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FUer solí der Begriff des Ásthetizismus nieht ni eng gefal3t werden; viehnehr
meine ich cine I-Ialtung, welchc dic Kunst fúr ctwas Uber das Leben Erhabcnes
ansieht oder ihr cinc besondere Móglichkeit zuschreibt, sich dem Wesentlichcn
zu náhem oder cinc Evasion aus dem Bedrtickenden der Existenz zu gewáhrcn.
Diese Ausfúhrungen sollen und kñnnen keinc Beziehung oder Becinflussung
zwiscben Hofmannsthal und Azorín behaupten oder darstcllen; viclmehr solí
gezeigt werden, dM3 beide Autoren vcrgleichbar, wcnn auch nicht ganz gleich,
auf ásthetische oder ktinstlerische wic andere Probleme, dic sich ihncn mit ihrcr
Zeit stellcn, reagieren. Damit sollen auch wcnigstcns in Ansátzen dic Zeit und
dic nationale Sination gekennzeichnetwerden: Hofmannsthal und Azorín erleben
dieselbe Epoche der europáischen Geschichte, wobei sic auch national bedingle
Unterschicde zeigen.
Auf den erstcn Blick mag es abwegig sein, beide Autoren nebencmnander zu
stellen. Azorín ist von Anfang an durch dic Probleme der Generación del 98
gepriigt, dic auch starke Bezilge zur politischen Situation (im weitercn Sinne)
ibres Landes hat. Hofmannsthal scheint in der fríihen Zcit der unpolitische
Schriftsteller, der nur das Kúnstlcrische, Asthetischc, der Kunst Eigene sucht.
Doch beider I-Ialtung zur Frage, welchcn Rang dic Kunst, dic Dichtkunst, die
Literatur, den Tagesfragen gegenliber ‘und der Ocsellschaft und ibren Prolemen
gegentiber einnehmen solí und darf, ist doch nicht grundverschiedcn.
Ocr friihc flofmannsthal stcllt (wohl auch von sich sprechend) fest, dal3 dic
Dichter seiner Zcit nicht wie Sehiller und Hebbel «die Summe eincr Epoche»
ziehen. «Aber cm Gleiches, wohin Sic sich wcnden, bleiben dic Dichter dieser
Zcit Ilinen schuldig. Und es mÉichte Ihnen seheinen, als wáre diescm Schuldig-

Revista de Filología Alemana, n§6, 149-158. Servicio de Publicaciones IJCM. Madrid, 1998



150 Wolfrani Krúmer

bleiben noch cm cigentiimlicher Trotz beigemcngt, cm bcwuBter Egoismus der
Haltung, cm Sich-Wegwcnden von dem, was dic lautesten Fragen der Zeit zu
sein schcmncn, cm Versteckspicl... Es ist, als seien sic sich in ciner scltsamen
Begrenztheit nur des unerschópflichen Erlebnisses ibrer Dichterkraft bew’uBt
und nie und nimmer des Amtes, das auf sic gclegt ist.>s’ FiAr I-lofmannsthal solí
und kann das Gcdicht cm «seismograpbischc(s) Gebilde» sein¿ worin frcilich
nicht unmittelbar politischc Erschtittcrungcn, sondern das Dasein, das Leben,
dic Welt sich aussprechen. Der Dichter aber hat seine ásthetische Erfahrungs-
weise, dic mit der, wic man sich tátig dem Leben náhert, nicht identisch und
nicht rational isí.>
Das láI3t Hofmannsrhal schliel3cn, dafl der Dichter sich seinem Wcrk nicht mit
der Absicht widmcn solí, Tagesfragen oder auch Epochenfragen zu behandeln
und zu leisen, sondern vor allem mit der Absicht, ein Wcrk zu schaffen; zum
Leben habe er eme ástbetische und kiinstlcrischc Haltung; und scincm Leser
«entsehwindet... der Bcgriff der Zeit (,) und Zukunft gcht ihm wie Vergangen-
hcit in cinzige Gegenwart herúbcr».4 Dieses ist dic entgrenzende Wirkung der
Dichtung, dic zum Kontakt mit dem der Wclt Zugrundeliegenden fúhrt, es ist
aher keinc Bescháftigung mit den praktischen Problemen, dic von alltiiglichen,
politisehen. sozialen Situationen aufgegeben werden.
Bei Azorín móchtc man, da er ja in Zeitschriften und Zeitungen schricb, die auf
Tagesfragen vid mehr ausgcrichtet sind, und da er politisch interessiert war,
etne cntgegengcsctzte Haltung crwarten, Tatsáchlich licgt aher auch dcm Spa-
nier vid mehr am Werk, nicht nur an der Wirkung (d.h. an der polttischen Wir-
kung, der Wirkung auf dic Praxis des Lesers). Er erklárt zwar, daB er und seine
Kamcradcn den Problen Spanicns gegenilber nichí glcichgíiltig bleiben konn-
ten: «No podía el grupo permanecer inerte ante la dolorosa realidad española».5
Von dieser Gruppc (Ramiro de Maeztu, Pío Baroja und Azorín sclbst) hciBt es,
daS es zunáchst nur Ramiro de Maeztu gclang, im Imparcial schrciben zu dúr-
fen, wcil er (iber «cuestiones políticas y sociales» schricb. «Y esto era otra cosa.
Nosotros, aun sin esquivar lo social, dábamos nuestra predilección a lo pura-
mente literario».< Spátcr, im Roman El Escrito,; legt Azorín einem Helden, der
weitgchend sein Sprachrohr ist, dic Worte in den Mund: «Con las palabras solas,
sín ideas, han hecho y hacen poesía delicados poetas.» Dic Forrn ist wichtig, nicht
der Inbalt: «El afán de un escritor—mi afán, el afán dc Quiroga— es la pala-
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bra limpia, concreta, pura, precisa...».7 Es besteht auch bei Azorin dic Tendenz,
den Dichter und Scbrifstcller vom alítáglichen Leben zu lésen. Er hált die Mcdi-
taion fúr wichtig als Grundíage desWerkes, und er lcgt seinem Helden dic Wor-
te in den Mund: cc. los pocos libros que ahora leo los aprecio en todos sus mati-
ces O) y encuentro en ellos accidentes (!) y circunstancias (!) en que antes no
reparaba. Todo ello, naturalmente, es resultado dc la meditación. Y ¿dónde nos
place más meditar? ¿En qué momento y con cuál ambiente? En este punto el
artista empareja con el religioso; el religioso está en su celda austera, y el artis-
ta, desasido (U un momento de las cosas (!), quisiera también hallarse entre esas
cuatro paredes limpias...»8 Auch Azorín hat dic Ncigung, sieh dcm rational
Unbcgreifbaren, nicht direkt Problcm-, Zeit- und Vcrstándnisbezogenen zu 6ff-
nen. lm Vorwort zu Cavilar y contar spricht er davon, daS er cine «región igno-
ta» darstellen wollte, cinen «mundo misterioso»: «en esa región ignota, lo que a
nosotros nos parece azar es un orden preestablecido, y lo que reputamos miste-
no es claridad eterna.»9
Welchc Grúnde gibt es fúr den Abstand, den beide Autoren (wenn auch ver-
sehieden stark) von der Gcsellschaft und den Tagesproblemen anstreben und der
eínem ktinstlerischen oder ásthetischen Bcdtirfnis entspricht? Sicher bcstcht cm
Zusammenhang mit dem Geflihí, daS vicIes in ihrer Zcit und ihrerUmwclt nicht
bcfriedigcnd ist. Beide Autoren leiden an der Entwicklung der Kultur, an der
Gcschichte.
Bei Hofmannsthal ist dieses Leiden bis zum Weltkrieg relativ wenig ínit
einem bestimmten Ercignis verbunden. Er stellt fest, dalA in seiner Zeit das
Geflihí herrscht, dalA dic grol3cn, das Leben bestimmenden und erfúllenden Lei-
densehañen vergangen sind: «Ja alíe unsere Schénheits- und Glíicksgcdankcn
liefen lort von uns, fon aus dem Alltag, und halten Haus mit den scbóncren
Geschdpfen cines kúnstlichen Daseins, mit den schlanken Engeln und Pagen
des Fiesolo, mit den Gasscnbuben des Murillo und den mondánen Seháferinnen
des Watteau. Bei uns aber ist nichts zurtickgeblieben als frierendes Leben, scha-
le, dde Wirklichkeit, flúgellahme Entsagung. Wir haben nichts als cm sentimen-
tales Gedáchtnis, cinen gcláhmtcn Willcn und dic unhcimlichc Gabe der Selbst-
vcrdoppelung.»’0 Wie wcnig dieses Gefúhí aber objektiv bcgrúndct ist, erkennt
er selbst, denn er erklárt, dalA nur wenigc Mensehen so cmpfinden, und er wcr-
tct dann in den Jabres des Krieges seine Zeit als cinc, in der dic Mdglichkeiten
zu ncuem Aufsticg und ncucm Kraftgewinn bestcht. Hofmannsthal spricht
daher cm niclitrationales Leiden an der Gegenwart aus, das sich als Gefilihí ciner
ausweglosen (geistigen) Situation in der Geschichtc kristallisiert.
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Feste Ortinde scheint hingegen der Pessimismus cines Azorin zu haben: dic
Rcalitát Spanicns. In Kapitel XVII von Madrid schreibt er: «No podía el grupo
permanecer inerte ante la dolorosa realidad española. Había que intervenir..
Contemplamos la realidad maltrecha. funesta, y ansiamos, ante este trance de lo
que nos es querido, salvar eso mismo que ponemos junto a nuestro corazón y
depararle una vida placiente y venturosa.»’’ Azorín gewinnt daraus dic Hoffnung
auf cinc Emeucrung, aber er lcidet an der Gegenwart. Letztlich zieht aher auch er
(und noch stárker als Hofmannsthal) in Betracht, dalA die Entwicklung der
Menschbeit als ganze unglúcklich ist, den cinzelnen unglíicklieli macht und dic
Gatíung in Gefahr bringí; so erklart er in ciner Vision am Schluss von Pueblo.
Diese Entwicklung erfolgt nacli der Aussage dieser Stelle schicksalhaft. «fatal-
mente». Der Mensch ist einem hóheren Gesetz, ciner Notwcndigkeit aus-
geliefert. Das Gefuhí des Ausgeliefertscins an ein Schicksal áulAert sich sehr
stark — aber andcrs — bei Hofmannsthal im ~<Bergwerkvon Falun». Beini Wie-
ner ftihrt nicht dic Entwicklung der lntelligenz dic Menschheit zum Ende, son-
dcrn unhegreifliche Máchte ftihren den Helden aus dem Leben.
Beide Auroren stehen in einer Tradition dcc Auffassung vom Dichíer und
von der Dichtung, dic den Poeten tiber dic Gegenwarí erhob und ibm vielfach
auftrug, von der konkreten Stellungnahme Abstand zu nehmen und lilberzeitli-
ches und begriflhich nicht Faí3bares auszudriicken. Hofmannsthal schreibt in
~<DasGesprách liber Gedichte>s: «Wovon unsere Sede sich náhrt, das ist das
Gedichí, in welchem, wie im Sommerabendwind, der (ter dic frischgemihten
Wiesen streicht, zugleich cm Hauch von Tod und Lehen zu uns herschwebt, cine
Ahnung des Bltihcns. ein Sehauder des Verwesens. cm Jcízt, ein Hier und
zugleich cm Jenseits, cm ungeheures Jenseits. Jedes vollkommenc Gedicht ist
Ahnung und Gegenwart, Sehnsucht und Erfúllung zugleich.»’2 Das Gedicht
geht nicht von einem Augenblick aus: «Fin Augenblick kommt und drtickt aus
tausenden und tausenden seinesgicichen den Safl heraus. in die HÉihie der Ver-
gangenhcit dringt er cm und den tausenden von dunklen erstarrten Augenblik-
ken, aus denen sic aufgebaut ist, entquillt ihr ganzes Licht: was niemals war. nie
sich gab. jetzt ist es da, jetzt gibt es sich, isí Gegenwart. mehr Ms Gecen-
wart..A’
Auch Azorin mcml. daS der Dichter Uber dcr Gegenwart stchen solí und
kann. 1921 schreibt er von Flaubert: ~<Flaubcrtfue un puro artista. Siendo puro,
desinteresado, creó en su Patria —y en toda Europa— una corriente de prístina
intelectualidad que ha beneficiado profundamente al mundo moderno... No es
posible concretar (...) los resultados prácticos, tangibles, dc la obra de Flauberí.
Pero ¡cómo se eleva y purifica el espíritu con la lectura de la obra bella!»”4 Von

Obras completas’. Ed. VI. 8.224.
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8. 50Sf
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Hofntannstlmat ucdAzom’ín zwischen Asthetizismus ucd Zeitprob¿emen 153

Clarín mcml Azorín, dalA in ihm das Leben, dic Menge der Augcnblicke, cine
poetisehe Sensibilitát entstehcn liel3cn, dic ganz alígemein 5cm Werk bestim-
men. ‘~ Fúr Azorín ist dic Literatur das Ergcbnis ciner grossen Verfeincrung des
Lebens im Geistigen — und strahlt dann sicher auf das Leben der Leser aus und
veTgeistigt auch sic.
Hofmannsthal und Azorín mul3tcn sicb aber gedrángt fUthlen und wurden auch
aufgcfordert, zu den Problemen ihrcr Zeit Stellting zu nehmen. In Spanien lielA
sich das Problem der spanischen Dekandcnz nicht abschieben; es gehórte zum
BewulAtsein der intellektuellen Mcnschen seil — wic Azorín meinte — spátcstens
Jovellanos, es war durch 1898 schárfer gcwordcn. Hofmannsthal konnte nach
1914, dem Beginn des Ersten Welíkrieges, und dann nach dem Ende Osterreich-
Ungams sich den Problemen seiner Zeit nicht mehr verschlieBen.
Ich zitierte sehon Azoríns Wort: «No podía el grupo permanecer inerte ante la
dolorosa realidad española. Había que intervenir» Hofmannsthal verfal3t nach
Ausbruck des Krieges cinen Artikel «Dic Bcjahung Osterrcichs» und legtejctzt
darauf Wcrt, dalA geistige Tátigkeit cinen politisehen Aspekt hat. 1915 schreibt
er fúr cine schwedischc Zeitung: «Wir haben in diesem iahre gelemt, ganz
anders ms Innere der politisclien Dinge zu gehen als je zuvor, das Problem der
Vcrantwortung gegenúber den Vólkem, dic mit uns — um Europas willcn und
von Europas uraltem Willen her — in dic Einheit dieses Reiches gebunden sind,
noch ganz andcrs schwcr zu nehmen als zuvor.»’6 Ev schreibt daher Aufrufe und
Stell ungnahmen.
Beide Autoren erleben in der Krise den Staat als durch dic Entwicklung der
Gcschichte gefahrdet, aber auch als in der Tradition gegrúndet und in der Sub-
stanz lebensfáhig und wcrtvoll, und dies auch in Bezug auf Europa. Azorin
sicht in Spanien und in Europa je cinen Pol seines Wesens; wáhrend er sich
einerscits fúr Europa óffnet, sucht er andererseits die Eingcschlossenheit in der
Landschaft unó in der Tradition Spaniens, deren Reiz er wahrnimmt. In Un
Puebíceito drúckt er das klar aus. «¡Días melancólicos, íntimamente melancó-
licos dcl otoño! Estos días son los días gratos, profundos, armónicos, dc las
altas mesetas castellanas... sólo en el otoño, vueltos a la altiplanicie castellana,
unas páginas de La Celestina o del Lazarillo nos hacen compenetramos hon-
damente, dolorosamente, con el paisaje, cl ambiente y el arte de Castilla. En
nuestros ojos traemos aún la visión de Europa. Quisiéramos, cuando vamos
leyendo, releyendo, estas páginas dc nuestro siglo XVI, sentirnos uno mismo
con las ciudades y el viejo paisaje... En esta soledad, en este silencio, en este
ambiente de ecuanimidad y dc sedancia, un tazo sutil que nos una a Europa.
Todos los días, a una hora misma, sobre nuestra mesa de trabajo, sea deposita-
do un paquete denso de cartas, periódicos, libros, revistas. Libros y revistas que

Ebd., S. 103.
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exhalen el grato olor a tinta reciente. Castilla y Europa (Vasconia y Europa;
Cataluña y Europa...).»’7
Azorín crlebt hier Spanien oder Kastilien (Baskenland, Katalonien) als ihm
verbunden, er erblickt sich als mit ihm vcrwacbsen,und zuglcich sieht er dic
Offnung nach Europa (dr wichtig an; er brauchí den Kontakt zur dbrigen Welt,
er will von ihr cmpfangen. Letztlich will er sich und seine Nation durch den
Kontakt und durch dasNebmen bcrcichcrn. Es ist fúr ihn und semen Glauben an
dic Bedeutung der geistigen Mensehen cine Anfeclitung, dalA dic geistige Wclt
nicht dic mógliche Anrcgung aus Frankrcich, aus dem Ausland tibernimmt:
«.., con mas o menos brillo, con mayor o menor lucimiento, todo un núcleo de
escritores, poetas, novelistas, se impone esas normas espirituales y trata de
crearse —y se lo crea— un ambiente dc civilidad, de sociabilidad, de serenidad
espiritual... Y sin embargo, como en 1857, la publicación dc Madame Bovary no
tenía en España, entre los literatos españoles, ninguna resonancia; la vida de un
Taine, de un Paul Valéry, no la tiene tampoco ahora.»’~
Auch l-Iofmannsthal erlebt 5cm Heimatland durch dic Lebensráume der
Mensehen, dic es schufen oder dic in ihm lebtcn - in folgender Stelle allcrdings
vor allem durch die Landschaft und durch dic architckturgewordenen Ráume.
Von Maria Tberesia sebreibí er: «Dic gesehichiliche Gestalt, so wie die mythi-
sehe, lebt in der Landschaft fort. Eme grol3e Landschaft ist es, dic alte Éistcrrci-
chische, wcit hinein sich dehnend ms Slawische, ms Ungarische —ja iiberhaupt
ohne feste Grenzen gegen den Osten —, darin dic groSe Gestalt Maria Thercsias
sich vor allem lebend erhált.» — «Auch was dieser Herrscherin diencnd gegen-
úberstand, war cm Einmaliges. Sic mag hocbbefáhigte und sehr mittclmálAige
Diener gehabt haben... aber nimmt man es im grol3cn; welche schóne Wclt unge-
brochener Mensehen, welche wahrhaft mensebliche Welt. (Man sielle dieser
Gruppe dic Gruppe von Gehilfen und Dienem gegenúber, mit wclchcr Napole-
on hausen muSte.) Hier ergrcift uns cm unnennbarcs Geflihí: welche weiten
Lebcnsráume mit Herzcnswánne crfúllt! Jene Paláste, jene Festraume, jene
Stiftc und Klóster: unser FulA betrití ihren steinerncn Boden — unsere Stimmc
hallt in ihrcn wciten Sálen: aber cine Wárme umflicl3t uns, dic uns ms tiefste
Innere dringt. Dic Formen, in denen sich dies vollzog: Herrschen und
Behcrrscbtwerden, sind dahin, und fúr immcr... Dic Kraft aber, mit der eme
Erschcinung wie dic ihrc in uns fortíebí, wird noch auf lange hinaus cm MalA
unserer Seelenkraft 5cm.»’9
Hofmannsthal sieht seine Kultur nicht nur als nchmend, sondern vor allem
als gcbend. Im Kricg erblickt er den Anfang fiAr eme Zcit, in der Osterrcich aus-
strahlen und dabel auch herrschen solí; ~<Geistund Sittlichkeit, von eincm Funkt

IV Obras comp/etas. Bd. 111. S. 532 1. (Cap. 1).
~ Bd. VIII. 8.808.
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Hofrnannsthal und Azorín zwischen Asthetizisrnus und Zeirproblemen 155

so máchtig ausgestrahlt, greifen um sich und dic Stimmung hinter dieser Armee
hat etwas morgendlich Mutiges, ctwas nicht vóllig nur Europáisches, sondern
darúber hinaus, etwas in hohcm Sinn Koloniales, mit dcm Hauch der Zukunft
Tráclitiges. In ciner áhnlichen Verfassung drang das kaiserliche Heer, in wel-
chcm Eugen von Savoyen als Oberst ritt, das befreite Wien im Riicken lassend,
gegen Osten und Suden vor, nicht véllig nur Soldaten, sondem Conquistadoren
und Erobererder Zukunft.»20
Er behált Europa im Blick, aber mit dem Sclbstgefúhl ciner Nation oder Kul-
tur, dic Europa auch etwas zu geben hat. Doch gehórt dazu dic Offnung, denn
Hofmannsthal sieht seine Rultur als cine Art Synthesc der anderen Kulturcn:
«Dic Universalitát der deutschen Bildung, das Wisscn mu dic anderen, gerade
darin licgt heute fúr uns dic stárkstc Bíirgschaft des cndlichcn und cndgtiltigcn
Sieges... Denn dcutsch ist es, die Wesenheit anderer Vólker zu erkenncn, dic
Kcnntnis ihrcr Kunstdenkmáler und ihrer Geschichtc ebenso in sich zu tragen
wie den Úberblick ihrer materiellen Hilfsqucllen und ihr Tcrrain.»2’ Bei der
Neuordnung Europas (oder der Wclt) nach dem Kricgc solí der deutsche Raum
cine besondere Rolle spiclen, cine Vormachtstellung haben. Osterrcich solí, wie
Hofmannsthal in «Wir Osterreicher und Deutschland» ausfíihrt, den Gcist des
dcutschcn Kulturraumes naeh Osten und SUden ausbreiten: «Ostcrreich ist die
besonderc Aufgabe, dic dem deutschcn Geist in Europa gcstellt wurde. Es ist
das vom Gcschick zugewiesene Feid cines rein geistigen Imperialismus. Denn
es bedarf nicht der Einmischung der dcutschen politischen Oewalt, wohl aber
der bestándigen Beeinflussung durch den deutschen Gcist. Osterrcich muss als
die deutsehe Aufgabe in Europa wicder und wieder erkannt werden.»22
Eme gewissc wegwciscnde Rolle erkennt Hofmannsthal dicsem Kulturraum
auchnach dem Ende des Wcltkriegcs zu: Im ¡blm 1926 schreibt er: ~<Einembehar-
renden, auf Ausgleich statischer Mácbtc beruhenden Europa wárc nichts
schwerer einzuglicdern als Deutschland, das Land des Wcrdens und Sichsclber-
suchens. ¡Em wcrdendes, sich selbst suchendes Europa ist auf Deutschland vor
allem gcwicsen, als auf das Land, welchcs in ungeheuren Umschwtingcn nicht
den Mut vcrliert.V3 Hier finden sich Gedanken, dic áhnlich auch von der Ideo-
logie des Drittcn Reiches propagiert wcrden konntcn — obwohl man betonen
muS, daS Hofmannsthal vom Nazismus nicht akzcptiert wurdc. Diese Gefahren,
aber auch dic Grenzen fasehistiseher Tendenzeíi zeigt dcutlich Hofmannsthal
Lintreten fúr dic Europñische Revue aus dcm Jabre 1926 und dic in dem Artikel
dber sic abgedrucktcn Zitate.24 Hier crwcist sicb aber auch, wieweit Hof-
mannsthal nach Abflauen der nationalistisehen Regungen im Weltkrieg gehen

20 ~<DicBejabung Ósterrcichs». Reden uná Aufsátze. Bd. II. S. 359.
2> «Boykott fremder Sprachen?» Ebd., S. 352, 353 f.
22 Ebd., 8.393 fk
23 Reden undAufsñtze. Bd. 111. S. 214.
24 Fbd., S. 78 ff.
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wolltc. Das zeigt der lobende Hinwcis auf dic Vercinigungen, dic in den Lán-
dcrn dazu dienen. «darílber zu wachen, dalA dic Spannungen in den nationalen
Eigenhciten (diese Spannungcn, dic ‘Europa liebenswert machen’) crkannt wer-
den in ihrcr Vercinbarkeit mit dem Bestehen ciner geistigen Gemeinschaft — in
ihrer Unvereinbarkcit (der Idee nach) mit den barbarischcn Tendenzen der
Machtaspiration.»25
Azorins Patriotismus ist wcniger bestimmt durch das Problcm, dic Rolle seiner
Nation inncrhalb der Vólker zu bestimmen und damit dic Nation zu recht-
fertigen, ja ihr cine besondere Wúrde zu geben. Vielmehr móchtc er in seinem
Lande Frieden, Kultur, Geist, Vcrfeinerung auf der Grundíage des nótigen mate-
rielen Wohlstandcs verbreitcn. Wo dic Probleme seine Landes fúr ihn liegen.
láI3t er 1913 in «Proceso dcl patriotismo» cinen allegorischcn Greis dcnken:
~<Nuestroviajero ha pensado: ‘España: discursos, toros, guerra, fiestas, protestas
de patriotismo, exaltaciones líricas.’ ‘Y ha pensado también: ‘España: muche-
dumbre dc labriegos resignados y buenos, emigración, hogares sin pan y sin
lumbre, tierras esquilmadas y secas, anhelo noble en unos pocos espíritus de una
vida de paz , de trabajo y justicia.»26 Er sicht dic Notwcndigkeit innerer Besse-
rungen und Reformen und sctzt sich durch Kritik fiAr sic cm. Nach seiner Mci-
nung solí der wahre Patriot nicht 5cm Vaterland auf jeden Falí preisen, sondern
es ín semen verschiedcnen Aspekten kenncn und lieben, aber auch kritisiercn:
~<...elejemplar más acabado de patriota podríamos representarlo en un hombre
que, conociendo el arte, la literatura y la historia de su patria, supiese ligar en su
espíritu un pasaje o una vieja ciudad, <‘orno estados de alma, al libro dc un clá-
sico o al lienzo dic un gran pintor del pasado; es decir, el hombre que espiritual-
mente, lleno dc amor, henchido de callado entusiasmo, supiese fusionar, dentro
de su espíritu, en un todo armónico, todos estos elementos de su patria: cl pai-
saje, la historia, el arte, la literatura, los hombres...! Esta categoría dc patriotis-
mo no excluye la crítica, ni hace distingos entre la crítica hecha en casa y la
hecha fuera de casa. Como su amor a España es sincero, perseverante y noble,
su crítica transpirará siempre todas esas cualidades de sinceridad y dc delicade-
za que él pone en su patriotismo. No habrá en ella acrimonia ni odio; una melan-
cólica desesperanza se desprenderá, si acaso, de los lamentos y reproches de ese
hombrc.»7
Nicht tiberalí findet man bei Azorín dic genaue ~<críIicadc las cosas, ideas, hom-
bres e instituciones dc España»,25 obwohl er ctwa Larra auch ihretwegen
schátzt: er spricht wcniger konkret, aber er versucht offenbar, den Geist zu
schaffen, aus dem cinc organische Kultur erwóchst, welche das Materielle durch-
aus miteinschliel3t: «íntimamente maldecimos las causas funestas que se oponen

25 8.83.
~ Obras completas. Bd. II. 8. 1152.

‘~ 8. 1162.
~ 8.1162.
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a su prosperidad (dc España); y desde lo más hondo dc nuestro ser anhelamos
para ella, la noble y extenuada madre, días de bienandanza, de paz y de pro-
greso...»29
Em soleher Autor sucht wenigcr, zu bcstimmen, wie sich sein Vatcrland gegentiber
den anderen Lándem behaupten, sich Ubcr sic crheben kann. Weniger als dic
Wirkung seines Vaterlandes nach aul3en steht dic innere Struktur, dic Art der
Gescllschaft im Mittelpunkt seines Interesses. Nicht dic Ausfuhr geistiger Gliter
in das Ausland, eher dic geistige Freiheit im Inneren scheint ihm wichtig. Wenn
Hofmannsthal im Weltkrieg dic Méglichkeit bewahren wollte, dic Eigcnart der
anderen Lánder (auch der fcindlichen) zu verstehcn, um auf sic wirken zu kÉin-
nen, ja ste ín cíner Hegemonie einzuschlicl3en, méchte Azorín nach dcm Endes
Biirgerkrieges dic Offenheit der Spanicr fúr die Diskussion wahrcn. Em El Escri-
tor láI3t er den alten Schriftstellcr vor ciner Vcrsammlung (wohl auch politisch
interessicrter Mánner) wic folgt sprcchcn: «Jóvenes: No cerréis nunca las venta-
nas de vuestra casa; tenedías siempre abiertas para que entren cl aire y la luz. No
rechacéis jamás ninguna exégesis que de vuestra doctrina se haga; una doctrina
es tanto más vital cuanto más exégesis inspira. Ninguna doctrina fecunda ha sido
nunca hermética.» Auch hier zeigt sich ganz dcutlieh cine rechtsgcrichtete Kom-
ponente: «Jóvenes: ¡En pie y arriba España: 1 Todos en pie, tendido el brazo,
abierta la mano, han gritado:! Arriba España!»30
Solche Stellen sind 1942 verstándlich, zeigen auch dic Richtung, in dic sich
das Dcnken Azoríns entwickeln mul3tc. Sic als mehr als weltoffen-konservativ
zu intcrpretiercn, wáre wohl ungcrccht. Wie bei Hofmannsthal finden wirhier
die Suche nach Werten, welche auch dic Kultur, an der der Autor hángt, zu
bewahren und wciterzuftihren erlaubt. Azorín lál3t auch hier keine Worte von
nationaler Uberlcgenheit ául3ern. «En nuestra España hay mucho que trabajar
con abnegación y perseverantemente.»3’
Woher kommt es, dalA Azorín nicht im selben MaSe wie Hofmannsthal dic
tiJberlcgenhcitsgefúhle cines Angehórigen cines Volkes mit SendungsbewuBt-
sein entwickelt? Die Krise Spaniens war álter, ging auch wcniger dic politisehe
Aufgabe oder die Existenz des Landes (und dies nun nicht als Muttcrland cines
Imperiums, sondern als Nation) an; Spanien war nicht in der Existenz bedroht,
sondcm muSte nur den Wiedcraufsticg antreten oder fortsetzen. Hofmannsthal
schreibt sogar im Weltkricg in «Dic Bcjahung Osterreichs» (schon der Titel die-
ses Artikcls zeigt, dalA hier cine Frage aufgcworfen wcrdcn konntc): «Der Staat,
dessen Unglúck es war, semen historischen Schwcrpunkt verloren und cinen
ncuen noch nicht definitiv gefunden zu baben, ist fúr dic Dauer der weltgc-
schichtlichen Krisc dieser Sorge enthobcn; sein Sehwerpunkt ist das ósterrei-

29 8. 1163.
Bd. VI. 8. 384.

» S. 383.
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chisch-ungarische Hect»32 Hofmannsthal kompensiert auch durch versehiedene
Arten des Scndungsbewul3tseins cm gewisses Geflihí vólkisch-nationaler Unbc-
hausthcit. 5cm weltbiirgerlich und zugleich privat ausgerichtetcr Asthetizismus
und Intcllektualismus blcibt dabci in einem immer wicder nur múhevolí liber-
brúckten Spanungsverháltnis zum deutsch-ósterreichischen Nationalismus.
Azorín erlebt sich mit Sichcrheit cincm im Wesen ungefÉihrdctcn Spanien
zugehórig, fiAr ihn ist das Verháltnis zu den anderen Nationen nichts dic Existenz
der cigenen Nationalitdt Gefáhrdendes. Dic Spannung zwischen Asthetizismus
und NationaliÉiitszugehórigkeit ist daher vid geringer, beide Wcrte vcrmag er
immer wieder recht leicht zu verschmelzcn, lcichter als der seirter cigentlichcn
Anlage nach kostnopolitische Hofmannsthal; denn der Wiener ist Angehóriger
cines Staates und cines Reiches, dic fiAr ihrcn Bestand cinc Rcchtfertigung lin-
den mul3ten und dic in mancher Hinsicht auch von innen und von der in Europa
herrschcndcn Ideologie gcfáhrdet waren. Dcnnoch mul3te der Wiener Dichter
auch sehen, dalA dieser Staat dic Grundíage fúr seine kiinstlerisch-ásthctisieren-
de und kosmopolitischc Haltung abgegeben hatte, so dalA Hofmannsthal gerade
aus diesem Wissen heraus in der Krise des Weltkricgcs und des Endes Oster-
reicb-Ungarns zu ciner intensiven und nicht widerspruchsfrcicn Bescháftigung
mit dem Heimatstaat und der Geschichte seiner Zcit gezwungen wurde.

32 Reden undAufsátze. Bd. ti. 8.356.


