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Einleitung 

Dieser Artikel behandelt das Schaffen dreier Schriftsteller, die dem 
gleichen kulturellen Klima entstammen, ungefahr in der gleichen Zeit 
lebten und ein ahnliches biirgerliches Schicksal auf jenem Kontinent 
hatten, auf dem sie den Grofteil ihres schópferischen Lebens verbrach- 
ten - in Amerika. 

„Im Westen lebte ich zwischen wirklichen Biirgern”, schrieb S. 
Mórai in seinen Erinnerungen. W. Gombrowicz ist in seinen Tagebii- 
chern sehr viel kritischer, und von Hronsky wissen wir, da er am 
liebsten zu Hause, in der Slowakei, gelebt hatte. Alle drei Autoren 
verglichen die Wirklichheit des Landes, aus welchem sie kamen und in 
dem sie ihre Geltung erlangt hatten, mit der Wirklichkeit und ihrer 
beruflichen Situation in einem anderen Lande. 

In meinen Ausfiihrungen werde ich die Empfindungen und 
rationalen Riickschliisse des sensiblen Intellekts der drei Persónlich- 
keiten analysieren und dabei den Hintergrund der sozialgeschichtlichen 
Entwicklung ihrer Heimat sowie die Erlebnisse und deren Reflexionen in 
ihren Werken beriicksichtigen'. Wir finden dazu wenig dokumenta- 
 

' Zur Problematik der Beziehungen der einzigen Literaturen siehe: Wollmann, S.: 
Sla- wisch-mitteleuropaische Probleme der allgemeinen Literatur. In: Centrisme Interli- 
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risches Material (Tagebiicher, Erinnerungen, Kommentare u.4.) bei 
Hronsky*, doch sind seine Erfahrungen in den autobiographischen 
Romanen gut nachzuvollziehen*. Bei Marai kann man sich auf sein Werk 
Bekenntnisse eines Biirgers. Erinnerungen stiitzen*. Das meiste Material 

ttóraire des Littćratures de I Europe Centrale. S. 25-37. Wollmann verfolgt in seiner 
Studie die Entwicklung der sog. „Allgemeinen Literatur” (seit der kyrillo-methodia- 
nischen Kulturmission), die „eine Tradition schuf, die als Komponenten der zwischen- 
slawischen, aber zugleich mitteleuropaischen literarischen Konvergenz und als Werk- 
zeug gegen das kirchliche Schisma zwischen dem Osten und Westen und gegen die 
Bedrohung Europas von auBen geschaffen wurde”. Er bedingt seine Ausfiihrungen 
geopolitisch, aber der „tatsachlichen Literatur” anerkennt er eine „UnumfaSbakeit,- 
Unteilbarkeit und Prasentation in zwischenslawischen, mitteleuropdischen und ganz- 
europiischen Strukturen” (S. 2, 3). Er ist der Ansicht, da8 sich im Verlauf eines Jahr- 
tausend zwei Systeme (der mitteleuropiischen und slawischen vergleichenden Literatur) 
schneiden, und die Zuweisung der Autoren zur mitteleuropaischen, slawischen oder 
anderseites zu einer der nationalen Literatur vom Gesichtspunkt der zwischenlitera- 
rischen Beziehungen irrelevant ist. Es handelt sich hier um eine „langdauernde Inter- 
aktion” beider Tendenzen, die sich in literarischen Werken, in ihren Zusammenhangen, in 
verschiedenen Gedichtsstrukturen verwirklicht. Und auf diese Weise entdeckt der Mensch 
einen mehr oder weniger gemeinsamen Stil und „Geist” des Schaffens und seine diachro- 
nische Umwandlung in verschiedenen Stróomungen, Bewegungen, Schulen und Gene- 
rationen” (S$. 4). Mit dieser Ansicht korrespondieren die Theorien italinischer Wissen- 
schaftler F. Sinopoli, iber den „Mythos, daB die europaische Literatur universal ist, also 
da8 sie eine Weltsynekdoche ist. (-) Ihr Wert ware heute in Europa die lehre, da8 es sich 
um eine nicht universale, reale Poetik handeln wiirde, und da8 sie einen eigenen Wert 
hat”, wie auch die Gedanken von A. Gnisci iiber die Bedeutung der „Wechselbeziehung 
der politischen Geschichte mit der Literatischen, was der literarischen Forschung Leben, 
vieliachen Umfang und Komplexheit gibt”. 

Siehe dazu: Sinopoli, F.: Univerzalisticky mytus evropskej literatiry (Universaler 
Mythos der europaiischen Literatur.) Vorgetragen auf dem Seminar „Konzeptionen der 
Weltliteratur am Ende des Jahrtausends”, in Bratislava am 23. September 1999. Gnisci, 
A.: Evropską literatńra a literatńra svetov (Europaische Literatur und Weltliteratur). 
Dortselbst. 

Diese Ansichten korrespondieren mit den Ansichten der slowakischen und der welt- 
weiten Autoritaten auf dem Gebiet der Komparatistik von D. Durisin im Sinne seines 
Lebenswerkes Ćo je svetova literatńra? (Was ist die Weltliteratur?), Bratislava, Obzor 
1992, vor allem seine Theorien des Zwischenschrifttums und des zwischenliterra- 
rischen Prozesses, dabei bedeutet „sich zwischen der nationalen und der weltlichen 
befindend-zwischen den (nationalen) Literaturen stehend. (-) Zwischenliterarisch bedeu- 
tet - von der nationalen bis zur Weltliteratur”. Siehe dazu: Kośka, J.: Konzeptionen der 
Weltliteratur in der Epoche der Globalisierung (Vortrag auf der gleichnamigen Kon- 
ferenz USL SAV am 6-8. November 2000). 

Anwendbar ist auBer diesen methodologischen Instruktionen die beglaubigte und pro- 
duktive methodologische Instruktion aus der Schliisselstudie Pasagenwerk von W. Ben- 
jamin (Passagen von W. Benjamin („Uber einige Motive bei Budelaira”), welche Theo- - 
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Avantgarde tendierte, und Gombrowicz als ein Autor der Gipielphase 
der avantgardistischen Moderne, die bereits Ziige der Postmoderne trug. 
Mit Hronsky verband Gombrowicz die Absicht, die Welt zu verandern, 
zu erlósen und zu retten. Diese grundlegenden Thesen versuchen wir Ę 
nachfolgend zu erlautern. E 
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bieten die umfangreichen Tagebiicher von W. Gombrowicz”. Mórai war ż 
ein Autor der Moderne, der vor allem intensiv lebte und erst dann Lite- t 
ratur 'machte. Hronsky ist als ein Autor der Moderne zu verstehen, der 3 
mit seiner in sein Werk iibertragenen Empfindung des Lebens zur Ę 

Ę 

 

Beobachtung als Werkzeug des Terrors und der Desintegration 
(Das Auge der Offentlichkeit und das Auge Gottes) 

In seinen Tagebiichern bestatigt Gombrowicz seine Einsamkeit. 
Die existentielle Empfindung der kontroversen Beziehung des Individu- 
ums und der Gesellschaft (ich - sie), die das Wesen der Moderne als 
neuromantische Richtung des 20. Jahrhunderts ausmacht, hat bei den 
drei Autoren einen gemeinsamen Nenner: das Gefiihl der Einsamkeit, 
Ausschlie$lichkeit, Ausgeschlossenheit - bei jedem in einer anderen Zeit, ś 
aus anderen Griinden, aber mit dem gleichen Ergebnis: der Reflexion z 
iiber die Einsamkeit in einem breit und 'intensiv konzipierten Roman- 
werk. Die Frage lautet: Was beeinfluBt die eigenstandige, autonome 
Existenz des Autors? 

dor Adorno „Prahistorie der Moderne” nannte und in welcher es darum ging, aus der 
asthetischen Bearbeitung der sozialen Wirklichkeit des 19. Jhs. das spezifische „Feld einer s» 
móglichen Erfahrung” (Foucauld) in dieser Wirklichkeit zu bestimmen. Siehe dazu: Buck - 
Moorss, S.: Dialektik des Sehens. Walter Benjamin und das Passagenwerk.. Suhrkamp, 
Frankfurt am Main 1993. Zur Frage des Vergleiches O - W siehe ebenfalls: Strauss, T.: 
Zwischen Ostkunst und Westkunst. Von der Avangarde zur Postmoderne. Miinchen: 
Scaneg Verlag, 1995. Vor allem das Kapitel I. Die last der Geschichte, daraus „Ostkunst”: 
ein gesamtphanomenologisches Modell, Kultursoziologie des Andersartigen, S. 13-32, 
auch aus dem Kapitel II: Gestern und heute: Die zeitgenóssische Kunst Mittel- und Siid- 
osteuropas. Ebenfals: Habermas, J.: Der philosophische Diskurs der Moderne. Suhrkamp, 
Frankfurt am Main 1985. 

* Mat'ovćik, A., Jozef Ciger - Hronsk$. Żvotnć drńma (Lebensdrama). Martin, 1995. 
* Bźtorova, M., Dimenzie modernej slovenskej prózy (Dimensionen der moder- 

nen slowakischen Prosa). Literika, R II, 1-2, 1997, S. 45-49. 
* Mórai, S., Bekenntnisse eines Biirgers. Erinnerungen. Miinchen, Piper Verlag S 

GmbH 2000. ; 
$ Gombrowicz, W. Dennik I. (Tagebuch I) (1953-1956), TORST, Praha 1994. 

Dennik II, III. (Tagebuch II., III ) (1957-1961), (1961-1966) TORST, Praha 1994. 
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Charakteristisch fiir Gombrowiczs Romane ist das Motiv der Ein- 
samkeit, der Verlassenheit des Menschen unter den Menschen. Im Ro- 
man Ferdydurke* handelt es sich um die Einsamkeit des Protagonisten 
und seine Unreife, also zugleich um die Móglichkeit zu wachsen, sich zu 
entwickeln. Er steht da gegeniiber einer fertigen, reiien, unbeweglichen 
und deshalb schon 'fossilen Existenz seiner Umgebung. Die wesentliche 
Problematik des Buches bezieht sich also auf die zentrale Beziehung 
zwischen Reife und Unreife, das heift einer abgeschlossenen (fossilen) 
Existenz und einer noch wachsenden, offenen Existenz, also einer abges- 
chlossenen (fossilen) Empfindung und einer Potenz zum Wachsen. Es 
handelt sich somit um eine grundlegende Beziehung zum Sein, zur Wirk- 
lichkeit, zur authentischen Existenz. Diese Problematik bezieht sich in 
Ferdydurke sehr kritisch nicht nur auf die persónliche Beziehung der 
Alteren und Jiingeren, sondern auch auf die institutionellen Beziehungen 
im Schulwesen und im Familienleben, weil diese Kritik auf die Enthiil- 
lung von Gewalt und Heuchelei in den zwischenmenschlichen Bezie- 
hungen gerichtet ist. Der junge schopferische Knabe - der autobio- 
graphische Zug geht hier aus den Tagebiichern klar hervor - wurde mit 
Gewalt in die Schule gebracht, wo alle unter dem fossilen, uns- 
chopferischen Schulsystem leiden, wo starke Individualitaten (eigentlich 
Prototypen verschiedener Gedankenstereotypen) sich nur in sadistischen 
gewaltsamen Szenen der Schiiler au$ern. Das Haus und die Familie, in 
der man ihn gewaltsam unterbringt, zeichnet sich durch eine sterile, 
extrem erzwungene moderne Lebensweise aus”. Die Mutter zwingt ihre 
ćmodernenae Ansichten ihrer fast erwachsenen Tochter auf, die sich dem 
gleichaltrigen Jungen gegeniiber iiberheblich und gewalttatig verhalt. 
Der, vergewaltigteae junge Mensch behalt zwar seine schópferische 
Kraft, doch ist diese ausgerichtet auf die Destruktion und Vernichtung 
der Welt, in der man ihn zum Zusammenleben zwingt. Der durchdachte, 
rationale Vorgang gleicht einer tódlichen Rache. Da die Offentlichkeit 

% Gombrowicz, W., Ferdydurke. Praha, TORST 1997. Das polnische Original er- 
schien im J. 1938. Pornografie. Praha, TORST 1997. Das polnische Original erschien im 
J. 1960. In beiden Fallen wird aus der tschechischen bersetzung zitiert. 

7 Gombrowicz, lóst schon in den J. 1937/38 mit diesem Roman fiir sich die Frage 
der Authentizitat des menschlichen Seins und des Zivilisationsdruckes. Er antizipiert auf 
diese Weise die Frage des Lebensstils, die eines der Hauptprobleme der Kunst um 20 
Jahre spater war und als Film bearbeitet wurde er von J. Tatti als Regisseur wie auch 
Darsteller in einer Person im Film Mój stricko (Mein Onkel) (eine Konfrontation des 
steril-kiinstlichen und wahrhaftigen Lebens). 
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angesichts der Verstellung wehrlos ist, erfindet sich der Junge ein 'in- 
neres Auge des Hauses (einen Blick durch das Schliisselloch, in das In- 
nere des Madchenzimmers, in das WC usw., wovon er alle nach und 
nach wissen la8t). Gegen die versteckte Unmoral beniitzt er die iibliche 
anonyme Unmoral, wodurch er die tatsachlichen Dimensionen, in denen 
die Hausbewohner leben, ans Licht riickt, sie beleuchtet. Er selber, ge- 
wisserma$Ben unberiihrt durch dieses hinterlistige Verfahren, nur etwas 
zynischer, verlaBt das Haus, in welchem die verzweiielt sich balgenden 
Menschen, die vorher alles beherrschten, zuriickbleiben. Die Enthiillung 
der Laster anderer wird auf dem landlichen Herrensitz fortgesetzt, wo 
der Junge seine Kindheit verlebt und wo er erneut mit ćverstecktemaee 
Auge beobachtet, wie sich bei der Herrschaft das Gefiihl des Besitzes 
festigt (des Vermógens, das in jener Zeit schon bedroht war): „Mit fei- 
nem Herrenhindchen versetzte er ihm seine Existenz in das Maul”*. 

Das versteckte und durchdringend blickende Auge des Erzahlers 
(Ich - Form) enthiillt auch die eigene Feigheit, weil er es nicht wagt, aus 
dem Versteck hervorzutreten und dem geschlagenen Freund zu Hilfe zu 
eilen. Zu der gewalttatigen Beziehung alt - jung kommt der Standes -, 
der soziale Unterschied hinzu, eines der zentralen Motive bei allen drei 
Autoren. Das Sichverstecken ist eine Form der Verteidigung, doch die 
Gestalten wehren sich auch anders - durch eine Maske und durch 
Sichverstecken in einem stets anderen Menschen: „...laufen, laufen, mit 
der ganzen Menschheit laufen... Denn ...vor dem Menschen verstecken 
kann man sich einzig in der Umarmung eines anderen Menschen; 
wahrend man vor dem eigenen Gesa8 iiberhaupt nicht weglaufen kann, 
verfolgt mich, wenn ihr Lust habt. Ich laufe mit dem Maul in der Hand”*. 
Dies ist ein Versuch, sich vor den Menschen zu verstecken, ein Versuch, 
nicht ergriffen zu werden, aber auch vor sich selbst zu fliehen - vor dem 
Menschen in sich. 

Die Einsamkeit und das Ausgeschlossensein der Protagonisten 
sind die grundlegenden existentiellen Empfindungen auch in Hronskys 
Romanen Jozej Mak, Der Schreiber Grać, Andreas Bńr Majster, die 
Frauenfigur Zuza Rybarova aus dem Werk Die Welt auj dem Torjgrundj. 
Der Konflikt, der sich bei Gombrowicz als einer von alt - jung, steril - 
authentisch duBert, auBert sich bei Hronsky als Konflikt zwischen der 
Persónlichkeit und der gesellschaftlichen Konvention. Hronskys Figuren 

* Gombrowicz, W., Ferdydurke. Praha, TORST 1997, S. 268 

* Ebenda, S$. 281 
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nahern sich einerseits den Menschen, bemiihen sich um sie, verbinden 
sich eine Zeitlang mit ihnen, enden aber tragisch (Bór, Zuza...). Es sind 
Gestalten, die es nicht zuwege bringen, sich in einem anderen Menschen 
vor sich selbst zu „verstecken”. Anderseits sind es auch Figuren, die sich 
letztendlich mit der trivialen Wirklichkeit verbinden (J. Mak, Grść), die 
gegeniiber ihrer Individualitat resignieren. Eventuell besteht ihre neue 
Individualitit in einer Verbindung mit vielen. Sie passen sich an". 

Bei S. Marai im Werk Die Glut'' handelt es sich um die Verein- 
samung eines Menschen, der in der Illusion lebte, alles zu haben, die 
sich jedoch eines Tages auflóst. Er blickt zuriick und rechnet mit seinem 
Leben ab. Was er am meisten brauchte, waren Menschen, die ihm nahe 
stehen. Da es sich um eine Retrospektive im Rahmen einer einzigen 
Nacht handelt, ist die Einsamkeit des Helden hier absolut. 

In allen Fallen sind Gewalt und Angst wichtige Bestandteile der 
Existenz. Die Helden sind Zeugen von Gewalt, veriiben Gewalt den an- 
deren gegeniiber oder erfahren sie selbst. Die Gewalt hat eine physische, 
haufiger eine psychische Form. Bei Mśrai qualt den Protagonisten, einen 
General, eine Frage, die er erst vor seinem Tod seinem ehemaligen bes- 
ten Freund Konrad stellt (einer Figur autobiographischen Charakers). Er 
will wissen, ob ihn seine Frau betrogen, ja sogar gehaBt hat: aWufte 
Kristine, dag Du mich damals im Walde tóten wolitest?”'* Die Antwort, 
die den General aus seinen Zweifeln retten kónnte, die eigentlich eine 
Antwort auf den Sinn seines Lebens ware, erfolgt nicht. Und Konrad 
racht sich fiir den Verlust Kristines, indem er die Ungewifheit nahrt und 
die psychische Tortur fortsetzt. 

Die Gewalt nimmt bei Hronsky das ganze Werk durchziehende 
extreme Formen an: beginnend mit sozialen iiber intim-sadomaso- 
chistische Beziehungen (Mel'oś, die Mutter Maks) bis hin zam Mord (die 
erwiirgte Zuza, der gesteinigte Bńr). Es handelt sich also um physische 
wie auch psychische Gewalt. Bei Gombrowicz besteht das Werk aus 
einer Abfolge von Gewaltszenen. 

10 Bźtorovą, M., O romóne Pisar Grać (Uber den Roman Pisór Gróć). Biogra- 
phische Studien, 19, Martin: MS, 1992, S. 36-45. Bźtorovś, M., J. C. Hronsky und die 
Moderne. Mythus und Mythologie in der Literatur. Veda. Bratislava 2000. Kap. 
Grść-Hrść - Gróć?, S. 106-128. 

'! Mśrai, S., Die Glut. Piper Verlag GmbH., Miinchen, 1999. 
'2 Ebenda, S. 2II. 
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Das zentrale Problem der Gewalt zeigt sich in allen Werken der 
Autoren in der Art der Kommunikation - oder eigentlich der fehlenden 
Kommunikation - der Separation, der Beobachtung und Beraubung der 
Móglichkeit einer autonomen Au$erung. 

Das, was in Ferdydurke geschieht, als Anregung zur Umkehrung 
von allem, das, was in Marais Werk Die Glut geschieht, nachdem der Ge- 
neral „erfahrt” und „sieht”, was die Offentlichkeit mit Zuza Rybarova 
und mit Bńr macht, diese „Beobachtung”, die Schaffung eines „Gefang- 
nisses” fiir die Gestalten, aber auch fiir die eigene, innere aEinzelhaft" 
und die Selbstbeobachtung (Bór, eine Sdule - das Auge Gottes), also das 
innere Korrektiv und der ethische Imperativ bei Hronsky'* (was bei 
Gombrowicz und Marai fehit), erinnert an Foucaults Panoptismus '*. 

'3 BźtorovA, M., K romdnu I]. C., Hronskćho Andreas Bir Majster. (Zum Roman 
1. C. Hronskós Andreas Bźr Majster. Romboid 8, 1994, S. 50-63). 

'4 Foucault, M., Dozerat a trestat (berwachen und strafen). Zrod vizenia (Entsteh- 
ung des Kerkers). Kaligram. Bratislava 2000. Daraus siehe vor allem das Kapitel: 3. 
Panoptizmus, S$. 196-227. Beobachtung und Ausschlu8 (also Lahmung der Kommu- 
nikation) als Quelle des Terrors und der Manipulation. Benthams Panopticon (in der 
Mitte eines ringartigen Gebaudes ist ein Turm mit zur Innenmauer des Rings ge- 
wandten Fenstern, in welchen sich Zellen mit der Wanddicke des Rings befinden, mit 
Fenstern nach beiden Seiten, so daB die Zelle durch und durch durchschaubar ist und 
ein einziger Aufseher stindig alle „Gefangenen” vor Augen hat), ist eine architek- 
tonische Form entwickelter Methoden des Ausschlusses (was die Lepraepidemie 
brachte) und disziplinirer Schemen (was die Pestepidemie brachte). „Das erste ist der 
Traum iiber eine reine Gesellschaft, das zweite der Traum iiber eine disziplinierte 
Gesellschaft. Es sind dies zwei Arten der Geltendmachung der Macht iiber die 
Menschen, der Kontrolle ihrer Beziehungen, eine Auflósung ihrer gefdhrlichen 
Mischungen” (S$. 199). „Die Sichtbarkeit ist eine Falle” (S. 201). Der Raum (oder der 
Mensch), bezeichnet als Kranker (Sonderbarer, Abnormaler...), ist „gegliedert, unbe- 
weglich, starr” (S. 196) (-) die „Regiestrierung des Pathologischen mu8 planmaBig 
zentralisiert sein” (S. 197). Die Sicherung des automatischen Fungierens der Macht 
griindet sich auf der Einimpfung des Bewuftseins, da8 die Beobachtung unaufhórlich 
geschieht (Autokontrolle, Auilósung der Souverenitat). Foucaults Studien zur Ent- 
wicklung der normalisierten Macht in der modernen Gesellschaft, die in Frankreich im 
J. 1975 erschienen, beriihren die Fragen der Beziehung des Individuums, bzw. der 
menschlichen Individualitat und gesellschaftlichen Normen, oder die Konventionen im 
unpolitischen wie auch politischen Sinn. Diese Fragen antizipierte die Literatur der 
Moderne als schwerwiegende existentielle Probleme. Das Prinzip Pannopticon be- 
schreibt die Art und Weise der Enthiillung bzw. die Gewalt in den Gesell- schafts- 
strukturen und Hierarchien am prazisesten W. Gombrowicz in variierter Form, jedoch 
abenfalls als Werkzeug, das bis zur Vernichtung von S. Mórai und J. C. Hronsky fiihrt. 
Bei Hronsky ist noch eine andere Form der Selbstbeobachtung (die Beziehung Vater - 
-Sohn, in direktem, physischem wie auch transzendentem (Gott-Mench) Sinn. 
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Die dynamische Spannung des psychologischen Prozesses in den 
Werken der drei Autoren beruht auf der wechselseitigen Nicht-Kommu- 
nikation der Personen, auf dem Unausgesprochenen, aber auch Unaus- 
sprechbaren. 

Die Erzahlweise und Poetik in Moderne und Avantgarde 

Die Beziehung des Autors zur Wirklichkeit und der Charakter sei- 
nes Werkes, nach welchem man ihn einer gewissen Entwicklungsphase 
der literarischen Moderne zuordnen kann, ist gerade an der Poetik der 
Erzahlweise der einzelnen Romane zu erkennen. S. Mśrai erzahlt im Ro- 
man Die Glut von den Begebenheiten im Leben dreier Menschen 
wahrend einer Nacht. In der umfassenden Retrospektive entstehen 
andere, nebensachliche, tiefere Riickblicke, die in die Familienstrukturen 
und in Vergleiche kontrastierender Milieus hineinreichen, aus denen die 
einzelnen Charaktere erwachsen sind. Die Erzahlung verlauft in einer 
ruhigen, logischen Folge mit Spannungsmomenten in zentralen und 
nebensachlichen Geheimnissen, die nach und nach gekldrt werden. Die 
Pointe wird jedoch nicht ausgesprochen: Die grundlegende Existenz- 
frage, zugleich der Sinn der Begebenheit, bleibt ofien, und die Erzahlung 
endet, trotz der Weisheit des Greisenalters, in Skepsis, in kindlicher 
Wehrlosigkeit gegeniiber dem Schicksal. 

„Samtliche Situationen in der Welt sind eine Chiffre”, sagt Gom- 
browicz in der Erzahlung Pornographie. Diese Erzahlung Gombrowiczs 
ist genau konstruiert, stellenweise nimmt sie eine surrealistische Form 
an, in der das zentrale Problem so aufscheint, daB der Leser standig und 
ohne Rast zur intellektuellen Zusammenarbeit und Bewertung, auch zur 
Entscheidung iiber Zustimmung oder Ablehnung gezwungen ist. Gom- 
browiczs Geschichte provoziert die Reflexion iber eine neurotische, un- 
ruhige, bis ins Absurde gefiihrte Logik. Es ist dies eine Geschichte iiber 
Gedanken, die durch unbewufte Schichten von Instinkten an das Leben 
gebunden sind und die - genau beschrieben - eine innere Logik der 
Handlung bilden. Zentral ist hier das Empfinden. 

Hronskys Romane kann man zwei Gruppen zu ordnen: objekti- 
vierten autobiographischen Werken - Die Prophezeihung des Dr. Stan- 
kovsky, Der Schreiber Grać, Der Talisman-Verkdujer Liberius Gaius, 
Andreas Bar Majster - und subjektivierten Berichten von Ereignissen 
aus dem Leben, die der Autor gehórt und gesammelt, aber aufgrund 
eigener Erfahrungen schopferisch bearbeitet hat - Romane Jozej Mak, 
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Brot und Die Welt auj dem Torjgrund'. In den „Geschichten aus dem 
Leben”, den Romanen wie Jozej Mak, ist Hronsky ein ahnlicher Erzahler 
wie Maórai, nur ist Móarais Mythos des Geheimnisses und der Familie bei 
Hronsky durch den Mythos des Leidens ersetzt. In den autobiogra- 
phischen Romanen nahert sich Hronsky Gombrowicz: in dem dringlichen 
Empfinden, das zum zentralen Motiv wird und in den extremen Bei- 
spielen (im Roman Der Schreiber Grać) absurd wirkt, doch konstruiert 
er auch die iibrigen Motive genau. Wahrend Maórai und Gombrowicz 
kontrastierende Protagonisten im Rahmen einer Romanerzahlung krei- 
eren, setzt Hronsky die Kontrapunkte auf der ganzen Flache seiner 
Romanschópfung: von dem einfachen „Menschen - Million” Jozef Mak bis 
zur Figur eines Genies, Prometheus-Figur Bńr. Diese beiden Kategorien 
stellt er der konventionellen Masse gegeniiber. 

Maórai gesteht seine Neigung zu Einheit und Geschlossenheit ein 
und schafft auf diese Weise einen philosophischen Subtext (eine philo- 
sophische Begleitung) zu seinem Werk'. Bei Gombrowicz gibt es da- 
gegen keinerlei Einheitlichkeit in der Gestaltungsform und Bedeutung, 
was sich in Ferdydurke sowohl im philosophischen als auch im asthe- 
tischen Sinn widerspiegelt: „Die absolute Unmoglichkeit der Schaffung 
eines Ganzen ist fiir die menschliche Seele charakteristisch”'”. Auch 
einen Menschen begreift er nicht als ein Ganzes, sondern nur als Torso: 
„..das Werk gedenke ich als Teil des Werkes aufzufassen und den Men- 
schen als einen Komplex von Teilen, wahrend ich die ganze Mens- 
chheit als ein Gewirr von Teilen und Stiicken verstehe '*. Dieses Prinzip 
besteht auch in anderen Werken wie in Pornographie und in den Tage- 
biichern, in denen er absurde, dekonstruktivistische oder surrealistische 
Szenen erzahlt. Gombrowiczs Art des Erzahlens gehórt hinsichtlich ihrer 
Poetik und ihres Inhalts zur Gipfelphase der Moderne - zur Avantgarde. 

Hronsky bewegt sich vom geschlossenen Erzahlen der klassischen 
Moderne (stellenweise sogar von einer mythischen Einheit aus)'* bis an 
die Grenze der Avantgarde, auch durch den ironischen Partikularismus, 

'8 Bśtorovź, M., Dimenzie modernej slovenskej prozy (Dimension der modernen 

slowakische Prosa). Literika RII, 1-2, 1997, S. 45-49. 
'8 Mśrai,S., Bekenntnisse eines Biirgers. Erinnerungen. Miinchen, Piper 2000, S.172. 

'7 Ferdydurke. Praha, TORST 1997, S. 78. 
'* Ebenda, S. 79. 
'% Bźtorovć, M., I. C. Hronsk$ a moderna. Mśtus a mytológia v literatóre. (I. C. 

Hronskó und die Moderne. Mythos und Mythologie in der Literatur.) Veda, Bratislava 
2000. Kapitl: M$tus a mytológia, (Mythos und Mythologie), $. 85-93. 
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d. h. durch eine stillistische Zerstreutheit der Bedeutungen in seinem 
Roman Der Schreiber Grać". 

Mit der Frage der eigenstandigen Teile hangt auch die Frage der 
Kontinuitat zusammen. Wahrend Maórai die eigene Identitat und sein 
Wesen in der kontinuierlichen Reihe der eigenen Vorfahren sucht und 
den Familienmythos pilegt*', sieht sich Hronsky mal in die nationale 
Entwicklung eingegliedert - in die Atmosphdre des mythischen christ- 
lich-nationalen Verbandes (an seinem Lebensende), ein andermal aus ihr 
ausgeschlossen - in der Gipfelphase seines Schaffens. So parodiert er in 
Der Schreiber Grać das Volk auf eine bittere Weise, und 1945 fiihlt er 
sich von der Masse „gesteinigt”, eine Erfahrung, die er in der Bńr-Ge- 
stalt veranschaulicht. 

Gombrowicz wehrt sich bewuBt und provozierend nicht nur gegen 
die Vergangenheit, sondern auch gegen die Gegenwart, als ob alles mit 
ihm selbst beginnen kónnte. 

Den Unterschied zwischen den Auffassungen von der Welt wollen 
wir explizite am Motiv des Hauses zeigen. In Marais Die Glut ist das 
Haus ein Sitz, ein Schauplatz menschlicher Dramen, eine Burg, ein 
Zufluchtsort, eine Festung, aber auch ein Gefangnis und ebenfalls ein 
Ort der Einzelhaft. Konrad, die autobiographische Figur, flieht fiir das 
ganze Leben von diesem festen Ort, um sein Haus als eine Festung in 
sich zu tragen”*. 

In Hronskys Werken hat das Haus, sein Verlust (durch Brand oder 
freiwillige Aufgabe) und seine Neuerwerbung, eine mythische Form und 
einen mythischen Charakter. Es ist verbunden mit der Suche nach einem 
Ort auf Erden, an dem eine Familie gegriindet werden kann, und noch 
starker verbunden mit der Liebe und Sehnsucht nach einem nahen Men- 
schen, die wichtiger ist, als materielles Vermógen. 

Bei Gombrowicz pflegt das Haus niemals ein Zufluchtsort zu sein, 
sondern ist nur Sitz kontrastierender Krafte. Es hat seine urspriingliche 
Funktion verloren, es ist ein gestórter Ort, ein Ort standigen Unfrie- 
dens, den der Autor nicht zu bewaltigen versucht. Er konstatiert diesen 
Zustand einfach: „Als ob an das Haus eine Menge von Pferden einge- 
spannt ware und jedes in eine andere Richtung zóge”*. 

29 Dortselbst: Unterkapitel Grać - Hrać - Grść? S. 106-128. 
2! Mórai, S., Bekenntnisse eines Biirgers. Erinnerungen. Miinchen, Piper Verlag | 

GmbH 2000, S. 113. 
22 Derselbe; Dortselbst, I. und Il. Kapitel. | 
23 Gombrowicz, W., Pornografie. TORST. Praha 1997, S. 130. | 
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Um die Weltauffassung der Autoren zu vermitteln, ist es wichtig 
daran zu erinnern, da8 alle drei katholisch erzogen wurden: Mórai und 
Gombrowicz urspriinglich in einem mittelaristokratischen, spater biirger- 
lichen Millieu, Hronsk$ in einer Handwerkerfamilie. Alle drei inklinier- 
ten stark zu den „niederen” Volksschichten, denen Hronsk$s Figuren am 
nachsten, zugleich aber auch am fernsten standen: am nachsten in den 
Gestalten von ausdauernden, alltaglichen, bescheidenen Menschen, wie 
es Mak war, oder am Ende des Romans Der Schreiber Grać der Bauer 
Zubrica, am weitesten in Prometheus-Figuren wie Bńr oder in genialen 
wie Zvan. Die Beziehung des „Niederen” und „Hohen” bildet eines der 
grundlegenden Motive von Gombrowiczs Helden. Zu erwahnen ware 
auch seine unterbewukte leidenschaftliche Neigung zu „Dienstboten”, die 
man als Neigung zu Authentizitat und Jugend interpretieren kann. 

Der mitteleuropaische Raum** und Amerika 

Alle drei Autoren hatten die Móglichkeit, ihre eigenen Lander mit 
Europa und Europa mit Amerika zu vergleichen. 

Gombrowicz spricht in seinen Tagebiichern davon, da$ ein Schrift- 
steller, der von Anfang an mit Lorbeeren bekranzt wurde, ein anderes 
Schicksal habe als ein Schriftsteller, der sich durchschlagen, durchsetzen 
und verteidigen mu8. Zum erstgenannten Typus kann Hronsk$ gerech- 
net werden, dessen geistiges Mazenatentum Ś. Krómćrys ihn rasch auf 
den Parna8 trug, zum zweiten gehórte Gombrowicz, den die polnische 
Kritik nur zógernd und mit einer gewissen Verlegenheit akzeptierte, 
weshalb sich sein Schafien um die Tagebiicher erweiterte. Der Anfang 
der Tagebiicher ist symptomatisch: „Montag: ich, Dienstag: ich, Mitt- 
woch: ich” usw. Das ist eine ofien-egozentrische Interpretation des eige- 
nen Werkes, seine Verteidigung, aber auch eine Reflexion iiber das 
eigene Leben. Es handelt sich um einen interessanten, extremen intel- 
lektuellen Exhibitionismus, aber auch um ein 'Sichverstecken, immer in 
einem anderen Menschen. 

Maórais Schicksal besteht im Wechseln der 'Werkstatt und des 
ćWegese. Er fliichtete von Ort zu Ort und hielt dies fiir einen Zustand, 

24 Dem Begriff „mitteleuropiischer Raum” fehlt in meiner Auffassung jedwede 
zeitenóssische, aktuelle politische Tendenz der Erneuerung des óÓsterreichisch-unga- 
rischen geopolitischen Territoriums. 

ST. ARON. 
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an den er sich gewóhnte”* Zuerst hat er intensiv gełebt, erst dann ge- 
schrieben, wobei er dabci nur scine kindliche Scehnsucht und Neigung 
erfiilite, zu erzahlen und cin Schriftsteller zu sein*". 

Fiir die Bezichung Ich - Gesellschaft, spater iiir das literarische 
Erzahlen ist ein „existenticlilesa Erlebnis und die Erfahrung personlicher 
Lebensrupturen wichtig. Fiir Mórai war dies die Geburt der Schwester, 
spater, im 14. Lebensjahr, die krankhafte Flucht aus dem Familienmilieu. 
Fiir den 22-jahrigen Gombrowicz waren es in Frankreich die Drogen, 
die Bewegung in ciner Gesellschaft von Menschen, die mit „weiBem 
Fleisch” Handel trieben, in Polen die Ablehnung des Erstlingswerks Auj- 
zeichnungen aus der Zeit des Reifjens (1933). Ałs er cin Vermógen 
erbte, gab er Ferdydurke heraus (1937) und wanderte 1939 nach Ar- 
gentinien aus, wo er 24 Jahre blieb. 

Eine Ruptur bedeutete fiir Hronsky der Erste Weltkrieg, die 
Fronterfahrung, die er unmittelbar nach seiner idyllischen Kindheit er- 
lebte. Wahrend des Studiums absorbierte er das monarchistisch-oster- 
reichisch-ungarische Kulturklima, das ihm einen breiten kulturellen Ho- 
rizont erschlof, und wurde derart von diesem Geist infiltriert, daB er 
seinen Namen in Csongrady andern wollte*”'. Dank dem Patriotismus 
seines Vaters und der festen familiaren Bindung blieb er bei seinem slo- 
wakischen Namen und im slowakischen Milieu. Das Drama seines Le- 
bens spiegelt sich jedoch in dem brceit konzipierten Romanwerk wider. 
Mit den durch das Studium und cigene Erfahrungen in der fremden Welt 
erworbenen Kenntnissen baute er die nationale Institution „Matica 
slovenska” auf und widmete sich der modernen Erziehung des jungen 
Lesers. Ein derart festes Modell, konzipiert mit Riicksicht auf den 
Kontext auBerhalb der cigenen Person, finden wir bei keinem der beiden 
anderen Autoren. Deshalb hat Hronsky auch der zweite Bruch in seinem 
Leben, der Abschied von der Slowakei in seinem 50. Lebensjahr, so tief 
getrolfen. 

Marai wanderte als 19jahriger aus, Deutschland, besonders Leip- 
zig, war ihm eng vertraut (die Familie stammte aus Sachsen). Er fiihlte 
sich dennoch als Fremdling und faBte schlieBlich im Milieu der unga- 

25 Marai, S., Bekenntnisse cines Biirgers. Erinnerungen. Miinchen, Piper Verlag 

GmbH 2000, S$. 168-169. 

+ Derselbe, Dortselbst, $. 171-172. 
27 Matovcik, A.: Jozef Ciger-Hronsky. Żivotna dróma (Lebensdrama). Osveta, 

Martin. 1995, S.22. 
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rischen kiinstlerischen Boheme FuB. Auch in der Beziehung Mann - 
Frau spielte seiner Ansicht nach die Muttersprache die Hauptrolle. Seine 
lockere Beziehung zu Geld wurde gefórdert durch einen unbegrenzten 
Bankkredit und durch seine Unfahigkeit zu sparen. Er verkaufte schlie8- 
lich seine Anziige mit Samtkragen und lebte seither von einem Tag auf 
den anderen. Mórai, frei von den Familienbanden und der Provinz Ko- 
ice, fand sich selbst und festigte seine eigene Identitat als Dichter und 
Erzahler. 

Nach Argentinien kommt Gombrowicz als 35jahriger, eine Woche 
vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Nach Jahren erinnert er sich 
daran: „Damals - verloren in Argentinien, ohne Arbeit, ohne Riickhalt, 
in den luftleeren Raum gehangt [...] in krankhafter Spannung [...]” wird 
er Angestellter einer polnischen Bank. Unterdessen kam sein Bruder ins 
Konzentrationslager, die Mutter und Schwester irren auf dem Lande 
umher : „[...] am Rhein hallte das Getóse des Grauens und Schmerzes 
der letzten deutschen Gegenoiffensive wider, aber jenes Getóse, das 
Geschrei, das ich nicht vergaB, vervielfachte meine Stille”**. Wenn er 
auch in der polnischen Emigration Fu8 faBte, hadlt er doch die dortige 
Kunst fiir eine „stehende Pfiitze”, er ist kritisch gegeniiber Polen ein- 
gestellt, das er verlief, kritisch gegeniiber der Kunst der Elite**. Er 
polemisiert mit Czesław Miłosz iiber die Beziehung zwischen Westen 
und Osten und regt die Polen an, nicht um jeden Preis mit dem Westen 
zu verschmelzen. Seine berlegungen iiber die Beziehung Polens zu 
Europa nach dem Kriege wie auch das Bewuftsein der Grenzstellung 
Polens zwischen Osten und Westen driickt er wie folgt aus: „Eines der 
groBen Probleme unserer Kultur ist die Stellung gegeniiber Europa. Wir 
werden wirklich kein europaisches Volk sein, solange wir uns nicht aus 
Europa aussondern werden - denn das Europaische beruht nicht in der 
Verschmelzung mit Europa, sondern darin, sein Bestandteil zu werden - 
ein spezifischer, nicht ersetzbarer Bestandteil. Und auBerdem: einzig 
wenn wir uns gegen Europa stellen, das uns geschaffen hat, kónnen wir 
schliedlich jemand werden ... mit eigenem Leben”. Auf die Frage der 
polnischen Identitat geht Gombrowicz jedoch vertieft in einer fiir ihn 
typischen Dimension ein: „Zur Dominante unserer Entwicklung miifte 
der Widerstand werden [...] Geschichte? Wir miissen unbedingt zum 

28 Gombrowicz, W. Dennik I. (Tagebuch I) (1953-1956), TORST, Praha 1994, S. 180. 
** Ebenda, S. 65. 
*2 Ebenda, S. 161. 
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Zerstórer unserer Geschichte werden und uns ausschlieBlich an die Ge- 
genwart halten ...eine neue Mythologie schaffen [...]”*'. 

In Argentinien fiihlte sich Gombrowicz auch vóllig vereinsamt. Er 
erwahlte sich in diesem Land das, was er am meisten brauchte: Er emp- 
fand es als ein Land, wo die Menschen diskret und nicht aggressiv sind, 
wo keiner den anderen ausniitzt, auch nicht die eigene Intelligenz zur 
Selbstvergótterung, zu einem Kampf mit anderen Menschen miBbraucht. 
Er betrachtete es als ein Land, das bisher nicht iberbevólkert und noch 
ruhig war”*. 

Das Gefiihl des Alterns, paradoxerweise durch die Empfindung 
verstarkt, daB er als Anfanger, als ein Niemand, zusammen mit neun 
anderen Kriegsteilnehmern nach Argentinien kommt”, behandelt er in 
seinem Werk Trans-Atlantik. Er setzt die alte, bereits in Ferdydurke und 
in Pornographie erhobene Frage fort, die Frage der Jugend, der eigenen 
wie auch der fremden, un der damit verbundenen Moóglichkeit, auch auf 
dem Gebiet der Kunst noch zu wachsen: „Fiir mich war es eine unbe- 
deutende stumme Jugend des Landes, vibrierend durch Bestatigung 
meiner eigenen Gefiihlsbeziehungen, und dank dessen hat sich das Land 
meiner als Melodie bemachtigt [...]”**. 

In diesem Zusammenhang soll iiber Hronsky folgendes gesagt 
werden: Hronsky war zur Zeit seiner Emigration 50 Jahre alt. Er hatte 
seinen schópferischen wie auch gesellschaftlichen Zenit in der Slowakei 
erlebt. In die Emigration trug er nicht nur seine ausgepragte Persón- 
lichkeit und Ambition wie Gombrowicz mit sich, (nicht aber die Sehn- 
sucht zu reisen wie Mórai), sondern er brachte au$Ber der Familie (Frau 
und Sohn) das ganze vorherige erfolgreiche Leben mit sich, das auf 
einer sinnvollen Erbauung und Geltendmachung der eigenen Vorstel- 
lungen gegriindet war, in ein fremdes, unbekanntes Land. 

Wenn psychoanalytische Studien, die sich der Emigration widmen, 
von einem „Kulturschock” sprechen, von einem „Verlust der psycholo- 
gischen Haut”**, ersehen wir aus den Zitaten Mórais und Gombrowiczs, 

*! Ebenda, S. 141. 
** Ebenda, S. 154. 
** Ebenda, S. 171. 
*< Ebenda, S. 177. 
38. Muhr, P, Feierabend, P, Wegeler, C. (Hrg.)., Psychoanalyse. Emigration. WUV - Univer. 

Wien 1992. Daraus zwei Studien: Buchinger, K., Krisenmanagement: Krise als Chance. S$. 
33-43. Diem-Wille, G., Emigration und lIdentitat. Psychoanalytische Bemerkungen zur 
Bewiiltigung der Emigration. Erganzt durch biographische V. von Kurt R. Fischer, S. 44-64. 
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wie ein solcher psychologischer ProzeB verlduft. Gombrowicz kompen- 
siert zum Beispiel den Mangel an Anerkennung und Ruhm mit dem 
Hinweis darauf, daB er ein polnischer Fiirst sei. Wie drastisch mu8 also 
dieser ProzeB bei Hronsky verlaufen sein, der auBer Existenzsorgen 
(die in der Korrespondenz des Sohnes Georg beschrieben sind) den 
Verlust des Milieus und die Vereinsamung so stark empfand, da$ er 
nichts Wichtiges mehr schrieb, da8 er auBerstande war, die eigene Krise 
in einen neuen Wert umzuwandeln. Vielleicht hing diese Resignation mit 
dem Verlust des Glaubens an eine sinnvolle schriftstellerische Tatigkeit 
zusammen. Auf die alte Heimat blickte er zuriick wie auf ein wertvolles 
verlorenes Gut, ihre Nachkriegsexistenz schien ihm tragisch zu sein. Im 
Geiste seiner konstruktiven Lebensphilosophie, die er an der Neige sei- 
nes Lebens mit dem Schlagwort „Besser ist es, Licht anzuziinden, als 
das Dunkel zu verfluchen” ausgedriickt hat, organisierte er im Ausland 
die „Matica slovenskA”, starb jedoch kurze Zeit spater. Mórai, dessen 
Werk aduferlich am ruhigsten, am ausgeglichensten zu sein scheint, 
veriibte Selbstmord. 

Schlu8 

Wir haben uns mit dem Leben und dem Werk dreier Schriftsteller, 
dreier Vólker bzw. Kulturgemeinschaiten befa8t, die im Grenzgebiet 
zwischen Osten und Westen liegen, die in den kulturellen Komplex des 
mitteleuropiischen Raumes gehóren, in die Zeit der Desintegration und 
Inkohirenz des menschlichen Individuums und des kiinstlerischen 
Subjektes, in die Zeit einer standig fortschreitenden Technisierung, in die 
Zeit zweier Weltkriege und ihrer Folgen**'. Gombrowicz, Mórai und 
Hronsky sind drei groBe Gestalten der Kultur des 20. Jahrhunderts, 
deren Werk auf den gleichen existentiellen Fragen und deren Lósung im 
literarischen Text basiert: 

- die Stellung des Individuums, seine Moóglichkeiten und Fahig- 
keiten zur Kommunikation und Interaktion mit der Welt (der eigenen 
oder der territorial und kulturell fremden), 

*8 Siehe dazu: Makropoulos, M., Subjektivitit zwischen Erjahrung und Erlebnis. 
ber einige Motive bei Walter Benjamin. ln: Raulet, G., Steiner P., Walter Benjamin. 
Asthetik und Geschichtsphilosophie. Esthćtique et philosophie de l'histoire. Peter 
Lang 2000, S. 69 ff. 
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- die Beziehung zur Ganzheit und zum Partikularismus bzw. zum 
Torso (tatsachlich ist der Torso eines der typologischen Kennzeichen der 
Moderne, und bei allen drei ist diese Tendenz sichtbar!), 

- die Frage der Authentizitat, der Stilisierung und deren Kombi- 
nationen, 

- die Vorahnung einer drohenden Katastrophe, verschiedener Ar- 
ten von Manipulation und Gewalt, der Angst, - einerseits eine Ver- 
schmelzung mit dem „Niederen”, andererseits eine Exponierung zur 
Ausschlie$lichkeit des „Hohen”, des Exklusiven bis zum Pathetischen. 

Wahrend die Enthiillung „zwischenmenschlicher” Dimensionen 
allen drei Autoren eigen ist, finden wir den AnschluB des Menschen an 
transzendente bzw. absolute Werte nur bei Hronsky””. 

Bei dieser gemeinsamen Grundlage der analysierten Probleme 
kann das Werk S$. Mórais in die erste Phase der Moderne eingereiht 
werden, der psychologischen, reflexiven mit schwach sichtbaren oder 
versteckten autobiographischen Ziigen, mit einem Geheimnis, mit einer 
mystischen Beziehung zur familiaren oder kosmisch-ewigen Vergan- 
genheit. Er war fahig, die „eigene Vergangenheit mit der Gegenwart zu 
einem kohadrenten Ganzen” zu verbinden, was Proust als „gliicklichen 
Zufall” bezeichnete”*. 

Verglichen mit Mórais ruhigem, folgerichtigem, kontinuierlichem 
Erzahlen zeigt sich Hronskys Erzahler als eruptiver, dramatischer 
Dialogist, der sich sowohl an das Innere seiner literarischen Gestalten 
wendet als auch an ihre Umgebung. Auch dem Leser stellt er direkte 
Fragen, ohne scharfe, ironische Invektiven zu meiden, jedoch mit der 
Kraft des Symbols, das einen wichtigen Stellenwert im Roman hat. Mit 
seiner Mehrdimensionalitat und Mehrdeutigkeit umfagt das Werk eine 
Skala unwirklicher Welten vom Unterbewuftsein bis zum Trans- 
zendenten, wodurch der Eindruck einer mythischen Ganzheit entsteht. 
Die produktivste Phase hatte Hronsky Ende der 30er Jahre, als er den 
autobiographischen, experimentellen Roman Der Schreiber Grać schrieb 
(1940), zur gleichen Zeit, als Gombrowicz mit der Arbeit an Ferdydurke 
beschaftigt war. Hronskys „Schock durch das Erlebnis”, verbunden mit 
der „Erfahrung” (mit der geschichtlichen Erfahrung seines Landes), 

37 Znova ońromóne Jozej Mak. (Erneut iiber den Roman Josej Mak), Biographische 
Studien 24. MS Martin, 1998 . Dimensionen der modernen slowakischen Prosa, 
Literika, R II, 1-2, 1997, S. 45-49. 

*8 Siehe: Makropoulos, M., zitiertes Werk, S.79 ff. 
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iu erte sich noch einmal in seinem existentiellen Roman Andreas Bir 
Majster (1947/1948). 

Gombrowicz verarbeitete dank seiner ausgepragten Persónlichkeit 
(mit seiner Dialektik der Dekonstruktion und Konstruktion)**. Probleme, 
die ihn irritierten, und zwar auf eine Weise, die an die Reflexionen E. 
Zolas erinnert. Bei Gombrowicz verdeutlichte sich diese Reflexion in der 
Schilderung von psychologischen Prozessen; man kónnte daher seine 
Poetik als psychologischen Neonaturalismus bezeichnen. Die Katharsis 
ergibt sich aus der Darstellung der Absurditat des Seins. Die Dialektik 
von Dekonstruktion und Konstruktion ist in der Struktur seiner Werke 
sichtbar, in denen sich sein schriftstellerisches Subjekt geometrisch 
genau auf alles Institutionalisierte „stiirzt” (auf Wissenschaft, Bildung, 
Kultur ...) und spontan das BewuBtsein und das einmalige Handeln des 
Individuums, das noch zum Erkennen fahig ist, gegen das Erkannte und 
Allgemeine stellt. 

Gombrowicz gehórt somit zur Gipfelphase der Moderne, zur Avant- 
garde. Mit seiner im wesentlichen relativierenden Position gegeniiber 
der Wirklichkeit, auch dem eigenen Ich, antizipiert er das Wesen von 
Foucaults spaterer Philosophie der Postmoderne. 

Uber die Autoren: 

Witold Gombrowicz - geboren am 4. April 1904 in Małoszyce auf 
dem Gut seines Vaters 200 km siidlich von Warschau. 1915 siedelt die 
Familie nach Warschau iiber, 1916-1922 besucht er das katholische St. 
Stanisław-Kostka - Gymnasium, 1920 schreibt er sein erstes Werk - an 
Hand der Familienchronik (als Manuskript erhalten), 1923 schreibt er 
sich an der juristischen Fakultat in Warschau ein, 1926 erlangt er das 
Absolutorium und schreibt sich am Institut des Hautes Etudes Inter- 
nationales in Paris ein. Nach einjahrigem Aufenthalt geht er nach Siid- 
frankreich in die Pyrenden, soll verhaftet werden, kehrt nach Hause 
zuriick und wird im J. 1928 Praktikant beim Warschauer Gericht. Er 
schreibt Erzahlungen, die 1933 unter dem Titel Zdpisnik (Notizbuch) als 
friihe Arbeiten aus der Zeit des Reifens erscheinen. Von der Kritik 
werden sie als unreif beurteilt. 1934 schreibt er das Theaterstiick 

38 Die Art, auf deren Grundlage W. Benjamin den Prototyp des Kiinstlers der 
Moderne und Avantgarde bestimmt, siehe naher in der Studie Makropoulos, M., zitier- 
tes Werk, S. 79 ff. 
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Yvonna, eine burgundische Prinzessin, die Novellen Filimor und Filidor 
(spater Bestandteile von Ferdydurke), die Novellen Die Ratte und Das 

z Bankett. 1937 erscheint Ferdydurke. 1939 geht er nach Argentinien, 1947 
j beendet er Die Hochzeit, wird Beamter einer polnischen Bank und 
 z schreibt Trans-Atlantik. 1955 schreibt er den Roman Pornographie, 1957 
Ę - Tagebuch I, 1953-1956, 1962 - Tagebuch II, 1957-1961. Im J. 1963 - ein- 

jahriges Stipendiat in Berlin, er bereist Europa, seine Theaterstiicke wer- 
den aufgefiihrt, am 28. Dezember 1968 schlieBt er nach fiinf Jahren 
gemeinsamen Lebens die Ehe mit Maria-Rita Labross, am 24. Marz 
1969 stirbt er in Vence in den siidostfranzosischen Alpen. Seine Werke 

ś erscheinen in der ganzen Welt, und die Theaterstiicke werden aufgefiihrt. 

n 

5 SEA ADZ JTRWR" MIE 

Jozef Ciger Hronsky - geboren am 23. Februar 1896 in Zvolen als 
| zweites Kind in einer Handwerker- und Musikerfamilie, 1907 bersied- 
Ę lung nach Krupina, 1910-1914 Studium an der Ungarischen koniglichen 
3 Lehrerbildungsanstalt in Levice, Anstellungen als Lehrer, 1917 Soldat an 

der italienischen Front, 1919 Heirat mit Valeria Rużinakova, 1920 ent- 
2 steht als Erstlingswerk das Gedicht Sirota, 1923 die Prosaarbeit Petro, 
Ę das erste Buch U nds (Bei uns), 1924 Najmladst Zdvodsky (Der jiingste 
i Zdvodsky), 1925 Domov (Heimat), Kremickć Povesti (Kremnitzer 
z Sagen), 1927 in Prag der Roman Żltó dom v Klokoci (Das gelbe Haus 

in Klokoć), 1928 redigiert er die Zeitschrijt Siniećko (Die Sonne), 1929 
Medovć srdce (Das Honigherz), 1930 Proroctuo Doktora Stankovskćho 
(Die Prophezeiung des Dr. Stankovsky), Smelg zajko (Das mutige 

p Hischen), 1931 der Roman Chlieb (Brot), Smeló zajko v Ajrike (Das 
mutige Hischen in Ajrika), Erzahlungen unter dem Titel Zakopanś 
meć (Das vergrabene Schwert), 1932 Brondovć rozpravky (Brondos 
Erzihlungen), Budkólik a Dubkócik (Budkócik und Dubkdcik), Soko- 

 
 

= liar Tomóś (Der Falkner Thomas), 1933 Jozej Mak, 1934 Sedem sadc 
A (Sieben Herzen), 1935 Reise nach Amerika, 1936-1938 Reise nach Polen, 
> 1940 Pisór Grać (Der Schreiber Gróć), Tri midre kozliatka (Drei kluge 

Zicklein), Cesta slovenskou Amerikou (Reise durch das slowakische 
Amerika) in zwei Banden, 1941 Verwalter der slowakischen Volksbi- 
bliothek, 1942 Reise nach Weimar, 1944 Na Bukovom dvore (Auj 
Bukovos Hof), wird von Aufstandischen verhaftet, 1945 Emigration mit 
der Familie nach Osterreich, dann nach Italien, 1946 in Regia Coeli im 
Kerker inhaftiert, 1947 Predavać talizmanov Liberiu Gaius od Porta 
Collina (Der Talisman-Verkdujer Liberius Gajus aus Porta Collin), 1948 
Emigration nach Argentinien, Andreas Bur Majster, 1956 Ehren- 
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vorsitzender des Vereins slowakischer Schriftsteller und Kiinstler im 
Ausland, Vorsitzender des Slowakischen Nationalrates. 1957 Schaffung 
der ausldndischen „Matica Slovensk4, am 13. Juli 1960 Tod in Lujan, 
posthum erscheint Svet na trasovisku (Die Welt auj Torjgrund). Am 8. 
August 1993 wurden seine und seiner Gemahlin sterbliche berreste aus 
Lujan in die Heimat iibertragen und auf dem Nationalfiriedhof in Martin 
beigesetzt. 

Sandor Maórai - geboren am Il. April 1900 in Kośice in einer 
ungarischen, urspriinglich deutschen (sachsischen) Familie, studierte in 
Budapest, Leipzig, Frankfurt am Main und Berlin, lebte seit 1923 in 
Paris als Journalist, 1928 als Journalist Riickkehr nach Budapest, ver- 
ligt Ungarn 1948 aus politischen Griinden und geht iiber die Schweiz 
und Italien in die USA, stirbt am 21. Februar 1989 in San Diego in 
Kalifornien. Das umfangreiche Werk erscheint nach vier Jahrzehnten in 
Ungarn und nach und nach in deutscher bersetzung: Die Glut (1999), 
Das Vermichtnis der Eszer (2000), Bekenntnisse eines Biirgers. Erin- 
nerungen 2000. 

TYPOLOGICZNE PODOBIEŃSTWA 
POLSKIEGO, SŁOWACKIEGO I WĘGIERSKIGO MODERNIZMU 

(GOMBROWICZ, HRONSKY, MARAI) 

Streszczenie 

Zajmowaliśmy się życiem i twórczością trzech pisarzy, reprezentujących trzy 
narody bądź społeczności kulturowe leżące na pograniczach Wschodu i Zachodu, którzy 
należą do kulturowego kompleksu przestrzeni europejskiej oraz do czasów dezintegracji 
i niespójności osobowości ludzkiej i podmiotów twórczych, do czasu narastającej techni- 
cyzacji, do czasu wojen światowych i ich następstw. Zajmowaliśmy się trzema wielkimi 
postaciami kultury wieku XX, których dzieła opierają się na podobnych egzysten- 
cjalnych pytaniach i próbach ich rozwiązania: 

a. rozumienia osobowości jego możliwości i pojmowania jego komunikacji oraz 
interaktywności ze światem otaczającym (własnym czy terytorialnie obcym) 

b. stosunku do problemów całościowych i partykularnych 
c. problemu autentyczności, stylizacji oraz ich kombinowaniu 
d. poczuciu katastrofizmu, lęku, manipulacji oraz przemocy 
e. z jednej strony utożsamiania się z „niskim” z drugiej zaś eksponowanie wy- 

łączności, „wysokiego”, ekskluzywnego i patetycznego. 
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O pozycji człowieka Gombrowicz mówi: „Starałem się ukazać, że dla człowieka 
ostateczną instancją jest drugi człowiek nie zaś żadna wartość absolutna”. Odkrycie 
wszakże „napięć międzyludzkich jest charakterystyczne dla wszystkich trzech autorów, 
ukierunkowanie człowieka na transcendencję czy wartości absolutne spotykamy tylko 
u Hronskego. 

Przy tym wspólnym założeniu rozwiązywania problemów twórczość S. Maóraia 
można zaliczyć do pierwszej fazy modernizmu, psychologicznej, refleksyjnej ze słabo wi- 
dzianymi czy ukrytymi rysami autobiograficznymi, z tajemnicą, z mistycznym sto- 
sunkiem do rodzimej przeszłości czy też kosmicznej i wiecznej. 

Przeciwko spokojnemu, postępującemu, kontynuującemu opowiadaniu Maraia 
Hronsky powołuje narratora - nagłego, dramatycznego dialogistę który może wtargnąć 
do wnętrza swoich bohaterów jak tez zwracać się do odbiorcy poprzez ironiczne 
inwektywy i stawianie bezpóśrednich pytań. Wszakże siłą symbolu pokrywającego 
wielką przestrzeń powieściowych struktur , jego wieloznaczności narzuca skalę światów 
możliwych od podświadomego do transcendencji, co daje poczucie mitycznej celowości i 
całości. 

Najbardziej twórcza faza twórczości Hronskego przypada na lata trzydzieste, 
kiedy pisał powieść Pisarz Gracz, niemal w czasie, kiedy Gombrowicza „wyczerpała” 
praca przy konstruowaniu Ferdydurke. „Przeżyciowy szok” połączony z „doświad- 
czeniem” (z historycznym doświadczeniem własnego kraju) przejawi się w silnej kon- 
strukcji autorskiej raz jeszcze w egzystencjalnej powieści Mistrz A. Bur (1947/48). 

Gombrowicz swoim świadomie wytworzonym podmiotem (z dialektyką konstruk- 
cji i dekonstrukcji) przetwarzał problemy, które go irytowały w sposób, który przypo- 
mina widzenie Zoli, wszakże procesy psychologiczne eksponowane przez Gombrowicza 
można by nazwać neonaturalizmem. Katharsis wypływa tu z absurdalności istnienia. 
Dialektyka konstrukcji i dekonstrukcji jest wyraźna w strukturze jego utworów, gdzie 
jego podmiot autorski „narzuca się” geometrycznie na wszelkie przejawy instytucjonali- 
zacji (naukę, kulturę, wykształcenie) i oponuje spontaniczną świadomość osobowości, 
która jest jeszcze władna poznawać przeciwko obiektywnemu, rozpoznanemu, ogólne- 
mu. Gombrowicz należy do szczytowej fazy moderny - do awangardy, nawet ze względu 
na relatywny stosunek do rzeczywistości oraz własnego ja antycypuje podstawy nad- 
chodzącej postmoderny. 
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