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tionale Kategorien sind sowohl fur alle Figuren als auch fur den Ei7Hl 
- und wohl auch den Verfasser - von Belang. Zwar ist schwer zu ciild I 
den, welche Komponente des eben zitierten Wortes vom „bohmisclu'ii 
bel" die bestimmende ist: Nationale Stereotypen verschmelzen hier iiiil 
sozialen bis zur Unkenntlichkeit. Trotzdem die Tschechen in diescr I n 
lung also generell als „Diebsvolk" angesehen werden, treten einzeinc 
stalten einfach aus dieser „Schublade" heraus; noch wichtiger ist vicllfli 
dass diese ehrlichen Tschechen nicht einen Moment zogern, ihre wciii 

wussten Volksgenossen beim Namen zu nennen. Die TSCIUH'I 

keine einheitliche „Nation": Unterschiede werden zwischcii l| 
;macht. 

1 werden die einzelnen Figuren nach nationalen Schemnlii 
Hanka Dwofak ware sogar - soweit es iiberhaupt bei zeillii III 

jen und individuellen Wandlungen des Typus moglich isl - t'll 
|)rm" der tschechischen „intuitiven" Gehebten zu nennen. I' 
ramatisch zugespitzte Erzahlung ist dieser Text Davids einc < 
die, die eine Personlichkeit in hohem Mafie „aus sich selbsl l)| 
iltet. 

Tonka 

„Nun war er es, der nicht ausdriicken konnte, was mit ihm geschah, und tniH 
weil sie die gewohnliclie Sprache niclit sprach, sondern irgend eine Spr;ii h' i 
Ganzen, liatte leiden mussen, dass man sie fiir dumm und unempflndlich Im 

(„Tonka", :. i J l 

Der Gegensatz zwischen der einfach urteilenden, aber unbeirrten Iw ii| 
chischen Frau und ihrem rationellen deutschen Gefahrten wird in Roln'fll 
Musils Novelle „Tonksi"^''° eindrucksvoll dargestellt.^" Die Figurenpsyiiu^I 
logisierung Musils macht es zunachst manifest, dass der deutsche I'ltii*.! 
gonist, ein junger Chemiker und Erfinder, in einem Netz von Vorbehiilicn 

"Musil, Robert: „Tonka". In: Ders.: Drei Frauen. Hamburg: Rowohlt TB Verlag, I'"III, 
S. 46-87. 

' „In den Vereinigungen geht Musil den einen Weg seines Bewusstseins, den, der iibci dti 
rationale Selbstverstandnis hinausfiilirt in die Ausloschung des Individuellen bis tiiil 
Ende." (Berghahn, Winfried: Robert Musil. Hamburg: Rowohlt TB, 1963, S. 62). 
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I'lccniiber Tonka verstrickt liegt. Trotz seiner Kiihle verbleibt er aber in 
ilircr Nahe, ja sucht diese. Dabei gibt es vieles, das sie trennt: Als ratio-
lu-llcr Mensch und niichterner Naturwissenschaftler"^ begreift er ihre ein-
IKhe Freude am Leben nicht, er versteht nicht, dass sie sich gar nicht 
iliiichsetzen kann. Ihre Schweigsamkeit deutet es als Gleichgultigkeit."' 
'icme Kindheit, beherrscht vom geheuchelten Mitleid und dem spiefibtir-
•̂l•rlichen Uberlegenheitsdunkel seiner Mutter, tun fur seine Entfernung 

M)ii der „intuitiven Geliebten" das Ubrige. Kurz: Der unbarmherzige Pro-
I.ironist Musils und die fur ihn undurchsichtige Tonka scheinen kaum ver-
i i i i b a r . ' ' ^ 

'.II vielfaltig auch die Widerspriiche zwischen Frau und Mann hier ausge-
.uheitet werden, auf den nationalen Gegensatz wird dennoch ausdriickhch 
MTzichtet. Es wird nicht explizit gesagt, dass Tonka slawisch ist. Gleich 
iiiigangs lesen wir eine zweifelnde Anmerkung des Erzahlers: „Ubrigens 
liicl.1 sie nicht ganz mit Recht Tonka, sondern war deutsch getauft auf den 
Namen Antonie, wahrend Tonka die Abkiirzung der tschechischen Kose-
lorm Toninka bildet; man sprach in diesen Gassen ein seltsames Gemisch 
/wcier Sprachen.""^ Und unmittelbar darauf folgt die Entwertung einer 
iiiilionalen Identiflzierung und die Zuwendung zum tatsachhch Gesche-
iKiien: „Aber wohin fiihren uns solche [national differenzierenden, JB] 
I icdanken?! Sie war ja doch an einem Zaun gestanden damals, vor der 
dunkel offenen Tiir eines Hauschens, des ersten im Dorf gegen die Stadt zu 
I |."^'' Der Erzahler weist national gepragte Eigenschaftszuschreibungen 
,ilso ausdriicklich von sich. 

Musil, Robert: „Tonka", S. 61. „Der vielseitig begabte studierte Chemie und stellte sich 
laub gegen alle Fragen, die nicht klar zu losen sind, ja er war ein fast hasserfuUter Gegner 
solcher Erorterungen und ein fanatischer Junger des kuhlen, trocken phantastischen, Bo-
gcn spannenden neuen Ingenieurgeistes. Er war fiir Zerstorung aller Gefiihle, war gegen 
(iedichte, Giite, Tugend, Einfachheit; Singvogel brauchen einen Ast, auf dem sie sitzen, 
iind der Ast einen Baum, und der Baum braunblode Erde, er aber flog, er war zwischen 
den Zeiten in der Luft; [...]". 
Vgl. Ungars Stasinka (Ungar, Hermann: „Knaben und Morder"). 

' / u r „Fremdheit" Tonkas - diesmal auch fiir den Leser - tragt auch Musils „zerfasernder" 
Stil bei: Wahrlich erscheint Tonka in der Welt Musils wie eine Aufierirdische. 

Musil, Robert: „Tonka", S. 48. 

' l-bd. 
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? 
Die zweite und letzte Textstelle der Novelle, die eine eiier unscheinbare, nhri 
doch explizite Abwehr dem nationalen Stereotyp gegenuber ausdriicict, Ini 
det sicii im Brief des Protagonisten an seine Mutter, die „graue Emini-n/" 
der Familie. Er versuclit hiier, seine Geliebte fur die spieBbiirgerlich cm 
gebildete Mutter salonfahig zu machen; „An den Ohren hangt ihr ll;ini 
in Strahnen iierab, und zuweilen glaubt sie es brennen und hocli frisicicii 
zu miissen; dann sielit sie wie ein Dienstmadchen aus, und das ist gewis» 
das einzig Bose, was sie in ihrem Leben getan fiat..." '̂̂  Dass die Mullcr 
dieses Stereotyp samt seiner Wertung teilt, muss nicht extra unterstrichcii 
werden. 

Im Verlauf der Handlung wird allerdings klar, dass Tonka docti in einigeii 
weiteren Merkmalen den Tsciieclien, ja den tschechisclien „intuitiven (ioi 
liebten" zugeordnet werden konnte. Der Erzahler macht sicii iiber ihicii 
tschechisclien Familiennamen kosthch lustig: „Blofi ein einziger Punkt cle» 
Nachlasses erforderte Aufmerksamkeit, die Versorgung des Frauleins Toiv 
ka mit dem traumhaften tschechischen Nachnamen, der einer jener tsche* 
chischen Famihennamen war, die ,Er sang' oder ,Er kam iiber die Wicse' 
heiCen." '̂̂ ^ Am deutUchsten spricht jedoch die folgende Beschreibung Ton
kas, der Hinweis auf ihre „landlaufige" natiirliche Musikahtat. Auf einem 
gemeinsamen Spaziergang singt Tonka (von ihrem Geliebten aufgefordcil) 
einen Schlager, tut dies aber sehr gehemmt. Sie hort dann auf: „Sie gingcii 
eine Weile schweigend nebeneinander her, bis Tonka stehen bheb und siig 
te: „Das ist es gar nicht, was ich mit dem Singen meinte." Und da in seincn 
Augen ein kleines Zeichen der Gtite antwortete, begann sie abermals leise 
zu singen, aber diesmal waren es Volkslieder ihrer Heimat. [...] Damiils 
war es ihm klar, was es bedeutet: Lieder fallen ihr ein. Sie kam ihm sehr 
einsam vor. Wenn sie ihn nicht hatte, wer wiirde sie verstehen? Und sie 
sangen beide. Tonka sagte ihm den fremden Text vor und iibersetzte ihii, 
dann fassten sie sich bei der Hand und sangen wie die Kinder."^*' 

Tonka kann also mit grofier Wahrscheinhchkeit nicht nur als Tschecliiii 
identifiziert werden, sondern auch mit dem tschechischen Typus der „inUii 
tiven Geliebten" in Zusammenhang gebracht werden. Wir finden in ihr so 

'Ebd., S. 75. 

«Ebd., S. 55. 

'Ebd., S. 53. 
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/usagen eine Hanka Jerab wieder: Von dem „landUchen Knochenbau","" 
der nach einigen mageren Jahren in der deutschen GroBstadt durch die 
..friiher biegsame Fiille des Fleisches durchblickt,"^" bis zu ihrer „edlen 
I'infalt" entstammt sie dem Typus („Es lag eine edle Natiirlichkeit darin, 
wie hilflos sie in der Abwehr des Wertlosen war, aber ahnend es sich nicht 
/LI eigen machte. Diese Sicherheit, mit der sie alles Rohe, Ungeistige und 
Unvornehme auch in Verkleidungen ablehnte, ohne sagen zu konnen wa-
rum, war staunenswert, aber ebenso sehr fehlte ihr jedes Streben, aus ih-
icm Kreis in einen hoheren zu gelangen; sie bUeb wie die Natur rein und 
iinbehauen"™). 

Auch weitere Attribute Tonkas stehen in Ubereinstimmung mit anderen 
.intuitiven Geliebten". Sie ist weder in irgendeiner Hinsicht allzu heftig, 
iioch verbirgt sie in sich eine unangenehme Uberraschung, wie es bei den 
ineisten „literarischen" tschechischen Geliebten in Musils Schaffenszeit 
der Fah ist (vgl. den Typus „tauschende Gehebte"). Obwohl Tonka fur 
plump (Verkauferin in einem Tuchgeschaft) und dumm („Wie stumm war 
Tonka!"™) gehalten wird, findet ihr Geliebter zu seinem Erstaunen her-
aus, dass sie sich chemische Begriffe merkt, die man ihr in ihrer Kindheit 
cinmal erklart hat. Auch ihre neue Arbeit, nachdem sie mit ihm in die 
Stadt zieht, begreift sie rasch „und wurde taglich dafur gelobt.""* Auch 
ilir Aufieres ist lauter Natiirlichkeit: „Nichts darin hatte jenes Kleine, Hs-
lig Weibliche, das nur durch die Anordnung wirkt; Mund, Nase, Augen, 
standen deutlich fur sich, vertrugen es auch, fiir sich betrachtet zu werden, 
ohne durch anderes zu entziicken als durch ihren Freimut und die iiber das 
Ganze gegossene Frische.""' Kurz und gut: Sie ist die natiirliche, ruhige 
Gehebte schlechthin. 

,,Sie war Natur, die sich zum Geist ordnet; nicht Geist werden will, aber ihn 
liebt und unergriindlich sich ihm anschloss wie eins der vielen dem Men-

" Ebd., S. 68. 

" Ebd. 

"Ebd., S. 62. 

'•'Ebd., S. 57. 

"' Ebd., S. 61. 

'̂  Ebd., S. 49. 
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schen zugelaufenen Wesen,""*" urteilt retrospektiv der Protagonist/Er/;ili||f 
iiber Tonka.'" In diesem Satz spiegeln sich die beiden rivalisierendeii I IfH 
stellungen des jungen Protagonisten zu Tonka wider. Einerseits schiil/l f| 
sie und wird durch ihre robuste Natiirlichkeit angezogen. (In entsciu'ulil 
den Momenten handelt er sogar ohne vorangehende Uberlegung, w;i'. I)| 
ihm sehr aus der Reihe tanzt: z.B. wenn er Tonka verspricht, er werdc MI' 
die Grofistadt mitnehmen und dafur sorgen, dass sie Arbeit bekommi 
ist sich dessen bewusst, das dies einer Verlobungserklarung gleichkoniiiil 
Andererseits aber zeigt sich in dem obigen Zitat seine eingepfianzte (it-i iiii 
schatzung fiir Menschen, die so gar ohne den „Geist""* leben, wie 'loii|( 
es ja tut. Dass er mit dieser AuBerung Tonka eigentlich die menschlnl 
Wurde abspricht, und es durch einen bildhaften - also unwillkurliclicii 
Ausdruck tut („eins der vielen dem Menschen zugelaufenen Wesen"!, 
fur den Automatismus dieses Standpunktes bezeichnend. 

Der Protagonist ist also nur fahig, Tonka (und alles Ubrige) durcli d̂  
Optik seines fanatischen, kiihlen, „trocken phantastischen IngenieiiiK(>| 
tes" wahrzunehmen. Unter solchem Blick kann er an der intuitiv Lebciuli 
gerade noch das wiirdigen, was ihm selbst mangelt. Er ist der gefiilil'.iil 
fahige Rationalist, Tonka die Natiirlichkeit. Tonka leistet der Well li/V 

" ' Ebd., S. 63. Der Text halt kauni die Reflexionen des Protagonisten von AuBerunpyn ill 
(zeitlicli nacligestellten, „belelirten") Erzahlers auseinander. Diese Aussage ist der I il 
nisinstanz zuzuschreiben, ericennbar an den unmittelbar vorausgehenden Redeflgiiii'n i„n 
Verwunderung uber Tonkas mentale Fahigkeiten. Das Urteil, und vor allem der VcrcJ' H hil 
drucken jedoch die Ansicht des „Modellautors" nictit ganz aus. Der Protagonisl/ti.HM 
ler kann bis zum Ende niclit ganz an Tonka herankommen, seine Urteile werden diihifl 
vom Textganzen nicht ganz bestatigt. Das Urteil spiegelt getreu die Schwierigkeilrn <lii 
Verstandnisses zwischen Tonka und dem Protagonisten, sowie den Zwang dazu, Mclllf 
grofiteiis seine niichterne Veranlagung verantwortlich ist, wider. 

' " E s ist klar, dass Tonka vor allem als ein natiirliches, „intuitives" Gegenbild zu LU-I hli^ 
gerlichen, atheistischen Rationalitat des Protagonisten gestaltet wurde. Es ist aticli UnJ 
geworden, dass Musi) fiir dieses Vorhaben auf den Typus der tsehechischen GCIH I'IMH 
zuriickgegriffen hat, der diese Aufgabe in seinen Augen vermutlich zu erfiillen vennm lis 
te. Nun behauptet (nicht nur) das Nachwort zu der tsehechischen Ausgabe, Toiitin «•! 
der Briinner Geliebten Musils, der Sangerin Herma Dietz, nachgeformt. Dieser zu'.,ii'll: 
che nationalspezifische Nachdruck „ihres" fiktionalen Bildes - der Tonka - wOrdc ilii»n 
„Charakter" unterstreichen: Wir wissen jedoch bereits, wie zogernd Musil die nali<iii.il*ii '• 
Charakteristiken gebraucht. (Vgl. Berghahn, Winfried: Robert Musil, S. 54f.). 

"* „Geist" ist ihm dem „lngenieurgeist" synonym. Dass er damit auf einer wenig WCMIII 
chen Kategorie besteht, wird ihm erst zum Schluss klar. 
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lie in Mann keinen Widerstand und lebt darin einfach und wohlbehiitet. Die 
( u-schichte gipfelt jedoch in einer Zwangslage, die dem Protagonisten eine 
I Hicrwindung des agnostischen Fanatismus zu ihren Gunsten abverlangt. 

Nach einigen Jahren des armlichen, unehehchen Zusammenlebens in der 
< HoBstadt wird Tonka schwanger. Er ist sich seiner Vaterschaft nicht si-
licr. Zudem erkrankt sie an einer Geschlechtskrankheit, die zwar auch 

durch die Schwangerschaft ausgelost werden konnte, viel wahrscheinlicher 
iil)L-r von einem anderen Mann stammt. Obwohl der von Wut, Eifersucht 
iiinl Ungewissheit gepeinigte Protagonist Tonkas harmlose Kindheitskon-
lakle mit lokalen Prostituierten sich selbst als Begriindung ihres Fehltritts 
iiiirtischen mochte, kann er das nicht glauben. Ganz im Gegenteil: Er kann 
CI sich des Gedankens an ihre Unschuld nicht erwehren. Gegen die Un-
h( huld spricht jedoch seine ganze rationale Weltsicht. Es ware doch ein 
Wiinder, der jungfraulichen Zeugung gleich, meint er. Es stand „neben 
(Il r Gewissheit seines Verstandes eine andere Unmittelbarkeit: Tonkas Ge-
',K lit. Man geht zwischen Kornfeldern, man fuhlt die Luft, die Schwalben 
llicgen, in der Feme die Turme der Stadt, Madchen mit Liedern ... man 
r.i fern aller Wahrheit, man ist in einer Welt, die den Begriff Wahrheit 
iiicht kennt. Tonka war in die Nahe tiefer Marchen geriickt. Das war die 
Welt des Gesalbten, der Jungrau und Pontius Pilatus, und die Arzte sagten, 

i.iss Tonka geschont und gepflegt werden miisste, soUte sie ihren Zustand 
iibcrdauern.""' Damit wird die ..intuitive Geliebte" in eine ubermenschli-
' he Sphare gehoben. 

lonka stirbt noch vor der Entbindung, doch die Verwandlung, die sie zu-
Ui/,t in dem Protagonisten anbahnt, ist eine wesenthche. Er scheint den 
I rust der Situation auch zu begreifen, obwohl er schheBlich durch den 
iihen Tod Tonkas zu keiner eindeutigen Handlung gezwungen wird: „In 
•DJchen Augenblicken [...] war Tonka mehr als ein Madchen, da war sie 
I,ist eine Sendung. Er sagte sich: entweder muss ich Tonka zur Frau neh-
nien Oder sie und diese Gedanken verlassen. [...] Allerdings hatte diese 
lieschamende Moglichkeit schon viel von ihrer Wichtigkeit verloren."^^" 
/eitgleich mit diesen Uberlegungen geht eine Veranderung auch in seinem 
.eelischen Leben vor. Innere Monologe werden zahlreich, sie bekommen 

libd., S. 67. 

'I';bd., S. 77. 



fast den Charakter von Gebeten und Halbtraumen („Er spann waclicrtl 
nun Tonkas Traume"^"'). Auch in der Nacht traumt er viel.̂ **̂  Dadurch wliii 
sein fast vollstrecktes Verstandnis der Geliebten glaubhaft gemacht. Ki i>i*i 
kennt alle menschlichen Anspriiche Tonkas an und wiirdigt iiir Dasciii 

Auch ilim wird sie jedoch - wie wir es schon bei einigen anderen „inliiU|i 
ven Geliebten" gesehen haben und noch sehen werden - zur Uberwiii(liin| 
des Rationalen, zu einer in ihrer Natiirlichkeit ubernatiirlichen Gcsltill 
Diese hochste Vollendung wird hier Tonka als einem Boten des wirklicinl 
Lebens zuteil: „Da fiel ihm nebenbei ein wie ein Gedicht, zu dem m;m (l*| 
Kopf wiegt, das war gar nicht Tonka, mit der er gelebt hatte, sondcni 
hatte ihn etwas gerufen. [...] Die Welt lag um ihn. Wohl war ihm bewii»ij| 
dass er verandert worden war und noch ein anderer werden wurde, iih| 
das war er doch selbst und es war nicht eigentlich Tonkas Verdienst."^*' 
einem Deja-vu-Erlebnis, das er vorhin - so unterschiedlich von Tonka - M|| 
Unbarmherzigkeit des Lebens gedeutet hatte, dringt fiir einen Augeiil)|lt 
ihre weltzugewandte Intuition in seine Sinne durch; „Da schrie die liiif 
nerung in ihm auf: Tonka! Tonka! Er fiihlte sie von der Erde bis zum Kii(, 
und ihr ganzes Leben. Alles, was er niemals gewusst hatte, stand in dicNî r. 
Augenblick vor ihm, die Binde der Blindheit schien von seinen Augcii Ml 
sunken zu sein; einen AugenbUck lang, denn im nachsten schien ihm hliij 
schnell etwas eingefallen zu sein."^*'' 

Die eben vorgestellte literarische Gestalt Musils ist unter den tschedikj 
schen Geliebten aus mehreren Grunden von spezieller Bedeutung. Obwi illl 
die Figur den landlichen Frauen Davids oder der Eschenbach gar nli hi 
fern steht, wird sie in eine solche Figurenkonstellation gestellt, in der ilif 
intuitives Wesen bedeutend „leistungsfahiger" dargestellt werden niiiNn, 
Dass diese schwierige Aufgabe Robert Musil gehngt, ist umso bewundci MP J 
werter, wenn wir seinen aufmerksamen - nicht leugnenden - Umgang inl(| 
der gelauflgen nationalspezifischen Charakterschreibung beriicksichligoiii 
Er schafft eine eigene tschechische Uterarische Gestalt auf einem Feld, wa 

''Ebd., S. 84. 

'^Die Analyse seiner Traume wiirde wohl das Freudsche Fertigwerden mit verstauten Kliiili 
heitserlebnissen offenbaren (vgl. ebd., S. 82-85). < 

^Ebd., S. 85f. 

"Ebd., S. 86. 
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ilics fast unmoglich scheint, und vermag sie mit einer tief menschlichen 
I )iinension auszugestalten. Er zeigt, dass auch hinter dem, was wir zumeist 
.ihwertend unter einem nationalen Typus zu verstehen glauben, sich hie 
mill da ein Mensch befinden kann, dem eine Reduktion auf das Charakter-
I vpische unrecht tut. Dass ein solcher Mensch von grofier, ja sinnbildlicher 
lU-deutung fiir die Seinen sein kann, ist dann fast selbstverstandlich. 

Slawa D. 

Wir haben bei Musil gesehen, welche Bedeutsamkeit (und Wirksamkeit) 
liner „intuitiven tschechischen Geliebten" zukommen kann, wenn sie mit 
I'liiem transzendenzlosen Intellektmenschen konfrontiert wird. Tonka ist 
I 111 den Mann zum Sinn-und Leitbild des unmittelbaren Lebens geworden. 
111 der Konfrontation wiederum mit einer extremen, expressionistisch see-
Icii bzw. geisteskranken Welt gebuhrt der „intuitiven" tschechischen Ge
liebten eine vielleicht noch groBere Rolle. Ernst WeiB' Slawa D.̂ *̂  ist nicht 
IHimar die Uberwinderin des Misstrauens gegen das Nichtrationale wie 
liHika, sondern sie riickt zur ErloserroUe in einer unheilen Welt empor. 
SIC hebt sich und die Welt durch ihre lauternde Kraft empor. Damit macht 
WeiB von einem der wichtigsten Topoi des Expressionismus Gebrauch: 
I >cr radikalen Welterneuerung. Die langere Erzahlung^** von Ernst WeiB 
..Siern der Damonen" gestaltet also den Typus der tschechischen intui-
iiven Geliebten unter deutlicher expressionistischer Pragung: Eine sozial 
hcdingte bzw. eine nationalspezifische Bestimmung der Slawa D. liegen 
iiiideutig hinter ihrer Pragung durch das Welt- und Literaturverstandnis 
lies Verfassers zuruck. 

I )ie unheile Welt, in der sich Slawa bewegt, wird von ihrem Vater Cyrill D. 
hclierrscht. Cyrill ist eine gefahrlich extreme, fanatische Gestalt.^^' Er zeigt 
i-ine eindeutige Pradeterminierung: „Cyrill D. entstammt einer Familie von 
armen Bauern, die an der ungarischen Grenze des Landes Mahren zu-
s:iinmenwohnten. [...] Es gab in der Familie viel fanatisch fromme Katho-

' Weifi, Ernst: „Stern der Damonen". In: Ders.: Die Erzahlungen. Frankfurt/Main: Suhr-
kamp, 1982, S. 7-60. 

"" Sowohl von Johannes Urzidil wie von Hermann Broch, die sich dem Text gewidmet ha
ben, wird allerdings „Der Stern der Damonen" Roman genannt. 

Vgl. dazu die Charakteristik des „Heftigen"-Typus weiter unten. 
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