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Michael Rössner 

Svevos (mitteleuropäische?) Skepsis 

D i e italienische Svevo-Kri t ik hat den Triestiner „Dilettanten 4 ' seit jeher geo
graphisch z u marginalisieren gesucht: G i n g es zunächst u m seine Sprache, die 
von einem puristischen Standpunkt aus als fehlerhaft betrachtet wurde, so tra
ten bald auch die kulturel len Zusammenhänge des Svevo'schen Werks ins 
B l ickfe ld , und hierbei wurde die Randlage seiner Triestiner Heimat und deren 
frühere Verbindung mit der Donaumonarchie zunehmend positiv gewertet: 
Svevo war zunächst als geborener Untertan Österreich-Ungarns und damit 
Landsmann Freuds der erste italienische A u t o r , der „direkten" Zugang zur 
Psychoanalyse hatte,1 und mit dem erwachenden Interesse für ein zunehmend 
mythisiertes „Mitteleuropa" wurde dieser Aspekt global i n den Vordergrund 
gestellt und immer stärker positiv gewertet: Svevos Werk, insbesondere aber 
die Coscienza di Zeno (auf deren Erörterung ich mich hier umständehalber be
schränken werde), galt und gilt unkrit ischen Mitteleuropa-Verehrern als Sum
ma der „citta azzurra" W i e n um die Jahrhundertwende und ihrer für unser 
Jahrhundert richtungweisenden Tendenzen in Literatur, Philosophie und Psy
chologie, ohne daß sich dafür viel mehr ins Treffen führen ließe als das Spiel 
mit der Psychoanalyse i m Zeno und gelegentliche Erwähnungen wie die des 
„geniale suicida Weininger" (Op.om.IIy 15). 

Ich habe deshalb schon vor einigen Jahren auf einem Pirandello und Svevo 
gewidmeten Kongreß diese Spekulationen zu relativieren versucht. 2 

1. W e n n g l e i c h Svevo diese N ä h e z u r Psychoanalyse selbst bestreitet: „ Io c o n la psicoanal is i n o n 

c ' en t ro e ve ne darò la p r o v a . " („Soggiorno l o n d i n e s e " , i n Opera omnia III, 685). D i e Texte 

Svevos , P i r a n d e l l o s u n d M u s i l s w e r d e n nach fo lgenden A u s g a b e n z i t ier t : 

Italo S v e v o : La coscienza di Zeno, i n Opera omnia II, M a i l a n d 1969. 

ders.: Una vita, i n Op.om. II, a .a .O. 

L u i g i P i r a n d e l l o : Tutti i romanzi, a cura d i G . M a c c h i a , B d . 2 , M a i l a n d 2 1975 (TR II). 

R o b e r t M u s i l : Der Mann ohne Eigenschaften, hg . A . Frisé , R e i n b e k 5 1960 (MoE). 

2. 1 2 m o c o n v e g n o in ternaz ionale d i s tudi p i r a n d e l l i a n i , V e r o n a 1983: „Pirandello e Svevo11; i ch 

hatte d o r t — als Österre icher — über „Svevo m i t t e l e u r o p e o " z u referieren. 
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In A n l e h n u n g an diese Ausführungen möchte ich hier z u Beginn eine ganz 
summarische Einführung in die Vorgeschichte dieser Mitteleuropa-Thesen ge
ben; danach w i l l ich versuchen, den einzigen P u n k t etwas näher z u betrach
ten, in dem m i r eine Verwandtschaft zwischen Svevo und den A u t o r e n des 
mitteleuropäischen Raums konstruierbar z u sein scheint: die besondere A r t 
der Skepsis, die das Werk Ettore Schmitz* kennzeichnet. 

Skepsis^ das kann man i m Sinne des skeptischen Zweifels als eine phi loso
phische G r u n d h a l t u n g auffassen. D a n n handelt es sich, genauer gesagt, u m 
den skeptischen Zwei fe l , und der beinhaltet — in H e i n e r Craemers 
D e f i n i t i o n 3 — die zwar allmähliche, letztl ich aber radikale und vor nichts halt
machende Infragestellung aller D e n k - und Erkenntnismöglichkeiten des M e n 
schen schlechthin und stellt — nach Hegel — „den Weg der V e r z w e i f l u n g " 4 

dar. Nichtsdestoweniger feiert diese radikale Skepsis, die aus der Phi losohie 
mit dem bekannten Zirkelargument immer wieder erfolgreich „draußengehal
t e n " w i r d , in unserem Jahrhundert i n der Literatur eine unerwartete Auferste
hung: M a n kann dem philosophischen Zweif ler zwar nachweisen, daß er ei
nen Denkfehler begeht, wenn er an jenen D i n g e n zweifelt , die er, u m zweifeln 
z u können, schon vorausgesetzt hat, der „nach-philosophische" 5 Literat , der 
die philosophischen FragestellungenJnitseinen M i t t e l n weiterverfolgt (wie et
wa R o b e n M u s i l , L u i g i Pirandel lo , aber auch noch Ju l io Cortâzar), kann aber 
mit solchen „Nachweisen" nichts anfangen: für i h n ist das Ergebnis des radi
kalen Zweifels zur existentiellen Leiderfahrung geworden, die sich durch den 
Nachweis angeblicher Denkfehler nicht mehr aufheben läßt. 

M a n kann Skepsis aber auch, viel bescheidener, als eine Verha l tensweisen 
zwischenmenschlichen Beziehungen ansehen u n d sie dann — als Gegenposi
t ion zur Leichtgläubigkeit — mit einer reservierten Zweifelsbereitschaft ge
genüber den zur Schau gestellten Verhaltensweisen und M o t i v e n der anderen 
assoziieren. Natürlich geht es dann nicht um den Zwei fe l an sich, sondern um 
den konstrukt iven Zwei fe l , der durch Bezweifelung des Scheins eben zur E r 
kenntnis der eigentlichen W i r k l i c h k e i t , der zugrundeliegenden wahren M o t i 
ve führt. A u f dieser F o r m der Skepsis beruht letzten Endes die europäische 
M o r a l i s t i k , vor allem in ihrer französischen Spielart. Natürlich gibt es z w i 
schen diesen beiden Idealtypen fließende Übergänge, u n d , wie gesagt, auch der 

3. v g l . H . C r a e m e r : Der skeptische Zweifel und seine Widerlegung, F r e i b u r g - M ü n c h e n 1974, u . 

ders. : Für ein Neues Skeptisches Denken", F re iburg-München 1983. 

4. G . W . F . H e g e l : Phänomenologie des Geistes, F r a n k f u r t - B e r l i n - W i e n 3 1973 , E i n l e i t u n g , 58f. 

5. D i e s e n Begr i f f v e r w e n d e i c h i m Sinne v o n J . T h o m a s : „ D i a l e k t i k der D e k a d e n z . Faschismus 

u n d utopische R e t t u n g bei P i r a n d e l l o " , i n Italienische Studien 6 /1983, 73-93. 
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radikale Skeptiker muß allmählich vorgehen und zunächst an konkreten K l e i 
nigkeiten zweifeln, ehe er den Zweife l auch auf die Pr inz ip ien ausdehnen 
kann, in deren N a m e n er z u zweifeln begonnen hat. 

Die Frage, welche Skepsis denn nun die spezifisch mitteleuropäische gewe
sen wäre, macht es notwendig, an dieser Stelle den angekündigten kleinen Ex
kurs in die Begriffsgeschichte einzuschalten. Gerade in Zusammenhang mit 
Svevo ist es unumgänglich, darauf hinzuweisen, daß das internationale In-
M o d e - K o m m e n des Mitteleuropa-Begriffs v o n Italien, insbesondere aber v o n 
Triest und Fr iau l ausgegangen ist (ohne daß ich nun speziell auf die politischen 
Aspekte dieser Bewegung eingehen möchte). In der Li teraturkr i t ik leitet sich 
der Revival zunächst von Magris ' Mito absburgico (1963) ab, ein B u c h , das i n 
meinen Augen das seltsame Kunststück fertiggebracht hat, den eigenen A u t o r 
„umzudrehen", das heißt, ihn v o m „mitteleuropäischen Saulus" z u m Paulus 
werden zu lassen. Ist für Magris 1963 der mitteleuropäische M y t h o s aus den 
drei Bestandteilen: M y t h o s des Ubernationalen, der Bürokratie und der Wal
zerseligkeit als „completa sostituzione d i una realtà storico-sociale con un'al
tra f i t t izia e i l l u s o r i a " 6 nämlich noch durchaus abzulehnen, so hat er ihn spä
ter ins Positive gewendet und ist in den letzten Jahren überhaupt zu einem 
Propagator des Mitteleuropa-Gedankens geworden, wie auch sein letztes Buch 
Danubio zeigt. 

Was läßt sich aus dem Bezug auf Magris* Mito absburgico für die Klärung 
unseres Titelbegriffs gewinnen? W o h l nicht viel mehr als die Erkenntnis , daß 
„Mitteleuropa", wenigstens in der v o n i h m begründeten Variante der italieni
schen K r i t i k , stets mehr oder minder mit der Welt der alten Donaumonarchie 
verbunden ist, deren Untertan ja auch Ettore Schmitz fast 60 Jahre seines Le
bens hindurch war. Darüber hinaus gibt es i m Mito absburgico aber auch einen 
etwas kühnen H i n w e i s auf eine bestimmte Schreibtechnik, die der Literatur 
dieses Raumes zueigen gewesen wäre und dessen innere Zerrissenheit ausge
drückt hätte, nämlich die des inneren M o n o l o g s : 

N o n è u n caso che questo t i p o d i narra t iva , anche se nato nei paesi d i l ingua anglosassone, 

t r o v i u n terreno adatto nel m o n d o absburgico (Schni tz ler , H o f m a n n s t h a l , K a f k a , M u s i l , 

l'italiano Svevo suddito imperialregio, e a l tr i ) , i n quel m o n d o c ioè che n o n aveva u n a sua 

unità m a era o r m a i sol tanto u n insieme d i m o t i per is ta l t ic i d i m o v i m e n t i slegati e paralle

l i , che n o n potevano incontrars i né a r m o n i z z a r e . I l personaggio disintegrato riassume i n 

sé dunque la cr is i d e l l ' i m p e r o austroungar ico , r i f le t tendone le c o n t r a d d i z i o n i e la mancan

za d i u n so l ido f o n d a m e n t o . 7 

6. C . M a g r i s : // mito absburgico nella letteratura austriaca moderna, T u r i n 1963, 15. 

7. Ibidem, 223 ( H e r v o r h . v . m . M . R . ) . 
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D i e Fragwürdigkeit dieser These scheint heute offenkundig. Im U m k e h r 
schluß müßte ja nicht nur der innere M o n o l o g , sondern auch die angesproche
nen Themenbereiche wie Zerfal l der einheitl ichen Persönlichkeit und anderes 
mehr auf Österreich-ungarische A u t o r e n beschränkt werden, u n d dazu würde 
Sfich w o h l auch Magris nicht versteigen. N e i n , diese w o h l eher der radikalen 
Skepsis zuzuschreibenden Themata sind nicht A u s d r u c k einer verinnerlichten 
Staatskrise der Multinationalität, sondern einer gesamteuropäischen Sprach-
und Bewußtseinskrise, die die ersten Jahrzehnte unseres Jahrhunderts prägt 
und in den verschiedensten Varianten zu einer Suche nach dem verlorenen Pa
radies eines anderen Denkens führt. 8 

Giuseppe A n t o n i o C a m e r i n o hat in seinem Buch Italo Svevo e la crisi della 
Mitteleuropa das Mitteleuropäische i n erster L in ie an das jüdische u n d speziell 
an das sich nur schwer assimilierende ostjüdische Element der österreichisch
ungarischen K u l t u r gebunden. A u s der i m Magris 'schen Roth-Buch postulier
ten „Shtetl-Nostalgie" schließt er sogar auf eine allgemeine Gegnerschaft der 
Mitteleuropäer gegen die westlich-abendländische K u l t u r t r a d i t i o n : 

( . . . ) più i n generale, è la letteratura m i t t e l e u r o p e a ( . . . ) a documentare u n ' o p p o s i z i o n e co

m u n e ai v a l o r i d e l l ' O c c i d e n t e l iberale borghese . 9 

Diese Behauptung scheint m i r freil ich nur — und selbst hier bloß mutatis mu
tandis — auf die Fälle R o t h und K a f k a zuzutreffen. Vollständig assimilierte L i 
teraten jüdischer oder teilweise jüdischer A b s t a m m u n g wie Schnitzler oder 
Hofmannstha l haben diese spezifisch historische „shtetl"-Nostalgie sicher 
nicht gekannt (es sei denn als ganz unspezifische Paradiessehnsucht, die wie
derum nichts mit ihrer jüdischen H e r k u n f t z u tun hätte). Dasselbe scheint mir 
für Svevo z u gelten. U n d gänzlich problematisch fände ich es, wol l te ich hier 
Svevos Skepsis mit dem H i n w e i s auf sein Judentum als „mitteleuropäisch" er
klären, z u m Beispiel mit der These, Juden neigten einfach von N a t u r aus zur 
Skepsis. M a n sieht: mit den bisher angebotenen Konkret isat ionen des Mit te l 
europäischen k o m m e n w i r bei der Skepsis nicht weiter. 

Ralph-Rainer Wuthenow hat auf die Sprachskepsis des Wiener Fin de siècle 
hingewiesen und sie m . E . zu Recht in einen europäischen Kontext gestellt. 1 0 

M a n könnte also auch noch versuchen, wenn schon nicht „die" Skepsis, so 
doch einzelne Varianten derselben, etwa die Sprachskepsis, „mitteleuro-

8. Siehe d a z u meine H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t : Auf der Suche nach dem verlorenen Paradies, F r a n k f u n 

1988. 

9. G . A . C a m e r i n o : Italo Svevo e la crisi della Mitteleuropa, F l o r e n z 1974, 12. 

10. Siehe i n v o r l i e g e n d e m B a n d : R . - R . W u t h e n o w : „ W i e n e r f i n de siècle i n Triest? Z u r P o s i t i o n 

I. S v e v o s . " 
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päisch" zu nennen. A b e r gerade diese Sprachskepsis scheint m i r in Svevos 
Werk kaum v o r z u k o m m e n . Allerhöchstens A l f o n s o N i t t i s doch auch anders 
erklärbare Ausdrucksschwierigkeiten i m Salon des Hauses Mal le r (Una vita, 
Op.om.II) 155 ff.) und der verschmitzte H i n w e i s Zenos, Triestiner würden aus 
P r i n z i p lügen, wenn sie sich nicht ihres Dialektes, sondern des Toskanischen 
bedienten (Op.om.II, 929), deuten auf eine Infragestellung der Sprache h i n , 
aber es geht dabei w o h l nie u m eine Infragestellung der logischen Begriffsspra
che schlechthin, sondern bloß um das Verhältnis lingua-dialetto i m postrisor-
gimentalen Italien, und das ist es mit Sicherheit nicht, was Hofmannsthals 
L o r d Chandos die bekannten Schwierigkeiten bereitete. 1 1 

D i e D e f i n i t i o n des Begriffes „mitteleuropäisch" als A t t r i b u t der Skepsis 
kann also nicht in abstracto gegeben werden: Es scheint vernünftiger, z u 
nächst die Skepsis in der Coscienza di Zeno z u untersuchen und sich dann z u 
fragen, mit welchen At t r ibuten sie belegt werden kann und ob sie etwas an 
sich hat, das man mitteleuropäisch nennen könnte. Ich möchte diese Untersu
chung anhand eines Vergleichs mit zwei anderen Romanen durchführen, die 
wenigstens insofern mit Svevos bekanntestem Werk parallel gesetzt werden 
können, als sie i n etwa zur selben Zeit entstanden sind und ebenfalls die Iden
titätsproblematik z u m Gegenstand haben: einerseits mit Mus i l s Mann ohne Ei
genschaften als R o m a n eines „Mitteleuropäers", andererseits mit dem R o m a n 
eines Süditalieners: L u i g i Pirandellos Uno, nessuno e centomila. 

Bei allen drei Romanen geht es, wie gesagt, u m die Problemat ik der Identi
tät des Protagonisten: Musi ls U l r i c h entzieht sich der Forderung nach einer 
sozialen Identität durch Eigenschaftsverweigerung, Pirandellos Vitangelo be
ginnt sich immer violenter gegen die i h m v o n der Gesellschaft aufgezwungene 
Identität aufzulehnen und verzichtet stattdessen auf seine eigene („io per me 
stesso ormai n o n contavo p iù" [TR II, 847]), Svevos Z e n o erforscht die eigene 
Identität, vorgeblich i m Auftrag eines Psychotherapeuten als Vorübung zur 
Analyse, tatsächlich aber immer mehr für sich selbst. Z w a r entdeckt auch er 
manchmal Diskrepanzen zwischen dem B i l d , das die anderen v o n i h m haben, 
und seiner eigenen K o n z e p t i o n , aber seine Reakt ion geht nicht über die bloß 
verbale K o r r e k t u r dieser Abweichungen i n seinem Lebensbericht hinaus. E i n 
Aufstand gegen solche falschen Zeno-Bi lder in der A r t Vitangelo Moscardas 
ist undenkbar. 

11. G e m e i n t ist natürl ich H o f m a n n s t h a l s k l e i n e r Text Ein Brief v o n 1902, besser bekannt unter 

der B e z e i c h n u n g „ C h a n d o s - B r i e f " , i n d e m sich die Sprachkr ise der J a h r h u n d e r t w e n d e exem

plar isch ausdrückt . 
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W o r i n liegt aber dann Zenos Skepsis, wenn es überhaupt eine solche gibt? 
Während U l r i c h i m Mann ohne Eigenschaften die ganze i h n umgebende Welt 
und auch seine Zweife l an ihr , vor allem aber auch seine eigenen U t o p i e n 
skeptisch betrachtet, während Moscardas Skepsis erst in einer A r t bürgerli
chem T o d und in der völligen Selbstauflösung i m Obdachlosenasyl Ruhe f in 
det, sieht der erzählende Zeno nur die anderen, vor allem seinen Schwager 
G u i d o Speier, und auch den jüngeren Z e n o , der Gegenstand seiner Erzählung 
ist, mit einer gewissen Skepsis an, die w o h l eher dem Typus zwei in unserer 
einleitenden Unterscheidung zuzuordnen ist: er deckt nämlich gerne die 
„wahren M o t i v e " auf und sonnt sich dabei in der moralistischen H a l t u n g des 
traditionell-auktorialen Erzählers. Ich greife ein Beispiel heraus, das besonders 
deutlich zeigt, wie sehr Zeno anderen gegenüber z u einem aggressiv
skeptischen Zynismus neigt, den i h m gegenüber der Leser aufgrund der Strate
gien des Textes einzusetzen geneigt ist: der E intr i t t der Stenotypistin C a r m e n 
in G u i d o Speiers Handelsagentur. N a c h d e m Z e n o den „coup de foudre" z w i 
schen C a r m e n und G u i d o aufgrund der „aggressiven Schönheit" der jungen 
Dame beschrieben hat (die mit deutlich machistischen Untertönen als Bedro
hung u n d Impertinenz zugleich empfunden wird) , schildert er sarkastisch die 
Folgen ihres Eintr i t ts in das kleine Büro: 

L a venuta d i C a r m e n apportò u n a grande v i ta nel n o s t r o u f f i c i o . N o n par lo della vivacità 

che v e n i v a dai suoi o c c h i , dal la gentile sua f igura e dai c o l o r i della sua faccia; par lo p r o p r i o 

d i af far i . G u i d o ebbe u n a spinta al l a v o r o dal la presenza d i quel la f a n c i u l l a . P r i m a d i tu t to 

v o l l e d imostrare a me e tu t t i g l i a l t r i che la n u o v a impiegata era necessaria, ed o g n i g i o r n o 

inventava dei n u o v i l a v o r i c u i partec ipava anche l u i . P o i , per u n l u n g o t e m p o , la sua atti

vità f u u n m e z z o per corteggiare più eff icacemente la fanc iu l la . Raggiunse un 'e f f icac ia i n 

audita . D o v e v a insegnarle la f o r m a del la lettera ch 'eg l i dettava e correggerle l ' o r togra f ia d i 

m o l t e mol t i s s ime parole . L o fece sempre do lcemente . Q u a l u n q u e c o m p e n s o da parte del

la f anc iu l la n o n sarebbe stato eccessivo. 

P o c h i degli affari inventa t i da l u i i n amore g l i diedero u n f r u t t o (Op.om. / / , 832). 

Diese Imitation der moralistischen Beobachterhaltung des auktorialen Erzäh
lers zeigt sich auch in den zahlreichen allgemein-moralischen Urte i len , die er 
in seine Erzählung einzustreuen beliebt. Ich zitiere wahllos eines davon, das 
Zenos M o r a l recht gut als zeittypische (und problematische) Verbürgerlichung 
aristokratischer W e n Vorstellungen kennzeichnet. Zeno kommentiert dort die 
Tatsache, daß i h m eine Indiskretion gegenüber G u i d o mehr schlaflose Nächte 
bereitet hat als der Wunsch, i h n z u ermorden, wie folgt: 

M a uccidere e sia pure a t r a d i m e n t o , è cosa più v i r i l e che danneggiare u n a m i c o r i ferendo 

una sua c o n f i d e n z a (Op.om.II, 721). 

Gegenüber seiner aktuellen H a l t u n g , die ebendiesen Aufzeichnungen zugrun
deliegt, verhält sich Zeno allerdings kaum skeptisch; er reflektiert das Schrei-
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ben auch k a u m . Erst i m Schlußkapitel (Psico-Analisi) k o m m t es mit dem skep
tischen Zwei fe l an der Methode der Analyse („una sciocca i l lusione, un trucco 
buono per commuovere qualche vecchia donna isterica" [Op.om.II, 928]) auch 
z u m (nun durch ein Jahr Distanz) ermöglichten Zwei fe l an den eigenen A u f 
zeichnungen, deren zahlreiche Ausflüchte aber wiederum offensichtlich durch 
eine Ausf lucht gerechtfertigt werden, wenn Zeno aus der erwähnten Sprach
problematik auf einen Z w a n g zur Lüge und zur (beschönigenden) A u s w a h l 
des Erzählten schließt: 

C o n o g n i nostra p a r o l a toscana n o i m e n t i a m o ! Se egli sapesse c o m e r a c c o n t i a m o c o n pre

d i l e z i o n e tutte le cose per le qua l i a b b i a m o p r o n t a la frase e c o m e e v i t i a m o quelle che c i 

o b b l i g h e r e b b e r o d i r i correre al v o c a b o l a r i o ! E p r o p r i o così che scegl iamo dal la nostra v i ta 

g l i e p i s o d i da notars i (Op.om.II, 928). 

A b e r damit ist schon angedeutet, daß Zenos Darstel lung doch nicht unwider
sprochen bleibt. U n d in der A r t dieser A u f h e b u n g der Perspektive des Ich-
Erzählers b z w . Protagonisten liegt eine weitere Dif ferenz z u den beiden ande
ren Romanen : Bei Pirandello erscheint eine Distanznahme des A u t o r s v o n sei
nem Ich-Erzähler Vitangelo Moscarda schon aufgrund der Struktur (der R o 
man ist über weite Strecken als D i a l o g Vitangelo/Leser angelegt) kaum mög
l i ch , zudem führt Moscardas D e n k e n und H a n d e l n als eine (aber eben nur ei
ne! 1 2) mögliche Konsequenz von Pirandellos radikaler Skepsis über weite 
Strecken zur Identif ikation mit seinem A u t o r . Bei M u s i l äußert sich die — 
wenngleich weniger engagierte — Verwandtschaft zwischen A u t o r und Prota
gonist über das Fehlen jeglicher Distanzierungssignale hinaus i m m e r h i n noch 
in der Verwendung eines so grundlegenden Textes über die Identitätsproble
matik wie Mus i l s eigener Erzählung Fliegenpapier i m R o m a n als „Gedanke U l 
r i chs" (1,31, in dem Kapite l „Ein heißer Strahl und erkaltete Wände") . 

In der Coscienza di Zeno ist dagegen die Dis tanz zwischen dem ichsagenden 
Erzähler und dem, was Genette die voix du texte genannt hat 1 3 , besonders 
groß. N i c h t , daß zwischen Ettore Schmitz und Zeno keine Parallelen bestün
den, i m Gegenteil : sie sind bei der Lektüre seiner Briefe u n d nichtliterarischen 
Schriften (wie etwa des Diario per la fidanzata) geradezu mit Händen zu grei
fen, und selbst der Versuch der A b w e h r Svevos i m Brief an Eugenio Monta le 
v o m 17.2.1926 („pensi ch'è un'autobiografia e non la mia" ) ließe sich à la Zeno 
interpretieren: Natürlich ist es nicht die reale Autobiographie des Ettore 
Schmitz. A b e r es könnte sehr w o h l die Autobiographie des verdrängten Ichs 
sein, wenn man es psychoanalytisch sehen wol l te ; die Möglichkeit des „Dilet-

12. v g l . d a z u T h o m a s : Dialektik der Dekadenz, a . a . O . , pass im. 

13. v g l . G . G e n e t t e : Figures III, Par i s 1972, 76 u . 225ff. 
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tarnen" Schmitz , sich in der ohnedies verfemten und durch Erfolglosigkeit be
langlosen Sphäre der Literatur spielerisch u n d konsequenzlos z u all jenen Sei
ten seines Wesens z u bekennen, die er i n Gesellschaft, vor allem aber auch v o r 
sich selbst unterdrücken mußte: V o n der Eifersucht über die männliche E i t e l 
keit bis zur Krankhei t und Schwäche. Unwillkürlich scheint das auch in Sve
vos Bericht über die Arbe i t an der Coscienza di Zeno, der in demselben Brief 
gegeben w i r d , herauszukommen: 

E procedet t i così : Q u a n d ' e r o lasciato so lo cercavo d i c o n v i n c e r m i d'essere io stesso Z e n o . 

C a m m i n a v o c o m e l u i , c o m e l u i f u m a v o , e cacc iavo nel m i o passato tutte le sue avventure 

che possono somigl iare alle mie solo perché la r i e v o c a z i o n e d i una p r o p r i a a v v e n t u r a è 

una r i c o s t r u z i o n e che fac i lmente d iventa una c o s t r u z i o n e n u o v a del t u t t o q u a n d o si riesce 

a p o r l a i n un 'a tmosfera n u o v a . E n o n perde perciò i l sapore e i l va lore del r i c o r d o , e nep

pure la sua mest iz ia . Io sono s icuro che L e i m ' i n t e n d e . 1 4 

In dieser Hins icht ist auch das Bekenntnis Ettore Schmitz* zur (psychosomati
schen) Krankhei t v o n Interesse, das er in einem Brief v o m 27.12.1927 (also erst 
nach dem Er fo lg des Zeno) an Jahier ablegt: 

E perchè vo ler curare la nostra malat t ia ! D a v v e r o d o b b i a m o togliere a l l 'umanità q u e l l o 

ch'essa ha d i megl io? Io credo s icuramente che i l vero successo che m i ha dato la pace è 

consis t i to i n questa c o n v i n z i o n e . N o i s iamo u n a v ivente protesta c o n t r o la r i d i c o l a conce

z i o n e del s u p e r u o m o c o m e c i è stata gabellata (soprattutto a n o i i t a l i a n i ) . 1 5 

Dieser Brief zeigt auch eine Nietzsche-Ablehnung, die sich natürlich zugleich 
gegen den „Aufdränger" D ' A n n u n z i o richtet. Sie ist umso interessanter, als 
sie tatsächlich eine der Grundlagen der „Krankheitsbejahung" und des skepti
schen Zweifels an der Ideologie des „Starken" und „Gesunden" darstellt, die 
Svevo offenbar mit dem alten Zeno teilt, nachdem ebendiese M a x i m e , stark 
und gesund zu sein, für den jungen Zeno zur ständigen Obsession der eigenen 
Unzulänglichkeit geworden war. 

Im übrigen läge hier auch einer der Ansatzpunkte z u einer Distanzierung 
von Freud, den Svevo i m selben Brief als literarisch sehr interessant bezeich
net, und dessen Methode in der Kar ikatur des D o k t o r S. i m R o m a n ja eben
falls skeptisch betrachtet w i r d : Freud w i r d nämlich in den Zeno-Jahren und 
danach immer stärker z u m Aposte l des Triebverzichts (ich spreche etwa v o n 
Das Unbehagen in der Kultur, das Svevo natürlich nicht mehr kennen konnte , 
aber die Tendenz ist auch schon in früheren Schriften ersichtlich). Während er 
das Dikta t des Über-Ich auf Individualebene mildern w i l l , setzt er es gleichzei
tig auf der Ebene der Gesellschaft als notwendige Instanz fest und bestimmt 

14. z i t ier t nach E . M o n t a l e : Carteggio, a cura d i G . Z a m p a , M a i l a n d 1976, 6. 

15. z i t ier t nach L . V e n e z i a n i S v e v o : Vita di mio marito, Triest 1958, 191. 
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i m G r u n d e die mit besonders starkem Über-Ich ausgestatteten Menschen zu 
Führern einer zu ihrem eigenen Besten in engen Schranken zu haltenden, vor
wiegend triebbestimmten Masse. Versteht man die Coscienza di Zeno, wie ich 
das durchaus für möglich halten würde, als einen Aufstand gegen die Instanz 
des Uber-Ich, dann w i r d klar, daß Freuds „Arzt-Perspektive" von dem seine 
Krankhei t bejahenden Zeno ebenso wie v o n seinem A u t o r abgelehnt werden 
mußte. 

Was Nietzsches Ubermensch-Ideologie anbelangt, findet sich ein ähnlich 
skeptisches Verhältnis zu ihr ja auch im Mann ohne Eigenschaften, w o M u s i l 
Nietzsches Ideen von A n f a n g an in N e u r o t i k e r wie Ciarisse projiziert und da
mit sofort der Lächerlichkeit preisgibt. Svevo hingegen macht seine A b l e h 
nung i m R o m a n nur durch zarte Ironiesignale und durch den Ausgang deut
l i c h , den L . W . Petersen „una divertente parodia emblematica del ,survival of 
the fittest* d a r w i n i a n o " nennt. In dieser allmählich stärker werdenden A b l e h 
nung der Gesundheitsideologie st immt der impl iz i te A u t o r mit Zeno also of
fensichtlich wenigstens teilweise überein. Das ist auch einer der Punkte , an 
dem sich die These von Petersen über die „grande variabilità della distanza tra 
Zeno e la voce del testo" zu bestätigen scheint. Tatsächlich gibt es eine feine 
Skala v o n Schattierungen zwischen dem Zeno „manifestamente bugiardo" 
und M o m e n t e n , w o so wie hier „la voce più intimamente sincera e nuda del te
s to" durch Zenos M u n d zu sprechen scheint. 1 6 

D o c h auch wenn es solche partiellen Identifikationsmomente zwischen i m 
pl iz i tem A u t o r und Zeno geben mag: die Strategie des Textes läuft eben darauf 
hinaus, Zenos Aussagen in Frage z u stellen. Svevo sorgt mit einer durchge
hend ironischen Erzählweise für eine ständige (wenngleich auch ständig unter
schiedliche) Distanzierung und Relativierung des von Zeno Berichteten, wie 
Petersen in ihrer sorgfältigen Analyse Strutture dell'ironia ne'La Coscienza di 
Zeno1 di Italo Svevo gezeigt hat. D i e Skepsis verschiebt sich somit auf die Ebe
ne der Rezept ion: D e r Skeptiker des Textes ist nicht mehr ein Vordenker-
Protagonist wie bei Pirandello u n d , mutatis mutandis, auch bei M u s i l , son
dern der impl iz i te Leser, der von den ironischen Strukturen unterschiedlicher 
Schärfe dazu aufgefordert w i r d , Zenos Selbstdarstellung permanent in Frage 
zu stellen. 

Diese D o m i n a n z der (die Skepsis auslösenden) Ironie in Svevos Werk 
könnte vielleicht das langgesuchte Kennzeichen des Mitteleuropäischen sein: 
zumindest hat Ahnl iches schon Peter Schärer in seiner Zürcher Dissertation 

16. L . Waage Petersen: Strutture dell'ironia ne „La Coscienza di Zeno"di Italo Svevo, K o p e n h a g e n 

1979, 86. 
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von 1978 behauptet: Zur psychischen Strategie des schwachen Helden. Italo Svevo 
im Vergleich mit Kafka, Broch und Musil, w o Svevo ebenfalls der mitteleuropä
ischen K u l t u r zugerechnet und mit M u s i l verglichen w i r d , wobei der A u t o r 
Svevos „inett i" eine Strategie, beruhend auf der Ideologie der Schwäche und 
einer ständigen Selbstironie, unterschiebt, die letztlich darauf abziele, die Star
ken zu manipulieren. Diese Selbstironie als mitteleuropäisch-kakanische C h a 
rakteristik ließe sich freil ich schon aus Musi ls berühmtem Kapite l 1,8 ableiten, 
wo es über Kakanien heißt: 

D e n n nicht n u r die A b n e i g u n g gegen den Mitbürger war dor t bis z u m Gemeinschaftsge

fühl gesteigert, sondern es n a h m auch das Mißtrauen gegen die eigene Person u n d deren 

Schicksal den C h a r a k t e r tiefer Selbstgewißheit an. M a n handelte i n diesem L a n d — u n d 

m i t u n t e r bis z u den höchsten G r a d e n der Leidenschaft u n d ihren F o l g e n — i m m e r anders, 

als m a n dachte, oder dachte anders, als man handelte (MoE, 34). 

A b e r während M u s i l diese skeptische Selbstironie positiv wertet 
(„[ . . . ]darin war Kakanien , ohne daß die Welt es schon wußte, der fortge
schrittenste Staat; es war der Staat, der sich selbst irgendwie nur noch mit
machte, man war negativ frei dar in , ständig im Gefühl der unzureichenden 
Gründe der eigenen Existenz . . . Ja, es war, trotz vielem, was dagegen spricht, 
Kakanien vielleicht doch ein L a n d für Genies; und wahrscheinlich ist es daran 
auch zugrunde gegangen", MoE, 35), erscheint sie bei Schärer eben als „un
fruchtbar, unfähig zur Schaffung neuer, utopischer Werte" und , auf dem U m 
weg der behaupteten „psychologischen Strategie" zur M a n i p u l a t i o n der Star
ken, als besonders heimtückische Maskierung Österreich-mitteleuropäischer 
Impertinenz: 

H i n t e r der „ B e s c h e i d e n h e i t " eines G r i l l p a r z e r , Svevo, M u s i l , diesem scheinbar letzten 

W o r t der L i t e r a t u r der D o n a u m o n a r c h i e , verbirgt sich i m m e r die ebenso österreichische 

Ü b e r h e b l i c h k e i t . 1 7 

Es scheint m i r überflüssig, diesen Begriff des „Mitteleuropäischen" ernsthaft 
zu problematisieren, in dem Svevo und die scheinbar schwachen und selbstiro
nischen Österreicher als Konspiranten einer großen Weltverschwörung zur 
Manipula t ion der Starken auftreten. 

N e i n , wenn etwas Svevos Skepsis „mitteleuropäisch" erscheinen ließe, 
dann kann es nicht der Gebrauch der Skepsis an sich sein — wenn er über
haupt Anreger dafür brauchte, dann hat er sie schon von der Lektüre der 
Frühzeit her w o h l eher in Frankreich gefunden; 1 8 es kann auch nicht die Tat-

17. P . Schärer : Zur psychischen Strategie des schwachen Helden. Italo Svevo im Vergleich mit Kafka, 

Broch und Musil, Zür ich , P h i l . D i s s . , 1978, 94 b z w . 198. 

18. Insbesondere l ieße s ich dabei an E . R e n a n d e n k e n , der auch in den frühen A r t i k e l n Svevos 

90 



sache sein, daß seine Skepsis innerhalb der zu Beginn gezeigten Polarität eher 
auf der moralistischen Seite steht, denn das tut sie eben doch nicht: Z w a r ver
sucht sich Zeno als Mora l i s t , aber die Strategien des Textes, die ihrerseits Zeno 
in Frage stellen, w i r k e n schon deshalb nicht als moralistische Instanz, wei l 
Strategien nicht direkt sprechen und daher den in Frage gestellten Perspekti
ven nichts entgegensetzen können. D i e Entscheidung zwischen „konstrukti
ver " und „radikaler" Skepsis ist daher insofern unmöglich, als diese Entschei
dung von der Reakt ion jedes Lesers abhängig ist: dieser kann jederzeit — etwa 
in F o r m einer soziologischen Analyse auf marxistischer Grundlage — die iro
nische Skepsis als M i t t e l der Demaskierung falschen Bewußtseins am Beispiel 
eines Triestiner Bourgeois auffassen; er kann aber auch die Posi t ion des radika
len Skeptikers einnehmen, der am Ende der Coscienza di Zeno, „nachdem er 
die ganze Zeit hinter Zeno verborgen war, das Wort ergreift", 1 9 u m prophe
tisch den Weltuntergang, die Gaskammern und die A t o m b o m b e z u verkün
den. G a n z ohne Ironie-Verdacht geht es zwar auch hier nicht ab, aber die Mög
lichkeit der Interpretation der ironischen Skepsis als radikaler Weg ins N i c h t s 
bleibt trotzdem gegeben. Dies unterstreicht auch die Bedeutung der mehrfach 
verwendeten Fabel v o n dem Vogel , der nicht wagt, von der offenen Käfigtür 
für einen Ausf lug i n die Freiheit Gebrauch zu machen, wei l er fürchtet, bei 
der Rückkehr den Eingang verschlossen z u finden und so die Freiheit des Kä
figs entbehren zu müssen (Op.om.II, 850). Zeno bleibt mit Sicherheit im Käfig, 
Ettore Schmitz hat sich den Ausf lug nur in der Scheinwelt der Literatur ge
stattet und auch da die radikal-skeptische Konsequenz an uns, an seine Leser 
delegiert. 

A b e r vielleicht liegt gerade darin das mitteleuropäische Element in seiner 
Skepsis. In einem der Werke, die die Atmosphäre der Donaumonarchie am ge-
treuesten wiedergeben, H u g o v o n Hofmannsthals Der Schwierige, formuliert 
die Titel f igur, v o n Sprach- und anderen skeptischen Zwei fe ln geplagt, immer
hin eine deutliche Absage an das „Aussprechen": „Aber alles, was man aus
spricht, ist indezent. Das simple F a k t u m , daß man etwas ausspricht, ist inde
zent ." sagt K a r i Bühl, und an anderer Stelle: „Das Reden basiert auf einer inde
zenten Selbstüberschätzung". 2 0 Wenigstens diese „Selbstüberschätzung" hat 
der „Mitteleuropäer" Svevo in seiner F o r m der ironischen Skepsis vermieden, 
indem er das Aussprechen oder auch Ausdenken dem Leser überläßt, während 

i m Indipendente m e h r f a c h genannt w i r d (vor a l lem „ L a v e r i t à " v o n 1884, Op.om.III, 586f. 

19. Petersen, a . a .O . , 64. 

20. H u g o v . H o f m a n n s t h a l , Der Schwierige, i n : Gesammelte Werke, h g . B . Schoe l l e r -R . H i r s c h , 

Dramen IV, F r a n k f u r t 1978, 403 b z w . 437. 
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etwa Pirandello in Uno, nessuno e centomila seinen Moscarda nicht nur alle 
skeptischen Schlüsse selbst ziehen, sondern sie auch in einer fast didaktischen 
Manier dem Leser argumentativ vortragen läßt (obwohl ich meinen würde, 
daß auch hier Freiräume für den Leser bleiben, aber sicherlich weniger und für 
die Strategie des Textes verzichtbare). Daß das Nicht-Aussprechen und D e n -
Leser-zu-Ende-denken-iassen freil ich auch nichts ausschließlich Mitteleuropä
isches ist (oder wenigstens auch in anderen Gegenden Schule gemacht hat), 
zeigt die Tatsache, daß die Rol le des aktiven Lesers in der Literatur unseres 
Jahrhunderts zunehmend größer geworden ist. Zweifelsohne ist Svevo jedoch 
in diesem P u n k t weiter gegangen als die meisten seiner Zeitgenossen. Eine U n 
tersuchung des Zeno mit den von Wolfgang Iser entwickelten Methoden der 
Rezeptionsästhetik wäre deshalb mit Sicherheit ein lohnendes Unterneh
men. 2 1 

21. v g l . W . Iser: Der Akt des Lesens, M ü n c h e n 1976, b z w . die Aufsätze „ D i e A p p e l l s t r u k t u r der 

T e x t e " u n d „ D e r L e s e v o r g a n g " , in Rezeptionsästhetik, hg . R . W a r n i n g , M ü n c h e n 1975, 228-

252 b z w . 253-276. 
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