers war. Er pflegte sich bei den rfihrseligen Kl~ingen dieses Liedes 
zu anafisieren, so dal~ die Herren in seiner Gesellschaft dabei der Reihe nach unter 
Triinen ibm die Hand kfil3ten und ihm die Treue schworen [...] Das niichste Lied, das 
die Zigeuner unter der Leitung des jungen Radics anstimmten, war 'Die Eberesche 
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In Dutzenden von Schriften wiederholte Knidy sttindig - zu- 

meist in Metaphern und Anekdoten verhtillt - seine Erkenntnis, 

dab all das, was man ungarisches Leben der guten alten Friedens- 

zeit nannte, ohne Wien nicht denkbar gewesen ware. 

Er ztihlte nach dem ersten Weltkrieg das Verschwinden des 

Wiens von Kaiser Franz Joseph zu den ungarischen Kriegsverlusten. 

hat das Laub abgeworfen [...]' ,,Seinerzeit wuBte jedermann, dab auch K6nigin Eli- 
sabeth dieses Lied gem hatte" (Jockey Club, op. cit., 428 [ungarisch]). 


