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Zeitgeschichte. Hans Moser war ein viel beschaftigter NS-Star und Ehemann einer Judin. Der
Autor Franzobel setzt sich in seinem neuen Stuck ,,Moser" mit dem Balanceakt des
Schauspielers wahrend des Dritten Reichs auseinander: Uberlebensopportunismus,
wie er fur viele Publikumslieblinge damals typisch war. von Angela Hager

er Propagandaminister des
Dritten Reichs schwelgte in
Heurigen-Seligkeit. Bei sei-

nem ersten Wien-Besuch notierte Joseph
Goebbels am 13. Juni 1938: ,,Mittags herauf
zum Cobenzl. Unten liegt dieses herrliche
Wien. Wir verbringen Mittag und Nach-
mittag in lustiger Kiinstlergesellschaft... ich
beruhige Hans Moser. Er weint vor Freu3e

... Und dann sitzen wir im Kiinstlerkreis in
einem Garten, der Mond steht fiber mir ...
laue Sommerluft, die Geigen schluchzen.
Hans Moser singt Heurigenlieder. Es ist
eine unbeschreibliche Romantik..."

Bereits zu diesem Zeitpunkt wagte der da-
mals 57-jahrige ,,Wohnzimmer-Gott", so der
Autor Franzobel, dessen Stuck ,,Moser" am
kommenden Donnerstag in der Josefstadt
Premiere feiert, den ersten Vorstofi,_von.
Goebbels eine ,,Sondergenehmigung" fur
seine jiidische Frau Blanca, geboreneTEsch-
ler, zu erwirken. Moser war mit der Mutter
seiner bereits erwachsenen Tbchter Marga-
rete, die spater nach Buenos Aires emigrier-
te, damals bereits 25 Jahre verheiratet.

Solche ,,Sondergenehmigungen" bezo-
gen sich auf ,,nicht vollarische bzw. jiidisch
versippte" Kiinstler oder die jiidischen Ehe-
partner arisch einwandfreier Kunsttreiben-
der, die somit von den regimeiiblichen Re-
pressalien gegen die jiidische Bevolkerung
ausgenommen waren. ,,Diese Sondergeneh-
migungen waren ein Mittel der Reichskul-
tnrkammer, einzehie fur den Kulturbetrieb
notwendige Kiinstler trotzdem weiter be-
nutzen zukonnen", s'b der Wiener Zeithis-
toriker Oliver Rathkolb, der in seinem Buch

,,Fuhrertreu und gottbegnadet" die Kiinstler-

,,IVIoser" an der Josefstadt Florian Teichtmeister
und Erwin Steinhauer spielen Moser, Sandra
Cervik Blanca und Hubsi Kramar Hitler (v. vorne)

eliten des Dritten Reichs untersuchte. ,,Es
handelte sich dabei tun einen willkiirlichen
politischen Gnadenakt fiir eine Hand voll
Menschen, der jedoch jederzeit wieder auf-
gehoben werden konnte." Die Bedrohung
einer Deportation stand auch fur solche

,,Ehrenarier" immer im Raurn.
Blanca Moser pflegte einen mondanen

Lebensstil, den ihr der unermiidlich arbei-
tende Moser ermoglichte. Pelze, Schuhe
und Friseurbesuche interessierten sie viel
mehr als die neue politische Realitat, die sie
eher als Zumutung derm als konkrete Be-
drohung empfand. Als Gattin des nuscheln-
den Publikumsmagneten hielt sie sich fur
unverwundbar, wie das Autoren-
duo Dodo Kresse und Michael
Horvath in seiner vergrifFenen Mo-
ser-Biografie ,,Nur ein Komodi-
ant?" schrieb. Blanca Moser hielt
Hitler fur ,,einen kleinen'AfP", wie
sie im luxuriosen Adria-Seebad Ri-
mini im Sommer 1938 feststellte.

Salzburg. Wenig spater wurden die
Weichen in Richtung ,,Endlosung"
gestellt: Ab August mussten Juden
ihren Vornamen Sara oder Israel
hinzufiigen, ab Oktober wurden
ihre Reisepasse eingezogen und
durch das beruchtigte ,J" erganzt,
um die Emigration zu erschweren.
Doch Blanca Moser negierte un-
beldimmert die fortschreitenden
EntrechtungsmaCnahmen. Wah-
rend der Salzburger Festspiele
1939 - Moser spielte in MoHeres

,,Der Burger als Edelmann" nach
einer Bearbeitung von Hugo von
Hofmannsthal, der im Programm-
heft schon nicht mehr aufschien —
setzte sie sich in einem Leopar-^-

Vereint nach dem Krieg Blanca und Hans
Moser um 1950 in Wien. Er starb 1964
mit 84, sie iiberlebte ihn zehn Jahre

}



,,Die Ausnahmegesetze behii

dieses Gnadenge:

Paula Wessely Der NS-Star

wahrend der Dreharbeiten zum

brutal antisemitischen Propaganda-

film ,,Heimkehr" 1940/41, der auch

Deutschlands Angriff auf Polen

rechtfertigen sollte

denmantel ins Cafe Bazar, in dem wie in vie-
len Salzburger Cafes und Restaurants be-
reits das Schild ,,Fiir Juden verboten" (wahl-
weise: ,,Fiir Juden und Hunde verboten")
hing. Spatestens zu diesem Zeitpunkt be-
griff der deswegen vollig verstorte Moser,
dass Blanca zu allem anderen als zur Unauf-
falligkeit entschlossen war und sich vori dem

,,kleinen AS'" nicht brechen lassen wollte.
Die anonymen Briefe im Postkasten der

Hietzinger Villa, in denen ,,Drecksjiidin"
und ,,Diese Rassenschande gehort vergiftet"
zu lesen war, hauften sich. Moser erzahlte
seiner Frau jedoch nichts davon. Am 24. Ok-
tober 1938 entschloss er sich zu einem Knie-
fall vor allerhochster Stelle und verfasste
einen riihrend direkten Bittbrief an Hitler
selbst, da er Goebbels' Hilfsbereitschaft in
der fur ihn so iiberlebensnotwendigen An-
gelegenheit misstraute: ,,Mein Fiihrer! Ich
lebe mit meiner Frau seit 25 Jahren in gliick-
hchster Ehe. Ich bin vollkommen arischer
Abstammung, wahrend meine Frau Jiidin ist.
Die fur Juden geltenden Ausnahmegesetze
behindern mich aufierordentlich, insbeson-
dere zermiirben sie mich seelisch, wenn ich
ansehen muss, wie meine Frau, die so viel
Gutes fur mich getan hat, dauernd abseits
stehen muss. Ich wiirde mir nicht erlaubt
haben, dieses Gnadengesuch einzubringen,
aber ich habe so viel Kummer ... Heil mem

Fiihrer!" Mosers Brief, so Oliver
Rathkolb, sollte Hitler nie errei-
chen, er blieb in der Kanzlei des
damaligen Gauleiters Josef Biirckel
hangen. Dass Hans Moser jedoch
nie eine vollige Entwarnung fur
die Sicherheit seiner Frau bekam,
belegt Rathkolb mit einem Schrei-
ben von Hans Dellbriigge, Regie-
rungsprasident von Wien, an den
Reichsminister des Inneren 1940:

„... ich bitte urn Herbeifiihrung ei-
ner Entscheidung des Fiilirers, ob
irgendwelche Befreiungen fiir Mo-
sers Frau durchzufiihren sind ..."
Dellbriigge iibte sanften Druck aus,
da Moser ,,beim Publilcum eine au-
fierordentliche Durchschlagskraft
besitzt" und es bei einer Einhal-
tung der Bestimmungen ,,nicht
einmal moglich ware, dass seine ei-
gene Frau bei einer Urauffiihrung
eines Moser'schen Filmes im Kino
anwesend sein konnte".

Der deutsche Publikumsliebling Heinz
Ruhmann ersparte sich einen solchen Balan-
cealct, indem er sich 1938 von seiner jiidi-
schen Frau Maria Bernheim scheiden Iie6.

Exilbesuche. 1940 lebte Blanca Moser be-
reits seit iiber einem Jahr in Budapest im
Exil, das partielle Privileg eines Passes ohne
die Vermerke ,,Sara" und J " hatte ihr - in
Mosers Begleitung - im Spatsommer 1939
eine Reise nach Ziirich und in der Folge
nach Budapest ermoglicht, wo sie ein Zim-
mer im Hotel Carlton bezog. Moser besuch-
te seine Frau nahezu jedes Wochenende. ,,Er
reiste per Schiff nach Budapest und musste
jedes Mai viele Geschenke mitschleppen",
erzahlt Franzobel, den ,,die Uneindeutigkeit
und die Grauzonen" von Mosers Position
als Kiinstler des NS-Reichs schriftstellerisch
faszinierten. Um seiner Frau die entwiirdi-
gende Situation etwas ertra'glicher zu ma-
chen, schaffte er es sogar, die Elizabeth-Ar-
den-Creme Joie de vivre" auf dem Schwarz-
markt zu besorgen. Blanca Moser sollte den
Krieg in Budapest, Prag und Wien in stan-
diger Todesangst, aber unbeschadet iiber-
stehen. Ruckblickend war Hans Moser mn~
ein UbeHeEensopporcunist ohne jegliche
fdeolofflsche Ausrichtung, der in der Zeit,
In der Osterreich nicht existierte, als gran-
telnder Parade-Wiener 26 Fihne drehte. Fil-
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idem mich auBerordentlich ... Ich wiirde mir nicht erlauben,
'uch einzubringen, aber ich habe so viel Kummer" Moser an Hitler Theater. Franzobel zeichnet

in seinem jiingsten Stuck Hans
Moser als durchaus sympathi-
sches ,,Durchwurstelungsgenie".

me, die im krassen Gegensatz zum martia-
lischen Regimealltag eine heile Welt voller
Walzerseligkeit, siifier Ma'deln und Wien-
Kitsch beschworen. ,,Die gute Laune ist ein
Kriegsartikel", notierte Joseph Goebbels,
der grofiten Wert auf eine von polirischen
Inhalten gesauberte Filmindustrie legte.

,,Mit Kopfhangerei und weltanschaulichen
Theorien gewinnt man keine Schlachten."

Die Wien-Film war bereits im Dezem-
ber 1937 aus der ,,verjudeten" Sascha-Tobis-
Filmindustrie unter Druck entstanden;
schliefilich war das grofideutsche Reich ein
fiberleberisnotwendiger Abnehmer. Den von
Goebbels verordneten Spruch ,,Wetteifernd
mit den iibrigen Kiinsten soil der Fihn ge-
stalten, was Menschenherzen erfiillen und
erbeben lasst und sie durch Offenbarung des
Ewigen in eine bessere Welt entriicken lasst"
fuhrte die Production bereits Monate vor
der Annexion als Unternehmensmotto. Der
vorauseilende Gehorsam, dem von ,,judi-
scher Pseudo-Intellektualitat" befreiten Kul-
turbegriff des Hitler-Regimes gerecht zu
werden, pragte die osterreichische Filmsze-
ne schon lange vor dem Anschluss. ,,Einige
der osterreichischen Filmproduzenten nah-
men den Anschluss an Nazi-Deutschland
bereits 1933 vorweg, indem sie schon da-
mals ihre Drehbiicher und Besetzungslisten
zwecks Voi'zensur an die Reichsfilmkammer
in Berlin sandten", so die Filmhistorikerin
Claudia Preschl. Oliver Rathkolb spricht
von der Einfuhrung eines ,,stillen Arier-
paragrafen" vor dem Anschluss, der auch
erklart, warum die Nazis nach dem Ein-
marsch die ,,Entjudung" der Kultur beson-
ders effizient durchsetzen konnten: ,,Zusatz-
lich herrschte 1938 aber bereits ein weit gro-
fierer Druck als bei der Machtiibernahme
in Deutschland."

,,Judenfreundschaften". 1941 sollte Paula
Wessely an dem brutal antisemitischen und
rassistischen Propagandamachwerk ,,Heim-
kehr" (1941), in dem Hitlers Uberfall auf Po-
len riickwirkend gerechtfertigt werden soll-
te, mitwirken. Im Leben versuchte sie bereits
1936, fur die Wekerbeschaftigung des jiidi-
schen Wiener Drehbuchautors Walter Reisch
zu intervenieren. Reisch hatte der damals
27-jahrigen Wessely mit der Rolle des Mad-
chens aus dem Volk, Poldi Dur, das den Ver-
fuhrungskunsten eines Salonmalers erliegt,
im Film ,,Maskerade" unter der Regie von

Willi Forst 1934 zum Durchbruch verholfen.
Bei einem Theatergastspiel in Deutschland
setzte sie alles daran, um bei Goebbels eine
SondergenehmigTing zu erwirken. Vergeb-
lich. Goebbels notierte in seinem Tagebuch:

,,Fiir Paula Wessely ihr Jude Reisch abgelehnt.
Muss sich fiigen." Vier Tage spater schickte
Wessely ihren weit weniger beriihmten Mann
Attila Horbiger zum Propagandaminister,
doch auch er scheiterte, wie bei Goebbels
nachzulesen ist: „Attila Horbiger. such t fiir
seine Frau Paula Wessely den Juden Reisch
zu retten. Ich schlage das ab. Wir miissen
nun stark bleiben. Er ist sehr geknickt."
Reischs Autorenschaft fur zwei weitere Fil-
me mit Wessely, ,,Episode" und ,,So endete
eine Liebe", wurde in der Folge vom Roller
und von den Plakaten geloscht. 1937 gelang
ihm die Flucht nach Hollywood.

,,Blutdge Vasallen" nannte der Schriftstel-
ler Klaus Mann, der mit seinem Roman ,,Me-
phisto" die Unterwerfungsoffensive des
Schauspielers Gustav Griindgens vor dem
NS-Regime literarisch nachzeichnete, Riinst-
ler vom Kaliber einer Paula Wessely. Elfrie-
de Jelineks Posse ,,Burgtheater" liefi 1985
die Debatte fiber Kunst und moralische Ver-
antwortung wahrend des Dritten Reichs auf-
flammen, die lange einem inoffiziellen Ver-
dra'ngungskonsens unterlegen war. Paula
Wesselys wuster kiinstlerischer Fehltritt
,,Heimkehr" in der Regie von Gustav Ucicky
konnte aufierdem im Nachkriegs-Osterreich
wegen des Wiederbetatigungsparagrafen
nicht gezeigt werden. Der Essayband ,,Wech-
selspiel - Paula Wessely und der Film", he-
rausgegeben vom Filmhistoriker Armin Loa-
cker, zeichnet nun ein differenziertes Bild
von Paula Wesselys Verhalten unter dem Ha-
kenkreuz. Erst nach mehrfacher Aufforde-
rung hatte sie 1934 die fur eine Arbeitser-
laubnis beim deutschen Film notwendige
Mitgliedschaft fiir die Reichsfachschaft Film
unterzeichnet; wiederholte Angebote seitens
Goebbels, vor 1938 ganz ins Reich zu kom-
men, lehnte sie ,,auf Betreiben ihres Mannes
Attila Horbiger", so Armin Loacker, ab. Die

Judenfreundschaften" des Ehepaars Wesse-
ly-H6rbiger waren Goebbels ein Dorn im
Auge. Schon zwei Wochen nach dem An-
schluss zitierte der Propagandaminister Hor-
biger zu sich, um mit ihm Klartext zu spre-
chen. In einem Manuskript beziiglich seiner
schauspielerischen Wiederzulassung aus dem
Jahr 1946, das sich im Nachlass des Schau->

fas den Volksschauspieler Hans Moser

' und den Autor Franzobel, der dem Volk

gerne aufs Maul schaut, verbindet, ist offen-

sichtlich: Der Sprechakt ist bei beiden ein

hoch artifizieller Vorgang, wahrend Moser

die Wbrter kunstvoll vernuschelte, schickt

Franzobel sie konsequent durch eine Kalau-.

er-Maschine. Bei beiden wird Sprache zum

aberwitzigen Spielzeug.

Dass Franzobel, der in den vergangenen

Jahren bereits Kafka, Unterweger, Phettberg

Oder Mozart Stiicke gewidmet hat, einmal

zu Hans Moser finden wurde, uberrascht

also nicht. ,,Moser. Oder die Passion des

Wochenend-Wohnzimmergottes", eine Auf-

tragsarbeit fiir das Theater in der Josefstadt,

sorgte allerdings bereits im Vorfeld fiir tiber-

hitzte Diskussionen, kiindigte Franzobel

doch an, er wolle das Mitlaufertum dieses

heimischen Volkshelden in der NS-Zeit the-

matisieren. Reflexhaft kritisierte die FPO den

(sicher nicht gelesenen) Text, nicht minder

berechenbar wurde Franzobel im Feuilleton

zum politischen Autor stilisiert.

Beides erscheint nach der Lektiire des

Stiickes Obertrieben. Franzobel hat mit ge-

wohnter Theaterpranke eine Hommage ver-

fasst, die gar nicht erst versucht, Hans Mo-

ser von seinem Socket zu stolien, sondern

moglichst viel komisches Kapital aus einer

kauzigen Figur schlagt, die im Himmel nicht

nur auf Hitler trifft, sondern auch auf zahl-

reiche Doppelganger. Franzobel sturzt sich

dabei hemmmigslos in eine fidele Verklei-

dungsklamotte - Moser sorgt im Himmel fiir

Heurigenstimmung (die Musik steuern Ro-

land Neuwirth und seine Extremschrammeln

bei) und kampft als germanische Heldenfi-

gur gegen Drachen. Politisch brisant ist dies

nur bedingt, zeigt es Moser doch einmal

mehr als typisch b'sterreichisches ,,Durch-

wurstelungsgenie", das vor allem von seiner

luxusverwohnten judischen Gattin Blanca in

heikle Situationen gebracht wird: ,,Er ist der

Hans Moser, der groRe Darsteller des klei-

nen Mannes, ein Wiener Charlie Chaplin,

ein Publikumsliebling. Mein Produkt. Ich

hab ihn geformt. Ich allein - so wie der

Pygmalion die Galatea." K. C.

Ab 25.2., Franzobel: ,,Moser. Oder die Passion des

Wochenend-Wohnzimmergottes", Theater in der

Josefstadt. Es spielen: Erwin Steinhauer, Florian

Teichtmeister, Sandra Cervik, Hubsi Kramar.

Infos://josefstadt.org. DerPassagen Verlag gibt das

Stuck als Buch heraus.
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Zeitzeuge. Der in der NS-Zeit als ,,Halbjude" klassifizierte Schauspieler Otto Schenk, 79,
iiber Hans Moser, Paula Wessely und die Stimmung des Verzeihens nach dem Krieg.

Otto Schenk,
1930 geboren, wuchs in Wien als

Sohn eines Juristen auf. Als Kind

musste er der DJ, dem ,,Deutschen

Jungvolk", beitreten, wo man inn spa-

terwegen seines Status als ,,Misch-

ling ersten Grads" ausschloss. Den

Krieg uberlebte er ,,eigentlich gar

nicht so schlecht" - trotz Berufsver-

bots des Vaters, den seine Ehe mit ei-

ner Arierin vor der Deportation rettete.

Nach dem Krieg besuchte Schenk das

Reinhardt-Seminar, das unter der Lei-

tung der Witwe Max Reinhardts, Hele-

ne Thimig, stand. Ab 1953 wirkte

Schenk als Schauspieler und Regis-

seur - zuerst am Volkstheater, dann

am Theater in der Josefstadt. Neben-

bei machte er als Opernregisseur eine

Internationale Karriere. Im Juni feiert

Schenk seinen 80. Geburtstag. ,,Ein-

mal noch" heilit das Stilck, das der

deutsche Dramatiker Klaus Pohl fur

ihn aus diesem Anlass geschrieben

hat und das von Pohl an der Josef-

stadt inszeniert wird.

P rofil: Warum ha ben Sie es abgelehnt, die Rolle des

Hans Moser zu spielen?

Schenk: Er war mein Vorbild. Ich habe ihn vergottert.

Und auch mit ihm gespielt. Er war im Leben genauso

wie in seinen Figuren. Er hat wahrend der NS-Zeit alles

getan, was im Bereich seiner Macht war, urn seine

Frau zu retten. Niemand haUjasjteght. dariiber heute^

moralisch zu'fnejlerrPenflji iemanThat heute iiber-
khaupt nur eine Ahiiung dajtan.JflJ«3iEeUiflesahgst

jnanjlainalsJebterJede noch so kleine^AuBerungjge.-

^ ^

haben

profil Sie waren acht Jahre alt zum Zeitpunkt des An-

schlusses, Ihr Vater war Jutie, Ihre Mutter gait als Ari-

erin. Warum sind Ihre Eltern nicht emigriert?

Schenk: Mein Jiegend" katholisch getaufter Vater hat

es vorgezogen, als verachteter Jude in seiner Heimat

zu leben als als Bettler in der Fremde. Er bekam zwar

Arbeitsverbot als Jurist, aber wir kamen irgendwie iiber

die Runden. In unsere Wohnung nahmen wir sogar eine

ausgebombte Nationalsozialistin als nicht bezahlende

Untermieterin auf, mit der ich mich sogar angefreundet

habe. Sie war erstaunt, wie nett ich trotz meiner ji idi-

schen Abstammung war. Meiner Mutter wurde mehr-

fach nahegelegt, sich von meinem Vater scheiden zu

lassen. Sie weigerte slch natiirlich. Meine 92-jahrige

GroRmutter und meinen Onkel haben sie nach Theresi-

enstadt verschleppt, wo beide am selben Tag gestor-

ben sind.

profil: Gab es unter den Wiener Publikumslieblingen

wahrend der NS-Zeit herausragende Beispiele fur

einen couragierten Umgang mit dem Regime?

Schenk: Wer emigriert schon freiwillig? Da gab es sehr

wenige. Ich bin iiberzeugt, dass der Moser, wie viele

andere auch, unter groOen innerlichen Qualen gelitten

hat. Am Anfang hat man sich ja noch damit getrostet,

dass der Spuk irgendwann einmal vorbeigehen muss.

profil: Hat sich Hans Moser Ihnen gegeniiber iiber sei-

ne Rolle in der Unterhaltungsmaschinerie der NS-Zeit

geauBert?

Schenk: Nein. Aber er hat nie mehr einen Juden ge-

spielt oder auch nur im Entfemtesten ,,gejiddelt", weil

er sagte, dass das nach dem Holocaust nicht mehr

mbglich sei. Als ich judische Figuren zu spielen be-

gann, wie beispielsweise in ,,lch bin nicht Rappaport",

habe ich mich bis hin zur Kultusgemeinde erkundigt,

ob das in Ordnung gehe. Dort hat man mir erklart, dass

man sich sehr freue, wieder den so lange vermissten

jiidischen Humor sehen zu kb'nnen.

profit: Wie war das Arbeitsklima zwischen NS-Kollabo-

rateuren und Verfolgten nach dem Krieg?

Schenk: Es herrschte ein so grofles allgemeines Elend,

dass die Sorgen gleichschaltend wirkten. Auf den Biih-

nen spielten die Ex-Nazis mit Kommunisten und den

aus der Emigration Zuruckgekehrten. Wir wollten au-

Berdem nicht dieselben Methoden der Menschenver-

achtung wie die Nazis anwenden. Ober Politik wurde

nicht geredet. Man war so selig, dass man das alles

iiberlebt hatte, dass eine groBraumige Stimmung des

Verzeihens und des Vergessens herrschte. Die Adri-

enne Gessner, die mit dem Ernst Lothar aus der ameri-

kanischen Emigration kam, umarmte die Wessely, ohne

einen Funken des Vorwurfs. Die unglaubliche Wieder-

sehensfreude Uberstrahlte damals eben alles.

profil: Haben Sie Paula Wessely in dem Propaganda-

film .jHeimkehr" gesehen?

Schenk: Ja. Das war natiirlich ein furchtbarer Schuss

nach hinten gegen uns Verfolgte.

profil: Viele, wie Max Reinhardt, Adrienne Gessner und

Hans Jaray, wurden sofort mit Berufsverbot bedacht.

Schenk: Ja, die waren alle sofort nach dem Anschluss

weg. Aber als der Reinhardt 1943 in der Emigration

starb, hat der von Goebbels eingesetzte Josefstadt-

Direktor Heinz Hilpert eine Totenfeier im Theater abge-

halten, bei der alle - Nazis, Nicht-Nazis - teilnahmen.

Hilpert konnte von Reinhardts Tod nur iiber den engli-

schen Funk erfahren haben. Darauf stand die Todes-

strafe. Und niemand hat auch nur ein Wort verraten.

So hat es eben auch ausgeschaut.

profil: Sie selbst haben auch mit Eric Frey, einem be-

reits vor dem Anschluss Jllegalen" und gliihenden An-

hanger des NS-Regimes, an der Josefstadt Theater ge-

spielt. Konnten Sie seine politische Biografie in der

kiinstlerischen Zusammenarbeit ausklammern?

Schenk: Der war natiirlich ein Narr auf diesem Gebiet

gewesen, aber ich habe mit ihm phanomenal zusam-

mengearbeitet. Er war mein bester ,,Agent", er hat sich

imtner sehr fur mich eingesetzt. Er rechtfertigte sich

damals mit der naiven Anschauung, er sei damals dem

Glauben verfallen, der Nazismus ware die einzige Ge-

genbewegung gegen den Kommunismus gewesen. Da

habe ich ihn dann schon unterbrochen und ihm erklart,

wie blod ich das finde. Seine Gefahrtin Jane Tilden, die

ganz auf der anderen Seite stand, hatte ihn schon wah-

rend des Dritten Reichs als ,,nazivertrottelt" beschimpft.

profil: Das heiBt, der so genannte Entnazifizierungspro-

zess wurde an den Wiener Biihnen eher ausgeblendet?

Schenk: Es ist mdglicherweise die Schwache des Cha-

rakterlosen, aber ich habe das selfsame Gefiihl, dass

Kiinstler sowieso eine Art Fremdenlegion sind, fur die

andere Gesetze gelten. fheatergenie oder Begabung

stehen und standen fur mich immer iiber Charakter und

politischer Anschauung. Der Furtwangler und der Kara-

jan haben ja nicht nationalsozialistisch dirigiert, son-

dern genial. Und ein Genie unterliegt eben anderen Ka-

tegorien. Ich als Verfolgter habe darunter gelitten,

dass diese Manner mit Auftrittsverbot belegt wurden.

Ein Genie gehort einem eben nicht allein. Man hat die

Verpflichtung, es mit der Allgemeinheit zu teilen.

Interview: Angelika Hager
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Nestroy ftir Hitler Der ,,FUhrer" I
zwischen Gauleiter Burckel (li.)

und Goebbels bei seinem einzigen
Burg-Besuch im Juni 1339

spielerpaars befand, schreibt Hor-
biger, dass Goebbels mehrfach er-
klart habe, welch hohen Wert das
Dritte Reich auf die beiden Schau-
spieler lege, sie sollten sich aller-
dings schleunigst des Rufs von ,Ju-
denfreunden" entiedigen. Um die
ErnsthafUgkeit seiner Forderung
zu unterstreichen, verwies' Goeb-
bels auf einen Gestapo-Akt, der die
Lebensfiihrung und die Freund-
schaften des Paars penibel doku-
mentierte. Spater war von ,,schwe-
ren Widerstanden" gegen Paula
Wessely innerhalb der Reichstheaterkammer
die Rede - mit der paradoxen Begriindung,
dass sie sich bei der Geburt ihrer ersten
Tdchter von einem jiidischen Arzt hatte ent-
binden lassen. Paula Wessely und ihr Mann
Attdla Horbiger intervenierten fur Auslands-
visa, schickten Lebensmittelpakete nach
Theresienstadt, schafften es sogar, ein paar
Freunde aus dem KZ zu befreien, und iiber-
nahmen die Villa der emigrierten Kiinstler-
familie Kalbeck, die sie nach dem Krieg wie-
der ordnungsgemafi retournierten.. Sie be-
gleiteten weinend viele nicht arische Schau-
spielkollegen wie den Josefstadter Ensem-
blekollegen Hans Jaray, der wie alle anderen
Schauspieler jiidischer Abstammung an den
Wiener Biihnen innerhalb ldirzester Zeit
vom Dienst suspendiert wurde, zum Bahn-
hof. Das Schauspielpaar Wessely/Horbiger
tat das, was der Grofkeil der arisch einwand-
freien Schauspieler machte: Sie arrangierten
sich mit dem Terrorregime und ,,setzten ein
paar Signale in ihrem personlichen Umfeld",
so Oliver Rathkolb. Auf die Frage, was pas-
siert ware, wenn die Wessely ,,Heimkehr"
abgelehnt hatte, sagt Rathkolb: ,,Meiner An-
sicht nach nichts. Ein Star wie sie konnte
sich ihre Rollen aussuchen."

Kaum Widerstand. Aktive Widerstandler
waren ,,bei der Labilitat der Biihnenschaf-
fenden", so Goebbels Charakteranalyse,
kaum bis gar nicht anzutreffen. Erst sehr
spat hatte Attila Horbigers Bruder Paul,
Star des Burgtheaters und vieler Wien-
Filme, der sich bei der Volksabstimmung im
April 1938 offentlich fur die Nazis begeis-
terte, sein Heldenpotenzial entdeckt. 1944
hatte Goebbels ihn auf jene ,,Gottbegnade-
ten-Liste" gesetzt, jene Reihe von unersetz-
baren Kiinstlern, die von jedem Front- und

Arbeitsdienst befreit waren. Als „£< irlu ^M.I
det" galten unter anderem Hitlers Lieblings-
Danilo Johannes Heesters, Romy Schnei-
ders Vater Wolf Albach-Retty, ein ,,illegaler"
Nazi der ersten Stunde, ihre Grofimutter
Rosa Albach-Retty, der Burgschauspieler
Werner Krauss sowie Paula Wessely und At-
tila Horbiger. Romy Schneiders Mutter
Magda war mehrfach beim Fiihrer auf dem
Obersalzberg zum Tee geladen gewesen. Just
zu dieser Zeit hatte sich Paul Horbiger ei-
ner kleinen Widerstandsgruppe um den
Wiener Cafetier Richard Patsch angeschlos-
sen, die er finanziell unterstfitzte und fur die
er auch die Schauspieler Theo Lingen und
das NSDAP-Mitglied Oskar Sima begeis-
tern konnte. 1945 wurde Horbiger wegen
Hochverrats verhaftet, die BBC meldete be-
reits seinen Tod. In seinen Memoiren stili-
sierte sich Paul Horbiger zu einer Galions-
figur des Widerstands, was der Realitat
ebenso wenig gerecht wurde wie die Ein-
schatzung von Paula Wessely als unreflek-
tierter Vasallin des Dritten Reichs. Zwischen
innerer Emigration, Uberlebensopportunis-
mus wie bei Hans Moser, Mitlaufertum und
blankem Karrierismus pendelten die Unter-
haltungsldinstler wahrend des NS-Reichs.
Prominente, die freiwillig emigrierten, gab
es kaum. ,,Mir fallt in diesem Zusammen-
hang nur der Komponist Robert Stolz ein",
so Oliver Rathkolb. ,,Der verliefi Osterreich
ohne Not nach dem Anschluss, weil ihm vor
dem Regime einfach ekelte."

Sein Kollege Franz Lehar, arisch rein,
aber mit einer Jiidin verheiratet, verhielt sich
im Vergleich zu Paula Wessely wesentlich
unanstandiger. Er versprach Goebbels 1940,
seine Ehefrau kiinftig im Ausland leben zu
lassen, und riihrte, trotz reger Kontakte, kei-
nen Finger fur die Befreiung seines langjah-

i \[i • I Librettisten Fritz Beda-Lohner (,,Land
des Lachelns"), der in Auschwitz 1942 er-
schlagen wurde.

Seiner Popularitat nach dem Krieg tat
dieses Verhalten keinen Abbruch. Entnazi-
fizierungsbedingte Berufsverbote wie bei
Herbert von Karajan und Paula Wessely wa-
ren meistens nur von lcurzer Dauer.

Der Josefstadter Schauspieler Eric Frey,
der, wie Oliver Rathkolb in ,,Fuhrertreu und
gottbegnadet" beschreibt, mit seinem Kol-
legen Robert Valberg den jiidischen Volks-
theaterdirektor Rudolf Beer aus seiner The-
aterloge zum Verhor durch SA-Leute brach-
te, spielte ebenso unbehelligt wieder Thea-
ter wie viele andere Erfiillungsgehilfen des
Dritten Reichs. Die Auseinandersetzung mit
den verdrangten Jahren fand nur sehr halb-
herzig bis gar nicht start. Elisabeth Orth, die
alteste Tochter von Paula Wessely, erklarte
1985 profil: ,,Es war mir von ganzem Her-
zen nicht wohl bei dieser Haltung, ich hake
sie namlich fur gar keine." Wesselys Enkel
Cornelius Obonya erzahlt, dass er seine
Grofimutter sehr wohl iiber ihre Mitwirkung
bei ,,Heimkehr" befragt hatte: ,,Ich habe sie
gefragt, ob sie gewusst hat, was sie da tut. Sie
antwortete mit einem knappen Ja. Zu mehr
habe ich es nicht gebracht. Dabei hatte ich
so gerne gewusst, wie das war - mit Max
Reinhardt wie eine Rakete durchzustarten.
Und dann ist der plotzlich einfach weg. Wie
man da so einfach weitermachen kann."

In der Schlussszene der Klaus-Mann-Ver-
filmung ,,Mephisto" gibt Klaus Maria Bran-
dauer in der Rolle der Griindgens-Figur
Hendrik Hofgen die Antwort. Gejagt von
seinen einsrigen braunen Forderem, steht er
im grellen Scheinwerferlicht eines Stadions
und schreit: ,,Was wollt ihr eigentlich alle von
mir? Ich bin doch nur ein Schauspieler!" D
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