
Jiidische Identitatsmuster und Identitats

erlebnisse in Ungarn 

Eine historisch -an thropologische Deutung 

Victor Karady 

Ka rady, V i d o r  1 998:  ,hicl ische ldenLi tiiLs m u s Ler  u nci J clenL i LiiLserlebn i sse i n  U n 
g'a l' l l .  l •: i n e  h i s t orisch-a n t h ropologische Deutung. - l•:th n o l ogia l� u ro paea �R: 111 
1:10 . 

Der A u t;;a t, .,  beschii f'i igt s ich m i L der E n tw ick l u ng jlid ischer Iden L i LiiL i n  Unga r n .  
J•:s wPrrlen a 1 1 s dcr  PerspekL ive rlc r  h i storischen AnLh ropol ogic d i e  pol i L isch e n ,  
g·ese l lsch a f'L i i chen u n d  so)l i a lgesc h i ch tl ichcn UmsUincle besch r i eben , d i e  f'li r d i e  
ko l lckL ivcn SclbsLbcsLimmung und Selbstclarstellung der ungarischen Judcn sciL 
dem I 9 .  J a b  rh unclerL maBgeblich warcn. Erlebnissc , Erfahrungcn und Fulgen des 
L i be rn l i s m u s ,  des Hol oca ust u n ci des Kom m u n is m u s  wcrdcn n achge:w ich ncL 1 1 1 n  
d e n  k o rn p l exen Prow l.\ des l clent i Liitswcchse ls  u nci d e r  lde n L i Liitsane ign u n g  i n ter
p retiercn zu konncn.  In dicsem Zusammenhang werden verschiedene Modcllc  
u n d  Ausr ichtunge n  j u d i scher l cl cn ti taL i n  Ungarn bcsch r i eben , u n Lc r  bcsoncl e rer  
Bcrlicks ich tigung dcr Fragc n ach Integration unci Ausgrcnzung. 

Prof: Victor Karady, Centre de Sociolagie de ['Education et de La Culture, 54 Bid. 
Raspa il, Ji'-75270 Paris Cedex 06, Ji'rance .  

Them a diesesAufsatzes sind die sozialgeschicht

lichen Umstande, die fiir die kollektive Selbst

bestimmung und Selbstdarstellung der un

garischen Juden wahrend des gesellschaftli

chen Modernisierungsprozesse in Ungarn seit 

der sogenannten Reformperiode - dem ungari

schen Vormarz - bis zum heutigen Tag maBgeb

lich waren. Um diese Problematik dem Leser 

zuganglich zu machen, sollen die historischen 

Grundbedingungen nachgezeichnet werden, 

unter denen die ungarischen Juden ihre 

Identitatsbegriffe formulierten. Dieser Blick 

zuriick iiber das 19. Jahrhundert hinaus zeigt, 

daB die spateren Identitatsstrategien ihre we

sentlichen ideologischen und auch anthropolo

gischen Elemente aus den Verhaltnissen des 

altungarischenAssimilationsstaates schopfien. 

Historische B e dingungen fi.ir die 
ji.idische Identitatsbildung in Ungarn 

Die Mehrheit der ungarischen Juden sind hi

storisch gesehen Neuankommlinge. Die ersten 

noch kleineren Gruppen haben sich nach der 

Austreibung aus Wien ( 1670) in Westungarn 

niederge l a s s e n .  D anach folgten weitere 

zunachst aus Bohmen, besonders nach dem 

beriichtigten Familiantengesetz Kaisers Karl 

III . ,  das ausschlieBlich dem ersten Sohn einer 

jiidischen Familie die Heirat gestattete . Nach 

den polnischen Teilungen wurde Ungarn zum 

wichtigsten europaischen Einwanderungsland 

bis zum Hohepunkt der Wanderungsbewegung 

in den 1830er und 1840er J ahren. Zwischen 

1735 und 1857 wuchs die Zahl der jiidischen 

Bevolkerung von ca. 20 000 auf 407 000 (Gonda 

u.a.  1992: 312-3 18) .  Wie bekannt, richteten 

sich die Auswanderungsstrome nach 1848 a us 

den ostlichen Provinzen des Habsburgerreiches 

zuerst nach Wien, seit den letzten Jahrzehnten 

des 19. Jahrhunderts nach Nordamerika und 

Westeuropa. Die sozialgeschichtlichen Rahmen

bedingungen dieser beispiellos massenhafien 

und, abgesehen von ihren Anfiingen, weitgeh

end spontanen oder ,strategischen" Wan

derungsbewegung sollen im folgenden in vier 

Punkten skizziert werden. 

Erstens war Ungarn nach der Riickerobe-
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rung se i ner  s i.id l i chcn u n d  zcnira lcn  Gcb ict c 

von den Ti.i rkcn c i n  bcvi i lkcrungsa rmcs La n d .  

D c r  Hof und d i e  ad l igcn G ro l.lgrundbc::;iizcr 

lci lcl.cn daher  c i ne  a klivc Bcvii l kcrungspo l i l i k  

cin ,  d i e  nebcn der ,nali.irl i chen" h i n wandcrung 

Zchn iauscndc von Si.iddcuischcn , Slowakcn,  

Ruihcncn u .a .  in  d ie  von den Ti.irkcn vcr lassc

ncn Gcb icic l"i.i h ric . Auch d i c j i.id i schc Einwan

dcru ng wurdc ;r, u m i ndc::;i nichi ::;iaail ich bchin

dcrt, sondcrn ::;ogar ofi von den Bchtirdcn will

kom mcn gchcificn . D i c::;c S iccll u ng::; pol iiik fi.ihr

ic ;r,u  cincr Wiedcrbclcbung dcr sc i  i den Ti.i rkcn 

vcrfal lcncn sp�lim iticlalicrlichcn Ncizwcrkc 

stadiischcr Gcmcinden.  D icsc warcn hauiig  im 
Besitz desAdels und konnten ihre gesellschafts

bildcndc Vcrmiiilungs- und Marktfunktioncn 

mangels einer brei ten burger lichen Schich t n ur 

unzureichend ausfiillen. Das vorhandene Bur

gertum war in seiner Bewegungsfreihcit zu

meist durch das Zunftwesen eingeschrankt. 

Die sogenannien ,Griechcn" w arcn handcl

treibende osmanische Uniertanen aus dem 

Balkan unterschiedlicher  cthnischer Hcrkunft, 

die sich haufig zur orthodoxen Kirche bekann

ten. Sie waren im 18. Jahrhundert nicht dem 

Feudalsystem unterworfen, und ihre Abwan

derung vertiefte dem Mangel an einer verlaJ3li

chen, kompetenten und mit guten innerstaatli

chen Beziehungen ausgestattete Vermittler

gruppe. Die judischen Einwanderer schienen 

befii.higt, die dadurch entstandene Krise der 

spatfeudalen Agrarwirtschaft zu uberwinden. 

Zwar betrachteten die von den Zunften beherr

schten Stadte Juden als Konkurrenz und ver

suchten, ihren Zuzug in gesetzlich privilegierte 

,ktinigliche Stadte" weitgehend zu verhindern, 

aber der Adel, welcher dringend Handler und 

Handwerker bentitigte, gestattete ihre Nieder

lassung auf adligen Gutern oder organisierte 

sie sogar. So entstand eine wirtschaftliche Dber

einkunft zwischen Juden und Besitzadel, die 

im Laufe des 19. Jahrhunderts auch aufgrund 

der spezifischen politischen Interessen des herr

schenden Adels zu einer Art liberalen politi

schen Bundnis wurde. Das sich aus feudalen 

Verhaltnissen befreiende Ungarn war das ein

zige Land Europas, in dem die Machtelite eine 

ethnische Minderheit darstellte. Diese haute 

einen modernen N ationalstaat auf. Anfang des 

19. Jahrhunderts machten die ungarischspra-
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ch igcn  i m  Ka rpaihc nbcckcn n u r  ;t.O'*' dcr  Be

vi i l kcrung au::;.  A i l e  a n dcrcn nai ion:.tl cn M i n

dcrhc iicn vcr fi.J i gicn sch r unicrsch icd l i chc po

l i i i::;chc Z ic lc ,  wgcn in c n l::;ichcndc u ngarn fe

i nd l ichc Naiionalsiaaicn jcnsc i ts dcr G rcnze 

(wic Scrbcn oder Rumi:incn ) ,  versuchlc n ,  den 

]• euda l i ::;mus  zu crhallc n  (wic die lranssy l vani

::;chcn Sachscn ) odcr c igcnc  Nalion alslaalen 

aufzubaucn (wic Slowakcn oder Kroaicn ) .  Der 

magyari::;chc Adcl konnlc jcdcn Vcrbundcien 

i m  Kampf um n alionalc Unabhangigkcit 

b rauchcn ,  die cr  in k lc i ncn  ,ungarndculschcn" 

odc r (vorwicgcnd lwiholischen) slawischen 

Splillcrgruppen und schlicJ.Ilich in assimila

l ionsbereiten Judcn fand.  Diese Jnteressenver

hi:iltnisse fi.ihrien zur j i.i d isch- ungari schen 

,Symbiose" (Fischer 1988) einer Art Klassen

oder Schichtenbundnis unter der Agide eines 

ungcschricbcncn ,assimi latorischen Gcsell

schaftsvertrages". Die Juden verpflichteten sich 

zur UnlcrsWtzung dcr naiional-libcralcn Poli

tik, zur Abschaffung fimdaler Uberbleibsel und 

dcr Erringung siaatlichcr Unabhi:ingigkcit un

ter der Lei tung des Adels und zur sprachlichen 

Magyarisierung. Als Gegenleistung konnten sie 

Hilfe bei der Abwehr des Antisemitismus, ge

sellschaftliche Gleichberechtigungund Freiheit 

im wirtschaftlich-professionellen Moderni

sierungsprozess erwarten. Dieser Gesellschafts

vertrag wurde his zum Ende des ,langen" 19. 

Jahrhunderts beibehalten. Die zu Beginn des 

Jahrhunderts kulturell noch weitgehend frem

den Juden wurden zu einer sprachlich, mental 

und politisch vollkommen eingegliederten Volks

gruppe. Dank ihres Sprachwechsels, sprachen 

sogar 74% der Juden ungarisch, wobei die 

magyarsprachige Bevtilkerung laut der Volks

zahlung nur von 1910 einen Anteil von 54% 

erreichte. 

Zweitens mufi die religiose Dimension des 

Modernisierungsprozesses in Ungarn beruck

sichtigt werden. Europaweit hestand nur hier 

noch die seit der Gegenreformation Ende des 

16. Jahrhunderts entstandene konfessionelle 

Vielfalt. Urn 1900 gab es ca. 48% Katholiken, 

12% Griechisch-Katholische, 16% Orthodoxe, 

7% Lutheraner, 14% Calvinisten und 0,6% Uni

tarier. Fur die 5% Juden bedeutete dies eine 

ganze Reihe von Mtiglichkeiten gesellschaftli

cher Integration. Die antijudischen Mafinah-



men cler  Gegc n rc fiwmaLion ko n n Len s ich i n  

Unga rn n i ch L  vi. i l l ig cl u rchl:leLzen . D i e  lwLho

lische SLaa L!:i rel ig ion f�mcl ei n Gegen gcwichL im 

ProLel:ILa nt. i s m us ,  der  vor a l l em vom Kle i n - und 

Mitte l acl c l  vcrL reLen war. M a nchc proLesLun 

tischc G ruppen cn tw ickc l t.en c i n  h i sLor ischcs 

Bewu f.\L se i n ,  i n  clem s i c  i h r  Sch i cksal m i L  dem 

derJuclcn vcrgl ichcn .  Extrcmc anti t r i n i t.a r ischc 

SpliLLergruppen bi l cleLen "j uda il:lierencle" Sck

ten. Hier gab cs also ein wciL gcri ngcrcs antiju

dischel:l chril:!Ll i ches Potenti a l  a ls  i n  den mois

ten Ge::;cllsch aften Ost-M i Uc l c u ropas (au f.lcr 

den BalkansLaaLcn mit derAusnahmc Rumani

ens) .  Abcr noch aus zwei  wci Leren G rUnden 

konntc d i e  symbol i schc Distam: zwi schen 

Magya rcntu m  u n d  J uclcnLum im Ko l lektiv

bewui3tsein der Betroffenen wie auch in der 

gesellschaftlichen Wirklich keit im Lauf des 19. 

Jahrh unclcrts starker abgcbauL wcrdcn , als dies 

zwischen Juden und nationalen Eli ten in ande

ren cntstchcndcn Nationalstaatcn der Fall war. 

Denn - zum dritten - wanderten Juden his 

Mitte des 19.  Jahrhunderts mcist a us ,strategi

schen Grunden" und wcnigcr aus dircktcm 

Zwang nach Ungarn ein. Sie blieben , anders als 

andere Minderheiten, wcitcrhin nach ,innen'' , 

auf ihr Ansiedlungsland orientiert. Das war 

auch mit innerstaatlicher Familiendiaspora 

vereinbar, denn die meisten Mitglieder der GroB

familien waren innerhalb der Monarchie oder 

dem deutsch-tisterreichischen Kulturraum ge

blieben. Bis En de des liberal en Regimes war die 

judische Migrationsbilanz in Ungarn positiv. 

Juden blieben in den his zum Ersten Weltkrieg 

stetig wachsendcnAuswandcrungswellen nach 
Ubersee un terreprasen tiert. 

SchlieBlich stellten Juden eine einzigartige 

protoburgerliche Schicht mit besonderen Kom

petenzen und Lebensumstanden dar, die ande

re Gesellschaftsschichten der spatfeudalen 

Epoche nicht aufwiesen. Dazu gehtirten wirt

schaftliche Rationalitat, marktorientierte Mo

bilitat, intellektuelle und moralische Fahigkei

ten, Verfugung uber zwangslaufig nur bewegli

ches Kapital (da ihnen his zur Emanzipation 

die Investition in Immobilien fast uberall verbo

ten war), gesellschaftliches Gespur sowie sozi

ale und politische Teilnahmebereitschaft, die 

aus der historischen Parialage resultierte. Ju

den gal ten den Adligen deshalb als besonders 

wcrtvo l l c  potcnt ic l lc  VcrbU nclctc , wei  I ::; i c  von 

A n fimg a n  ni h ig ::;ch iencn ,  d ie  Au fgabcn w i rt.

schafLlichcr Modcrnis icrung crfullcn zu !di n 

non. D ies war umso wichtigcr, nls  der Ade l  

(trotz dcr idcologischcn BcmUhungcn se i n e r  

FUhrer, ihn z u  ,vcrbUrgcrl ichen") sich daf"i.i r a l s  

vtil l ig  un f'iih ig, ja  sogar dcm als ,standcsgcmi.i f.\" 
cntgcgcnstchcnd crwicscn hattc. Andere proLo

burgerliche Schichten wie die stadtischcn Pa

trizier oder Zunfthandwerker hatten sich dcm 

oilcncn Wettbcwerb aufkapitalistischcn Mark
ten nicht gcwachscn gczcigt. D ie J uclcn cr

schicnen dem herrschcnden Ado! und andcrcn 

assimilicrtcn Splittergruppen nicht als alter

native Elite,  die adlige Machtpositioncn hi:ittcn 

gefahrden ktinncn. Die assmilierten Judcn haL

ten ihr gesellschaftliches AuBenseitertum ( trotz 

des maBigen antisemitischen Drucks und un

tcr staatlichcm Schutz) his zum Endc dcr l ibc

ralen Epoche weitgehend bewahrt und konnten 

mit den erreichten sozialen Auf:Stiegsmtiglich

keiten und den ihnen ertiffneten Mobilitatschan

ccn zufricdcn scin. 

Dies andcrte sich nun Anfang des 20. Jahr

hunderts wesentlich. Vor allem die Intellektu

ellen der zweiten und dritten Generation des 

judischen Burgertums wandten sich (vielfach 

wegen des faktischen, wenn nicht gesetzlichen, 

Ausschlusses von den Laufbahnen des tiffentli

chen Dienstes und aus Frustration uber die 

allgemeine Erschtipfung des Reform- und Mo

dernisierungspotentials des national-liberalen 

Regimes)  linksradikalem Aktivismus zu ;  

zunachst der Sozialdemokratischen und Radi

kalen, dann der Kommunistischen Partei . Da

durch entstand innerhalb der judischen Mittel

klasse eine Spaltung. Die Mehrheit des Burger

turns hielt am Credo der nationalen Assimila

tion fest, was den Verzicht auf eigene ,judische 

Politik" und die Unterstutzung der liberal-na

tionalistischen Regierung einschloB. Auch un

ter dem sowjetischen Regime von 1919 his spa

ter, nach 1945, alsjudische lntellektuelle ihren 

Gegnern als eine eigentumliche Machtelite er

schienen (oder zumindest von der antisemiti

schen Propaganda so bezeichnet wurden), wa

ren sie keine Vertreter einer ,judischen Macht" 

oder ,judischen Partei", da sie ihre Aktivitaten 

unter dem Zeichen universalistischer Heilside

ologien gefiihrt hatten. 
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Die  besondere Po l i t i k  des l i be ral en Ade ls  

den ung·a rl i i n d i schcn .l ucien gege n i.ibcr w ies b i s  

1 9 1 8  fast i m mc r  cnt::;chc idcnde eman z i putu

ri::;chc Zuge a u f. Se it  Ende de::; 1 8 . J a h r h u n
dcrt::; h a t  der ud l igc Rc ich::;tag i n  U ngarn Vor

sch li.igc ?: u r  Eman7. i pation der  tl udcn ausa rbei 

tcn lasse n .  Z u n i.i ch::;t  e r f'o l g l o::; l'i.ih rtc d i es 

sch l i e f.l l  ich u n te r  dcm Druck der  l i bcrale n  M i t

to 7.u e inem halbernunzi puturischen Gesetz 1 840: 

Frci heit dcr Nieclcrlu::;::;ung i n den moisten SWd

ten ,  E rl a u b n i s  zu m  Erwerb ::;Wclti ::;chcr  L ie

gensch u ften u n ci  G ri.i n d u ng von J ncl ustr ie

bctr iebcn. Am Enclc des UnabhHngigkcitskric

gcs gcgcn d i e  B absbu rgcr 1 848-49 ::;prach sich 

einc dcr letztcn rcvo l ut ionaren Nati o n a l 

vcrsamm l ungcn fli r  d ie Emanz ipation der J u

den ,in Anerkennung ihrer Verdienste im 

Freiheitskampf" a us. Diese Erldiirung war im 

sich ctab l ierendcn Abso l ut i smus  nur symbo

lisch und wurde nach dem ungarisch-osterrei

ch i schcn Ausglcich 1867 ohne  parlamcntari

schcn Widerstand bestiitigt.  J uden erhielten 

dam it  i ndividuelle Fre ihe it ,  doch bl icbcn sie bis 

zum Rezeptionsgeset7. von 1 895 und anderen 

Siikularisationsgesetzen der Jahre 1894-96 

Mitglieder eines nur ,tolericrten" Religionsbe

kenntnisses . Danach gal ten f'reie Religionswahl, 

Gleichberechtigung der Partner in gemischten 

Ehen (auch zur Konfessionsbestimmung der 

Kinder), Unverbindlichkeit kirchlicher Ehe

schlieBung, die Offentlichkeit der Standesiim

ter, einvernehmliche Scheidung usw. Unga

rische Juden erhielten damit einen den westeu

ropiiischen Juden iihnlichen Status,  wie er in 

keinem der N achbarliinder gewiihrt wurde. Bis 

auf kleine Eingriffe (etwa ein antijiidischer 

numerus clausus an Universitaten nach dem 

nach 1919 eingeschlagenen ,Christlichen Kurs" 

in Folge des Trianoner Friedensvertrages)  wur

den diese Errungenschaften erst nach 1938 im 

Rahmen der protofaschistischen Gesetzgebung 

riickgiingig gemacht. 

Komponenten des dominanten Iden
titatsmusters vor der Shoah 

Die direkten und indirekten Folgen des libera

len ,assimilatorischen Gesellschaftsvertrages" 

fiir die Juden sind in mindestens fiinf Haupt

aspekten des Identitatswechsels erkennbar: 
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k u l  tu  re l i c  Mag-ya r i s icru ng-, En  tw ick l u ng- e i  nes 

po l  i t i schen ,Gustn u t i o n u l  i s m  us",  Ve rbi.i rg-er

l i ch ung, S i i k u l a r isat ion u n d  re l ig iose Refimn

bewegung und l n tegru t i u n .  D i ese Aspektc wer

dcn i m fi" J l gcndcn u ntc r  Vcrn ach l iiss igu ng i h rer 

Wcchse l w i rku ng gct rc n n t  u n a lys icrt. 

Ocr  Ku l tu rwcchsc l  des  u nga r i schcn ,J u

dentu ms u nter dem Zoic hen dcr M agyar is icrung 

war ein radika ler  Pruzel.l, w i e  er ::;unst n u r  in 

West- uder We::;t-Mittclcu rupa, in U nga rn je

doch in bcsti m m ter  H i n::; icht  u n tcr ungi.i n st ige

ren  Bed i ng-u ngen stuttfa n d .  Nationa le  l denti

Jizierung im Westen war i m mer durch h i sto

risch a kkumuliertcs B i l d u ngskapital , e i n e Art 

univcrse l lcr Wcrtbemgcnhei t  bcgi.i nstigt wor

den . Die tradit ion c l l c  I dee j i.idischcr Auscr

wiihltheit wurde hier durch die Eingliederung 

in einer durch allgemein anerkannte technische, 

ku l tu rcl lc ,  po l itischc u n d  sogar mi l i ttiri sche 
Uberlegenheit gezeichneten Zivil is ation 

gcstiitzt und s�ikularisiert. 

In Ungarn bestinunten stattdessen histo

r i sch schr verandcrl i chc Faktorcn die Anzie

hung wie das Prestige dcr adligcn Elite ,  die 

Moglichkeiten gesellschaftlicher Integration 

selbst, die damit verbundene Hoffhung auf 

Schutz gegen Antijudaismus und die viclleicht 

berechtigte Erwartung, in einem verglichen 

mit dem Westen unterentwickelten Land, Elite

positionen besetzen zu konnen. Auswirkungen 

dieser kul turellen Magyarisierung zeigten sich, 

unter anderen, in der allgemeinen Verbreitung 

der ungarischsprachigen Grundbildung im jii

dischen Primarschulwesen und, als symboli

scher Akt ungarischer Selbstbehauptung, in 

der massenhaften Teilnahme an der Bewegung 

fiir die Magyarisierung fremder Familienna

men. So gaben schon bei der Volkszahlung von 

1910 77% der Israeli ten ungarisch als Mutter

sprache an (Karady 1997).  In Budapest und 

anderen groBeren Stadten war dieser Prozent

satz noch hoher. Die sprachliche Assimilation 

war vor dem Ersten Weltkrieg in den zentralen, 

vom ethnischen Ungarntum dominierten Ge

bieten vollendet, wahrend sich im Osten und in 

Gebieten mit mehrheitlich nichtungarischer 

Bevtilkerung die auf der jiddischen Sprache 

beruhende, galizische Kultur der Stettlah er

hielt. Dennoch gab es hier auch Ausnahmen. 

Beispielsweise haben magyarsprachige tradi-



tion�;bcw u f.l t c und  ku u m  ass i m i l a t i onsbcrc i tc 

Has�; id  i m ( vor a I I  em Ang·chi ir igc dcr  Szatm a rcr 

Dynast ic) ,  d icsc Sprachc a n  i h rc Ubc rlcbcndcn 

der Shoa h wcitcrgcgcbcn .  O icsc bcn u tzcn unga

risch i m mcr noch a b  Umgang�;�;prachc,  wo auch 

immcr �; ic I ebe n ,  in B rook lyn ,  An twcrpcn odcr 

Mea Shea ri m ,  c incr  orthodoxcn Vorstadt Jcru 

salems .  Ocr l ' rozc l.l dcr  sprach l i chcn Magyari 

sierung �;Wtztc s i ch vor a l lcm auf '  schulischc 

Kompctcnzcn . M itte l- und hohcrc Schulen Lru

gen bcsondcrs daw bci ,  we i !  a u f' d i cscm Nivca u 

das Monopo l  dcr  Staatssprachc g·a lt  u nd J udcn 

waren in  dicscn Schulcn schr stark tibcrrcpri:i
senticrt. Die  Elcmcntarsch u l c  sp ie l  to bier eben

falls u n d  v i ol m ohr als  ftir andere Mindcrhcitcn 

eine c n tschc i d c n d c  Rol l e .  J i.i d i schc  Eltcrn 

wi:i.hlten rcgelmi:i.Big ungarischsprachigen Un

terricht l'i.ir ihre Kinder, die sie entweder in 

offentl ichc odor  in Schu lcn  dcr ort lichcn israc

litischen Kultusgemeinde schickten,  die schon 

um die J a h rhun dcrtwcndc in l'ast allen Anstal

ten den Unterricht in ungarisch abhielten. Die 

jiidischcn Elcmcntarschulcn rcihtcn sich da

mit auf ci nzigartigc Weise in die Schulnctw dcr 

,magyarischen Bekenntissc" (Calvinisten und 

Unitaricr) ein. Es wurdc cine Strategie echter 

kollektivcr ,Selbstassimilation" eingeschlagen, 

wi:i.hrend andere konfessionelle Schulen einen 

vergleichbaren Sprachwechsel nicht vollzogen. 

Diese sprachliche ,Bekehrung" setzte sich 

bis in die Synagogen fort, wo ungarisch gepre

digt wurde. Zwar verbot die strengste Ortho

doxie den Gebrauch ,nichtjiidischer Sprachen" 

in Gebetshi:i.usern grundsi:i.tzlich, doch war un

garisch nachAngabcn a us dcm Jahr 1912 schon 

in 13% der orthodoxen Tempel verbreitet, weil 

dies schon in anderen Synagogen mehrheitlich 

so gewesen ist (zu 68% in gemi:i.Bigt orthodoxen 

und 88% der reformierten ,Neologen") .  

Wi:i.hrend der Sprachwechsel neben seiner 

demonstrativen Funktion auch instrumenta

len Stellenwert besaB, war der N amenswechsel 

im wesentlichen demonstrativ-symbolischer 

Ausdruck magyarisch-nationaler Selbstbehaup

tung und Bekenntnis zum Ungarntum. Juden 

waren von der, zuni:i.chst nur erwarteten und 

dann verlangten, Namensmagyarisierung Of

fentlicher Angestellter nach dem Ende des alt

liberalen Nationalismus und dem Anfang der 

ungeduldigen Assimilierungspolitik der 1880-

90cr J a h re (bcsondcrs u n tcr  den Gcwa ltma l.l 

n a h mcn dcr  Rcgicru n g  des G m fcn B:'tn f'(y, des 

sogcnanntcn ,Bt'in fl:y-Tcrrors") !mum bctro f'f� 

en , we i !  s ic  scl tcn  i m  Staats<.l icnst stan<.lcn . M i t 

c i n c m  An toi l von 61 ')1, dcr Namcnswcchs lcr  i m  

Lau fc dcr ausgchcndcn l i beral e n  Epochc mach 

Len J udcn d ie  i.i bcrw i cgcndc Mch rhc it  dcr  �; i ch  

,spontan" Ass i m i l icrcndcn aus .  

Die iormalcn Objcktivicrungcn des Ass i m i 

lationsprozesscs allcin hatton nicht gcni.igt, 

aus dcm grof.ltcn Tcil dcr J udcn bcwuJ.Itc , U n 

garn mosai schcn G l au bcns" zu mach c n ,  wcn n  

nicht auch die politischc ldcntiiizicrung gcl un

gcn ware . Dicsc ,politische Magyar isicrung" 

hattc zwci Hauptaspcktc . Zum cincn wirktc 

dcr vom libcra lcn Adcl cflcktiv in szcnicrtc Ei n 

gliedenmgsprozeB, denn nach 1867 waren ein 

fluBreiche Fuhrer jiidischer Gemeinden vol l 

kommcn ins  parl amcntarischc System intc

griert. Daher kam es in Ungarn nicht zu ,.jiidi 

schen Partcibildungen", donn das Judcn t u m  

konnte seine Interessen besser i m  Rahmen des 

gegcbcncn Partcicnsystcms gcltcnd machcn .  

Zwcitcns mach ten sich Judcn scit dcm Vormi:i.rz 

die Zielsetzungen der, zur staatlichen Unab

hi:i.ngigkeit und Modernisierung strebendcn, 

adligen Elite allmi:i.hlich zu eigen. Dieser ,Gast

nationalismus" hatte eine Reihe entscheiden

der Folgen fiir jiidische ldentitatsbildung. Die 

Ablehnungjeglichen politischen Separatismus 

schloB einen starken Widerstand gegen die Ver

lockungen des Zionismus ein. Theodor Herzl, 

der seinAbitur am Budapester Lutheranischcn 

Gymnasium abgelegt hatte, erkannte selbst die 

Hoffnungslosigkcit dcr zionistischen Propagan

da in seinem Heimatland. Am sti:i.rksten war 

der Gastnationalismus in Slowakien, Subkar

pathien, in der Voivodina und in Transsylva

nien, Gebiete unter ungarischer Verwaltung 

mit mehrheitlich nichtungarischer Bevtil

kerung. Die magyarisierende Haltung der Ju

den in ethnisch fremden Umfeldern rief etwa in 

Slowakien und bei den Rumi:i.nen Transsylvani

ens indirekt Nationalismus und antimagya

rische Gesinnung gepaart mit JudenhaB her

vor. Juden wurden nicht nur als Nichtchristen, 

sondern als Vertreter einer Art Kolonialherr

schaft abgelehnt und am Ende der Zwischen

kriegszeit vor allem in diesen nun unabhi:i.ngi

gen Staaten verfolgt. 
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l m j i.id ischen Bew u l.l t se i n  w u rcle der Gastna

i iona I i sm us - w ie i n  Wes t c u  ropa - enische iclen

cle r Te i l j i.id i scher l de n titi:it .  Dies trug s iche rl i ch  

dazu be i ,  i n  cle r  kol lckt iven Se l bstdcutu n g  j i.i

d i schc Elcmcnic z u  m a rgi n a l i s i c rcn u nci magy

arischc zu i.ibcrhi ihen.  U niersti.itzi w u rcle dies 

da d u rch , d a l3  d i e  herrschende E l i te bis 1 9 18 

jegl i chc Vcrsuchc des po l i i i schen Aniisem i ti s

mus i n  der  Oll'cntl i ch ke i t  u nterdri.ickte und 

wcnn noiig sugar mi liWrischcn Sch uiz gcwiihr

ic . Der G astnational i �:� m u s  wurdc su ein ein 

z igart i gcs pos it i ves Kol l e ki ivcrlebn is ,  wobei 

U ng·arntum nicht nu r m it MudcrniUit vcrlmi.i.pft 

w u rdc , sondcrn die pol i t i sch abgcsichcrtc poli

tischc Einglicdcrung in der ungarischen Na

tion als Endc c i ncr  cchtcn Hcilsgeschichtc in

terpretiert werden konnte. 

Verbtirgerlichung war das dritte wesentli

chc M oment dieses l dentitatswechsels . Sie zog 

eine schnelle Entwicklung beruflicher Mobi

litat und wirischaftl ichen Aufsticgs nach sich. 

Betrachtliche Teile der Juden bildeten die 

Mchrheit der Untcrnch mer und dcr freiberufli

chen Tntelligenz - also der meritokratischen 

Elite - des Landes . Ahnliches spielte sich zwar 

auch in West- und (abgcschwacht) Osteuropa 

ab, doch im Westen waren J uden im Btirgertum 

demografisch schwacher vertreten, und im Os

ten die Mehrheit des Ostjudentums Kleinbtir

ger oder kleinbtirgerlich gesinnte Proletarier 

blieben. Die meisten ungarischen J uden waren 

Freiberufliche und ,Unabhangige", die wie

derum die Mehrheit der Bankiers, Industriel

len und Gro13handler bzw. urn die Halfte der 

Juristen, Ingenieure oder Arzte stellten. Juden 

besetzten meist die htichsten Wirtschaftsposi

tionen. In Gro13stadten war der Anteil der Ju

den an wirtschaftlichen und professionellen 

Machteliten besonders gro13. Sichtbar war dies 

z .B.  daran, daB Juden verglichen mit Nichtju

den der selben Berufsklassen his zur Shoah in 

Budapest in besseren Wohnverhaltnissen leb

ten. Wahrend der Verbtirgerlichung veri or sich 

das Pariabewu13tsein ebenso wie das Zusam

mengehorigkeitsgeftihl mit dem ,einfachen 

Volk". Die symbolischeAnnaherung an die herr

schende Klasse blieb dennoch unvollkommen, 

da deren adlige wie nichtadlige Mitglieder gen

tryhafte, ftir eine moderne Industrie- und Wirt

schaftsorganisation also ungeeignete Verbal-
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ten:,; m u ster bcwah rte n .  Ji.icl ischc E l i t cgru ppen 

bautcn i h r  l!. l i tebew u lltse i n  eher  <.ll.d'c i ncn  e ige

ncn Arbcits- und Lei stu ngscthos au f', der  west

e u ropi:ii�:�chen Wertcn u n d  Normcn cntsprach.  

An diescm Ko l lckti vcrl cbn i s sozialcr Mob i l i tiit 

konntcn virtucll auch ann gcb l icbcnc J ud en 

tc i l habcn , d ie  sich cntwcdc r d u rch F'am i l i c n be

z ichungcn odor im Rah men c i nes kon f'css ionell 

bcgri.indctcn ,Wir-BcwuHtseins" mit clc r  j i.icli

schcn Elite verbunden fi.ihlten . D ics w urdc a uch 

immcr wicdcr durch die e igenc Lci�:�tu ng�:� fl ih ig

kci t  au f' vcrsch i cdcnstcn Gebictcn w i c  Wi rt

schaft, Sport, Wissenschaf't odor Ku ltur ge

sti:irkt. Das Erlcbnis der Mudcrnisicrung w irk

te auch aufdas konfessionelle BewuBtsein,  donn 

ahnlich wie in den Assimilationslandcrn West

unci Mitteleuropas verlor es als kollektive Be

sonderheit seine religiosen Grundlagen oder 

wurde nur abgeschwacht bcwahrt. Grol.lcn Ein

flu13 hatte hier die Kultusreform der Haskalah 

der Berliner odor deutsch-bohmischcn Aus

pragung. Als der von der Regierung zusam

mengerufcnc Jiidische Kongre13 allc r  u ngari

schen Glaubensrichtungen von 1868 !win e  Ei

nigung erzielen konnte (die Orthodoxen ver

lie13en ihn schlie13lich), kam es zur konfcssio

nellen Spaltung. Drei behordlich anerkannte 

Gemeindenetze entstanden: die des Reformju

dentums (Neologen) ,  die des status quo ante 

und die der Orthodoxie . Die erstere und (be

grenzter) die zweite haben sich an den Moder

nisierungs- und Sakularisierungsprozessen be

teiligt. Die Orthodoxie stellte inAltungarn zwar 

bis 1918 statistisch die Mehrheit, doch wuchs 

die Neologie im Verlauf der Verstadtcrung 

schnell an1 (Karady 1992) .  In der Zwischen

kriegszeit dominierte sie schlie13lich nach der 

Abtrennung der nordostlichen Gebiete im 

verkleinerten Land. Dieser Zuwachs des Re

formjudentums in den Zentren wirtschaftli

cher und politischer Dynamik der Moderni

sierung beeinflu13te die N eudefinitionjiidischer 

Identitat in mindestens dreierlei Hinsicht. 

Erstens trug er dazu bei, den Sakularise

rungsproze13 in den lockeren Rahmen einer 

toleranten Religiositat einzufiigen und dadurch 

die Gefahr radikalerer Abwendung vom Juden

tum wie auch die Anziehungskraft des Christ

entums zu mindern. 2 Im kollektiven Bewu13tsein 

konnte sich das J udentum innerhalb der N eolo-



gie beh u u pien u n ci u m  c i n  :;y m bo l i:;ch- ku l 

turcllcn M odcrn iWisgcf'i.i h l  c rwc i t c rt word e n .  

Jiidische Rel i gio:; i ti.it, d u rch chr i:;Uichc , wcltli 

che u n d  j Udische Krit i ker  u b  Vorl ii ufer des 

Christentu ms u n d  som i t  ub t:.t l sche G l i.i ubig

keit bczc i chnct , w u rdc n u n  n i ch t  mehr al s ar

chaisch , ri.ickw�'irtsgcwundt u n d  U berhol ungs

bediirft ig veru rtci lL Zwc i tens  stand  d i e  ncolo

ge Re l ig i onsau si.i b u ng kei ncs falls im Wider

spruch zu anderen Gcisiesstriim ungen und 

kollektivcn Verhaltcnsmocle l l cn  dcr M oderne. 

Vergl ichcn ctwa mit  der kaihol i schen Ki rch e  

stand die j i.idische Ncologic allen Unterfangcn 

der geistigen Modernisicrung wie dcm libera

len Nationalismus, dcr Glaubensfrciheit, dcr 

Saku lar is i erung dcr i:i ll'ent l i chen  T nsiitui ioncn ,  

der Freimaurerei, der Sozialdemokratie, dem 

Radikalsozialismus, dem Programm der Baden

reform , dcm Feminismus usw. neutral , oflcn 
oder sogar positiv engagiert gegeniiber. 

Driiicns erleichicrte die Ncologie die assi

milatorischeAnnaherungvon J uden und Nicht

juden erhcblich, indcm sic bislang uniibcrwind

lich erscheinendc Schranken aus dem Weg 

raumte - vielleicht ihre wichtigste Wirkung. 

Neologe Juden und Nich(juden begannen in 

i:iffentlichen und privaten Bereichen unter dem 

Zeichen der Modernisierung zusammenzu

arbeiten. Christlich-jiidische Ehen konnten der 

Erwei terung der judischen Gemeinden dienen. '1 

In dem meisten Bereichen des Alltagslebens, 

sei es Bildung, Wohnen, Kleidung usw. , ver

traten die Anhanger der Neologie nicht nur 

keinen Separatismus, sondern haufig modell

haft ,moderne" biirgerliche Vcrhaltensweisen. 

Orthodoxe Juden hingegen befolgten his zur 

Shoah das herki:immliche Verbotsregime und 

blieben eher kleinbiirgerlichen Verhaltenswei

sen verpflichtet. Wahrend die Neologie mit ih

ren ,gast-nationalen" ElitebewuBtsein der Ge

sellschaft offen gegeniibertrat, blieb die Or

thodoxie verschlossen und bewahrte ent

schieden das BewuBtsein einer kulturellen 

Sonderstellung. Diese Spaltung zeigte sich 

selbstverstandlich im offentlichen Verhalten, 

in Lebens- und Berufsstrategien und in objekti

ven Integrationschancen beider Gruppen. Ob

wohl keine Seltenheit, bewegte sich beruflicher 

Aufstieg in der Orthodoxie fast immer im Rah

men traditioneller Handlerberufe oder anderer 

klc i n u n icrnchmcr i:;cher Zwc igc. ' 1  ] m  20.  J a h r

h u ndert ne igtcn Neolog·en i m  Gegensatz z u  

Orthodoxcn, die die Umgebung i hrcr Gebci:;

h i:iuser sclien vcrl ie f.len, vielfach daz u , nus  a l 

ien Wohnv ieric l n  in n eue, modcrne Woh n v i e r
tel , :w z i ch cn . Zwischen 1 896 und den crsten 

Judengeseizen 1 938 sorgicn Ncologen fi.i r e i 

ncn ste ten Zuwachs an gcscizl ich gcstaLtcLen 

gcmi�:�chten Ehcn . I n  Budapest siieg der Antei I 

sich gcmischt verheiratenden jiidischen M�in

ncr von 10% um die J ahrhundcriwende a u r  

iiber 20% 1 937-38.  I n  manchcn nco logen l 'ro

vinzsiadtcn waren es noch mehr. Gcradc die 

aus der Ncologie stammenden lntellektucl len 

gabcn dcr kulturellcn Moderne entschcidcndc  

Impu lse . Wic i n  Wien oder Prag waren unga
risch-jiidische Persi:inlichkeiten maBgeblich in  

der literarischen Avantgarde, in Malerei und 

Archiicktur, in den sich auBcrakademisch or

ganisierenden Sozialwissenschaft (um Jaszi , 

Lukacs odcr Mannheim) oder in der M us ik 

vertreten, wahrend neologe Burger diese Ak

tiviiaten finanzicrtcn und moralisch unterstiiiz

ten. 

Vor allem die Neologie also bot dem ungarn

judischen BewuBtsein seinen Rahmen, obwohl 

auch die Orthodoxie starker als in den Nach

barlandern dazu beigetragen hatte, Identitats

komponenten im Sinne eines ,Gastnationalis

mus" zu nationalisieren. Der nach 1919 einge

schlagene antisemitischen Kurs schwachte die

sen gastna tionalistischen Konsens ab und lenk

te die Selbstdeutung einzelner ungarnjiidischcr 

Gruppen auf radikale universe lie (Sozialismus, 

Kommunismus) oder partikularistische (Zio

nismus) Heilsideologien. 

Identitatswahl und Identitatsstrate
gien wahrend des Kommunismus 

Die neuen Bedingungen judischer Identitats

deu tung wurden verstandlicherweise vor all em 

durch das Erlebnis und die Folgen der Shoah 

bestimmt. Nach 1945 gab es in Ungarn rund 

200 000 Juden, weniger als die Halfte vor 1944." 

Jede Famile hatte schwere Verluste erlitten, in 

den Provinzen wesentlich mehr als in der Bu

dapester Gemeinde oder unter den Fliichlingen 

in der Hauptstadt. Von mi:irderischen Anschla

gen dezimiert, unter erbarmlichen U mstanden 
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d a h i n vcgct. i cre n d ,  haben d i e  meistcn l nsasscn 

cles Bu dapcRI. er  GcLioR u nd Ta uscndc dcr i m  

Dick icht  dcr  G ro f.lsiadt Untergciauchien die 

grausarne  Be lageru ng unci  den Untcrgang de� 

Alie n  Regi mes doch tihcrlcbi. Fast allc Judcn 

au� der Prov i n 7.  wu rdcn nach Auschwitz depor

t iert, n u r  wcn igc von i hncn kch rtcn von dort 

zu ri.ick.  Konsequcnterwcise kon7.entrierten sich 

die  Obcrlebcn den n ach der Shoah in der Haupt

stadt. Es kam zu ciner Umschichtung ,nach 

ohen" .  Zugu n�ten der m i Uleren Schichtcn aus 

hoRROr G ch i ldeten und dcr rc l igi oscn Ncologic. 

Die t. raditionstrcue Orthodoxic hattc nicht nur 

du n.:h die miirdcr i schc Deportation, sondern 

auch durch die unaufhaltsame Auflosung der 

ku lt i schcn D iszipl i n  untcr den schwercn Ver

haltnissen der Verfolgung und den Verlust des 

Glaubens wahrend des Volkermordes gelitten. 

DieR trug betriichilich zur kiinftigen Dominanz 

der als ,modern" geltenden Identitatsoptionen 

ho i .  D iesheziiglich miisscn drci Zeitahschnitte 

scharf voneinander unterschieden werden. In 

den crstcn Jahrcn dcr sogcnannten Koalitions

zeit,  u nter Regierungen ohne kommunistische 

Beteiligung zwischen 1945 und 1947, hestan

den im wesentlichen freie Wahlmoglichkeiten. 

Diese wurden unter dem Terrorregime des Sta

linismus ( 1948-56) drastisch hegrenzt. Ein neu

er Assimilationsdruck entstand unter dem Zei

chen der kommunistischen Heilsideologie, der 

seit der Tauwetterperiode ( 1955-56) und mehr 

noch unter der Oktoherrevolution des Kadarre

gimes wieder nachlieB. GemaBigte Freiheit fi.ir 

ein partikularistisches BewuBtsein zur kollekti

ven Selhstdeutung folgte. 

Die Uhergangsjahre waren also durch eine 

nie dagewesene Freiheit von Identitatsstrate

gien gepragt: die friihere Notlage war hehohen 

und die Zwange des neuen Regimes noch nicht 

zu spi.iren. Diese ,prometheische" Situation 

kann durch dreierlei strukturelle Gegensatze 

hzw. Umwalzungen charakterisiert werden. 

Zunachst schien der fri.ihere Konsens i.iher na

tionale Assimilation, durch die Shoah endgi.il

tig kompromittiert, eine historische Sackgasse 

oder Illusion gewesen zu sein. Ohwohl (fi.ir die 

weitere Entwicklung nicht unwichtig) die groBe 

Mehrheit den kulturell am vollstandigsten 

magyarisierten, religios meist entjudaisierter 

Schichten des ungarischen Judentums ange-
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horte . Dies fi.ih rte 7.u einer scharfcn D i skrepa nz 

7.wischcn dem kol lckt iv hcstimmtcn Se inszu

stand und der prinzipiellen Einstcl lu  ng ge

geni.iber der magyarischcn ldentiUH Liisung 

dieses innercn Zwiespalts versprachen cn t. we

der eine partikularis tisch-na tion a] i s  ti sche 

Oricntierung oder zionistische Diss i m i lat ion 

oder aher Engagement fiir das neue Regi me.  

Zweitens wurdc der Zionismus - dun.:h die 

hedeutende Hilfe wahrend der Zeit dcr Vcrfol

gung hcgi.instigt - plotzlich als die ,authen

tischste" ldcntitatswah l angcsehen. U nd d i es 

in einem Land, wo er hisher von israclitischcn 

Kultushehorden wie auch von fast der gesam

ten ji.idischen Elite ahgelehnt worden war, wo 

es hisher keine Tradition der Alyah (Auswan

derung nach Palastina) gegehen hatte'; und 

nicht einmal andereAusdrucksformenji.idischer 

Besonderheit oder eines ji.idischen Ku l turna

tionalismus (in Literatur, Presse, jiddischem 

oder hehraischem Schulunterricht).  Dicser 

Umschwung zur Legitimitat des Zionism us fimd 

zudem in einem internationalen politischen 

Klima statt, in dem es his auf einige Monate 

1948 praktisch unmoglich war, legal nach Pala

stina auszuwandern, und die zionistische Op

tion polizeilich verfolgt und somit gefiihrlich 

und wirtschaftlich risikoreich war. Trotzdem 

wuchs der Zionism us rasch zu einer Massenhe

wegung mit unterschiedlichen politischen Zwei

gen und wichtigen Ahteilungen fiir Jugendli

che, Frauen und einzelne politische Richtung

en, wie sie his vor dem Krieg in Osteuropa 

i.ihlich, in Ungarn jedoch unhekannt war. Eine 

der Gri.inde fiir den schnellen Erfolg der zioni

stischen Option war ihre ,foderalistische" Aus

pragung, die Juden fast jeglicher politischen, 

religiosen oder moralischen Gesinnung anzu

sprechen vermochte . Die wachsende Zahl der 

Emigranten nach Palastina und Israel (von 

Mai 1945 his Ende 1948 ca. 4 700, danach his 

Ende 1949 10 300) helegt den Einstellungswan

del (Gil 1950:28-29) .  Dessen psychosoziale 

Funktion kann sicherlich in der Ahrechnung 

mit der zur Katastrophe fiihrenden und somit 

praktisch fehlgeschlagenen und nun als selhst

vernichtend erscheinenden Identifizierungs

strategie mit dem ,Gastvolk" gedeutet werden. 

Durch partikularistische Dissimilation schien 

die Wi.irde des ,Wir"-BewuBtseins wiederzuge-



winnen sci n .  Abe r el m; Prestige der sowjei i 

schcn ,Bef're i e r" erhob ciU IO der  S il:ht  der  J uden 

- zum d r i t tcn - aud1 den ko m m u u i10 ii 10l:hen 

Universa l i s m u 10  in  deu  Ra ng  e i r w r  legi t imen  

Identi tii t. swa h l ,  obwoh l  odor  v ic l l e idlt a u d l  we i !  

er von An l�1 11g  a n  jegl ichcn Pa rti ku lar i smus  

und bi.i rgcr l i d1e O be rmacht  bed ro h t e .  

Die An z ieh u ngskra l'i dcr  knm m l rn i st. ischen 

Option war  auch deshal b so h od t ,  we i ! s i c  e i ner  

mehrhe i ilich vol lkommen ass i m i l i erten G rup

pe cin a l te rnatives ,  f'i.i r i deologische S u b l i 

mieru ug· gee igneiereiO AIOs i m i  l ationsz ie l  bot, was 

das Ri s i ko elm; ,Zu r i.icks i n ken10" in  eihnisch

sozialen Partiku larism us zu mindest verhindern 

konntc . Dcr jiingcrcn Generat ion  j i.id i schcr 
Uberlebcndcr (oJ'i d i e d r i t t e Generat ion bi.i rgcr

licher Familien) bot er implizit die Chance, mit 

der m aieriel len und geisi ig·en Bi.irgcrlichkeii 

der E l tcrn und Vorh1hrcn , wclchc o l'i mit Schu ld

bewu13tsein erlebt wurde, abzurechnen. Diese 

Burgcrlichkcit wurclc von v ie len mrs clcm 'lb

tenlag·er entkonunenenj ungen Leu ten mit dem 

Untcrtanencthos dcr ,nat ional  Assi m i l icrtcn", 

Passiv i tat vor der Braun en Pest, dcm Kult dcr 

(in der ,gutbtirgerlichen Lebcnshaltung" vcr

wurzeltcn) Gewaltlosigkcit  idcntifizicri. Diose 

Werte batten durch die Shoah nicht nur ihren 

Sinn entschieden eingebiil3t, sondern sich vie

len Ubcrlebenden als gesellschaftsstrategisch 

unproduktive Ansiitze und Haltungen gezeigt. 

Der Konununismus bot den jiingeren auch Ge

legenheit zur Auflehnung gegen die iilteren 

Generationen. Dies allcs trug dazu bci, daB ein 

groBer Teil der tiberlebenden Juden sich der 

kommunistischcn Hcilsidcologic anschloB und 

seine Lebensstrategie auf die Begiinstigungen 

und Moglichkeiten beruflichen Aufstiegs 

umstellte. Seit 1948 bis zum Ende des Kom

munismus 40 Jahre spiiter entfalteten sich die 

jiidischen Identitiitsstrategien im Spannungs

feld dieser Optionen. Wobei vor allem bei den 

iilteren weniger aktiven Generationen die Nei

gung zur nationalenAssimilation trotz der Sho

ah ihre Giiltigkeit nie ganz verlor. Beim Wech

sel einer Option ging es meist darum, die Zwange 

der jeweiligen ldentitatswahl moglichst zu mi

nimieren und so den erreichbaren symbolischen 

und gesellschaftlichen Nutzen zu erhohen. 

Dadurch entstand eine langfristige, seit 1948 

sich allmiihlich akzentuierendeAmbivalenz der 

M i ig· I il:h kc i ten odcr  Dctc rm i n ierthc i tcn j i.i d i 

schen ldent i ii i tsbew u l.ltse i n s .  D i e10e A m b i v : � 

l c rl Z  i.i u l3erte s i ch h i.iu fig i n  ci nem Ve rke h r u n g  

d e r· l de n ii ii.i t 10opt ion i n  i h r  Gegcn t e i l . V i e l e  

Li n ksz ion i 10ten , re i hten s i c h  h i nte r  clcm B a n

ncr  dcr  Korn m u n i sti schcn Pa ric i ein ,  wcn n s i c  

das Land n icht  rechtzeitig verlassen hait e n .  

J�niii. i u schic l 'a rie i kadcr h ingcgen optiert. en  

nach 1 956 1'i.ir clie  Emigration uncl l ic l.lcn  s i ch in  

Israel nieder. Der Grund dicscr Ambivalen z 

zw ischen Kommun i srn us unci Zion i smus i st  i n  

d e r  w e i igehendcn  f 'u n ki ion e l l e n  N a h c  od e r  

Gleichweriigkcii dcr zwei Hcilsidcolog ien z u  

suchen . I n  dcr Tat zeigien b e  i d e  Option e n  j i. i d  i 

schcr Ideni i t t:i t  zumindcst untcr den histori 

schen Bcd i ngu ngen n ach der Shoah c ine Rei he 

iihnlicher Wesensziige. Kommunismus und Zio

nismus waren in Ungarn fiir die Mehrheit der  

,J udcn neue ldcnii U=i.isformcn . Bcidc bcira lo n 

riickblickend nur zwei Generationen, in denen 

sic n u r  Ranclgru ppen angcsprochen haiten . B i s  

zum E n  d e  der 1930er Jahre iibte der Zionism us 

in  Klcinungarn c incn bcschcidcnen, von den 

Kuliusbchordcn bekampftcn EinfluB au s . Dcr 

Kommunismus zog 1 9 1 9  einigc Hundert Ab

iriinnigcr dcr assimilicrten jiidischen Miiicl 

schicht an, die in dcr ungarischcn Riiterepublik 

tatsachlich eine fiihrende Rolle spielten. Das 

assimilierte Biirgertum unterstiitzte offensicht

lich die Gegenrevolution, als diese versprach, 

die Bedrohung seines Besitzes zu beseitigcn. 

Auch die groBe Mehrheit der Orthodoxie blieb 

clicser atheistischen ldeologie feindlich odor 

gleichgiiltig gegeniibergestellt. 

Kommunismus unci Zionismus waren sich 

auch darin einig, daB sie einen entscheidenden 

Bruch mit der fehlgeschlagenen nationalen 

Assimilation darstellten. Sie vertraten unter

schiedliche, aber durch ihre anscheinende Wirk

samkeit und Radikalitiit gleichwertige Heils

ideologien, insofern sie die Abschaffung jegli

chen Antisemitismus versprachen. Die zioni

stische Linke (z .B.  Hashomer Ha Zair) war 

dabei nicht weit vom marxistisch inspirierten 

klassenkampferischen Gleichheitsideal ent

fernt. 

Ferner stiitzten sich beide Identitatsoptio

nen aufmilitante Massenbewegungen unci ent

wickelten eigentiimliche ,Bewegungskulturen", 

die nicht nur ihre mobilisatorische Tragweite 
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vorv i c l  f�1cht ,  sondcrn :wch c i ne ::;La rke l nicgra

t ion::; kra ft a u::;go i.ib t  habcn . D ic::;c F u n  kti o n  war 

fi.ir d i e  Ubcrlcbcndcn ,  bcsonclcrs J'iir ji.idischc 
J u�cnd l ichc ,  a u Bcrordcnt l ich wichtig. Mit dcr 

Ze n; Wrung dcr  G rof.l f: tm i  I ion,  dc r  Dc�i micrung 
dcr M i tgl i cdcr dcr Klc i n fam i l i cn , der Erschiit

tcnmg de:; Gcmci ndcnctzcs , dcm Verschwin

dcn dcr  Gcmc indci n:;t i tutioncn u sw. hattc das 

J udcntum und vor a l lcm :;cine aul'wachscnden 

Gcncrat ioncn wc:;cntl icho lnicgrationsbasen 

c i n gcbi.iJ3t. Bcidc M as:;cnbcwcgungcn w arcn 

gcc ignct,  d ic:;cn Vcr lus i  m i ndc:;tcns funktio

nc l l  zu crsct�cn .  

Kommun i s m us u n d  Zion ism u s  grcifcn beide 

idoologisch a u f  uni vcrsel le Wertesysteme 

zuri.ick. Dcr Sozia l ismu:; vcrfolgt das Programm 

eincr Gesellschaftsordnung, die als das letzte 

Entwicklungszicl der Geschichte jeder Gesell

schal't gi lt.  Dcr Zionismus verfolgt seinen uni

versalistischen Gedanken im doppelten Sinn. 

E rstcns  gri.indct die Idee dcs j i.idischcn Staates 

auf dcm Prinzip des ,normalen" Nationalstaa

tcs ,  dcr als univcrscll ancrkanntc ,legitime" 

Organisationsform moderner Kollektivitaten 

betrachtet wird. Zweitens schlieBt das zioni

stische Projekt den pragmatischen Versuch ein, 

die Juden aus aller Welt in einem Land und 

innerhalb eines international abgesicherten 

Nationalstaates zu sammeln. Dieser Aspekt 

des Zionism us war bislang auf den Widerstand 

der Orthodoxie und der Assimilierten gestoBen. 

Die Ersteren das Ende der Diaspora nur aus 

der Hand des Messias akzeptieren wollte. Die 

Assimilierten hatten sich wegen ihrer Ver

pflichtung der Gastnation dagegen gewehrt. 

Durch die Shoah wurden diese Vorbehalte ent

wertet und umsomehr beseitigt, als die objekti

ven Moglichkeiten der nationalstaatlichen Iden

tifizierung mit dem ,Gastvolk" oder die religios 

glaubige Existenz der Orthodoxie unter den 

Bedingungen stalinistischer Herrschaft nur 

begrenzt oder gar nicht ausgelebt werden konn

ten. 

Zu den funktionellen Almlichkeiten gehOrt 

auch, daB beide gleicherweise a us der Dynamik 

ideologischer Modernisierung entstanden. Bei

de sind Produkte des aufklarerischen Gedan

kengutes und einer Weltanschauung des Fort

schritts, wobei mit einer neuen Gesellschafts

ordnung auch ein neuer Mensch - fiir die Kom-
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munistcn dcr ,sozialistischc" und d i e  Z ion i sten 

dcr ,sclbstbcwuBtc" Jude - cntstchcn Ro l l to . In 

dicsem Zusammenhang mull erwahnt wcrdcn, 

daJ3 dcr Zioni:;mus keinc:;weg:; �um ,a l to n  J u

dcntum" zuriickkehren wolltc. Im Gcgcnteil 

war er in all seinen Forderungen cntsch icdcn 

zukunftsorientiert und stand auch clcsh alb 

Religion und Glaubigkeit gleichgii!Lig wcnn 

nicht ausgesprochen reserviert gegeni.ibcr. In 

der Tat stand Laizitat - im Sinne des Strcbcns 

nach cinem sakularisiertcn Staat bci den klas

sischcn Zionistcn und im Zeichcn de:; kom m u

nistischen Kampfes gegen ,Klcrikalismus" und 

Religion - im Zentrum beider Ideengi.itcr. Fiir 

Ungarn ist besonders bemerkenswert, d a B  kon

fessioneller Zionismus (wie Misrachi) n ic cine 

breite Gefolgschaft gesammelt hat. Die Haupt

stromungen der ungarischen Zionisten waren 

mehr als woanders an der Linken und an der 

Sakularisierung orientiert. 

Ambivalenz und Beweglichkei tjiidisch
kommunistischer Identitiit 

Dies leitet zum wichtigsten Gegensatz zwi

schen Zionism us und Kommunismus tiber. Bei

de fordern eine Neudefinierung der Beziehung 

zum Judentum, tun dies jedoch auf ganz ver

schiedene Weise. Trotz ihrer egalitaren Prinzi

pien und der starken Uberreprasentation von 

Juden in der sozialistischen Bewegung standen 

die Kommunisten eher in der ideologischen 

Tradition, das Judentum negativ zu bewerten. 

Seit Marx (und im franzosischen Syndikalis

mus seit Proudhon) wird das Judentum aus 

zweierlei Grunden negativ beurteilt: zum einen 

als Trager einer partikularistisch-religiosen 

Identitat (somit nicht der Hauptrichtung hi

storischer En twickl ung folgend) und zum zwei

ten als Vertreter des unternehmerischen Biir

gertums, von dem der Sozialismus die Mensch

heit endgiiltig befreien will. Die N achkriegskom

munisten in Ungarn beabsichtigten - in Fort

setzung der stalinistischen Linie seit Ende der 

1930er Jahre, als begonnen wurde, diejiddisch

sprachige Nationalkultur endgiiltig zu beseiti

gen -, die jiidische Frage zu Iosen, indem sie, 

marxistisch ausgedriickt, das Judentum ,auf

hoben". Die Zionisten hingegen bewerteten die 

historische Rolle des Judentums grundsatzlich 



positiv u n ci s t rcbten da nach , clas j i.i d i schc Ku l 

turerbc n icht n u r  zu rei ien ,  sonclcrn :wch w i e

derzubc lcbe n .  In d i e::;er Hi ns icht wa rcn bcide 

Hauptmocle l l e  j i.i cl i ::;cher Jclenti ii.it::;b i ld u ng i rn  

wesenil ichcn unvcrc inbar. D iose U nverc i nbar

keit unci die Ahn l i ch kc itcn be i clcr l deo logicn 

bestim mtcn d ie  B a ndbrcitc dc r l dcnt itiiisop

tionen zw ischen z ion i sti scher Diss imilation u n ci  

kommun istischerAssi mi lation , w a s  zuAmbiva

lenzen im tiilenilichen Verhalten unci in der 

Hal tung von J uden zum J uclentum f"i.i hrte . 

Dies erzeugte vor a l l  e rn  au l"der  Er lebn isebene 

eine praktische Zwe ide u t igke i t i n  der Vcr

pflichtung dcm Kommun i::;m u s gege n i.i ber unci 

eine ungewi:ihnlich starke Oynamik bci den 

IdentiUitswahlcn.  Die Amb iva lcn z a u f" dcr E r

lebnisebene dri.ickte sich in der Regel durch 

,Gesinnungskommunismus" oder aber eine 

,doppeltc Kodicrung" dcr Aktivi tiitcn der Par

tei und der Ereignisse wiihrend der stalinisti

schen Pcriode aus. Gesinnungskommunismus 

bedeutete eine grundsiitzlich positive Gefi.ihls

einstell ung dem ncuen Rcgi me gcgcn i.ibc r, dcm 

als ,Befrcier" Kredit cingcriiumt wurde. Das 

schloB ein tiefes MiBtrauen gegeni.iber den fri.ihe

ren Gegnern des Regimes cin, die als ,Pro

Faschisten" beschuldigt oder zumindest ver

diichtigt wurden. Dieser ,Gesinnungskommu

nismus" wurde vor allem von politisch sonst 

nicht aktiven Gruppen vertreten (Pensioniire, 

Hausfrauen usw. ) .  Manchmal obsiegte er auch 

i.iber die objektiven Interessen der durch das 

Regime Befreiten. Fi.ir ji.idische Parteikader, 

und hier mehr fi.ir die ,klein en" als die ,groBen", 

war die doppelte Kodierung der Informationcn 

im i:iffentlichen Leben die Regel. Hier ging es 

urn die Bestimmung dessen, was fi.ir ,uns" gut 

oder schlecht ware. 

Fi.ir niedrige ji.idische Kader waren die uni

versellen und ethnisch-kulturell weitgehend 

neutralisierten Kategorien der stalinistischen 

Amtssprache nach den herki:immlichen Prinzi

pien einesji.idischen Manichaismus dekliniert. 

Neben dem abstrakt-universellen ,Uns", der 

,Revolution", dem ,Friedenskampfe" oder dem 

,sozialistischen Lager" standen implizit die 

Aspekte der traditionellen ,in-group". Hi:ihere 

Kaderverschwiegen diese ,doppelte Kodierung" 

nicht nur hiiufig, sondern kehrten sie sogar 

bewuBt-volontaristisch in ihr Gegenteil. ,Ji.idi-

sche" Gc::; ichts p u n ktc w u rdcn I i eber ignor iert 

ocler  a u ::;d ri.ick l ich n i cht beri.icks icht igi.  Abc r j e  

mohr s i ch  el i e s c  Zuri.ickweisu ng der ,Doppel  ko

d ierung" beha uptcie , desto mehr ist an z u n e h
mcn , cia f.\ das Judentu m  i n  Gesta l t  vcrborgener  

odor verd riingter l dcntitiitcn i n  d e r  H al t u ng 

j i.id i schc r Kader c i ne Ro l le sp i e lic . 

D i e Bcwcgl ichkci i in dcr J dcnii iiiisclcuiu ng 

ze igi s ich dar in ,  dai.l das j i.idischc Selbsiver

siiindnis zwischen konununisiischem Univer

sal ismus unci zionisiischem Pariikular ismu s  

wande rie . Anschcincnd licl c s  v ic lcn  Li n ks

zionisien nach 1948 nichi schwcr, in die Kom

munisiische Parici cinzuircten, oder zuvor  

schon doppclic Funktioncn in dcr Partci unci 

dcr z ion isiischcn Bcwcgung auszui.ibcn, obwoh I 

dies von kommunistischer Seite offiziell nicht 

erlaubt war. Spiiter zeigte sich in verschiedc

ncn We l len - nach 1 953,  nach 1 956 und scii dcn 

1970er Jahren eine umgekehrte Tendenz. Ji.i

d ischc Kader li:isicn sich von ihrcn Ve r

pflichtungen in der Partei und kehrten zum 

zionisiischen Sclbstvcrstiindnis zuri.ick. Beson

dcrs nach dcr Oktobcrrevolution wahl ten aul"fiil 

lig viele Kader die Emigration nach Israel . 

Diesc Ambivalenz verstarkte sich nach 1 948 

auch dadurch, daB mit heiden Wahlparadig

men groBe Verlustrisiken verbunden waren. 

Die zionistische Wahl sollte zur Alyah (dem Zug 

nach Erez Israel) fi.ihren, was den Verlust von 

gewohnten Lebenswelten, persi:inlichen und 

gesellschaftlichen Beziehungsnetzen und wirt

schaftlichem Besitz bedeutete. Die zionistische 

Option blieb eine individuelle Schicksalswahl. 

Die kommunistische Last erschien demgcgcn

i.iber als unerwi.inscht aufgebi.irdet, als ,revo

lutionare" Gewalt, die die Nachkommen der 

fri.iherenji.idischen und nicht-ji.idischen Mittel

schichten und des Bi.irgertums durch Enteig

nung ihrer wirtschaftlichen Existenz 

grundlagen beraubte und zu meist absteigen

der sozialer Mobilitat zwang. Die ehemaligen 

,Befreier" wurden bald zu politischen Unter

dri.ickern, obwohl ihnen die Wohltat der tatsach

lichen Befreiung nicht abgestritten werden 

konnte . Doch die aus ihren Budapester 

Wohnungen vertriebenen und in der Puszta 

angesiedelten ji.idischen Bi.irger - eine haufige 

Erscheinung in den Jahren 1950-5 1 -, ohne 

ihre Besitzti.imer zu ki:irperlicher Arbeit gezwun-
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gen (ct wa i n  cl cr  l nd ust r ie ,  a i R  N achtwi ichter 

ode r  im bestcn Fa i l e a iR Yc rki i u l'c r  im ehema l s  

c igencn Ge�;chLi l't ) ,  t! U rf'ien tle n Begi n n  d c r  
,Ge::;e l l ::;cha f'L u h n e  Au:;beuiu ng" m i t  ma nchen 

no�;La l gischen G cf'i.i h l en  e m p f'u nden h a bcn . 

Andere r:;ei i�; bot da:; neue  Reg ime  e inem 

k le inen  Te i l  der  U ber lchcnclen J uclen  b i::;her  n ic  

cl agcweseneAu f'::;i i eg�;cha ncen . Nach  1 94 15  w u r

den cl ie Sch ra n ken f'i.i r e i ne Lu u fLahn  i m  Staui::;

dicn::; t  abgebaui u n ci  rna nche Lc i tungspo::; it ion 

j i.i d i schen Kaclern wu rclcn cl i reki a ngeboien .  

S i c  w u rden d a f'i. i r : d s  gec ig·no t  bcirachiot , wei l 

s ic  r.u m e i  ncn  d ic n i i t igc Ausb i l cl u  ng (Sprach 

ken ntnis ,  Rcdcg·ewancltheit ,  in der Privaiw i ri

schaf't crworbenc Orga n i sat ionsfah igkcit usw. ) 

vorwci::;cn kon n tcn u n ci � u m  �wei t c n  m it i h rcr 

durch den ehomaligcn Opferstatus sozusagen 

bewiesene, ,antifaschisti schc" Einstellung als 

po l i t i ::;ch vo l l kom mcn wver l �is::; ig  ga l ie n .  D ie  

Anziehungskraft cler kommunistischen Iden

t iWtsopt i on  w u rclc d u rch das Angcbot bc rufl i 

chcr Auf:Sticgschanccn untersti.it�t. Nach der 
Untcrdri.icku ng des Z ion ism us scii 1 948 wurdc 

der Kommunisnm R zum am haufigsten ge

wahltenjiidischen Identitatsmodell. Diese Wahl 

war im Lauf dcr Zeit weitcren Wandlungen 

untcrworf(m. 

Erstens gab ein Teil jiidischer Kader nach 

Stalins Tod seine stalinisiischen Verpflichtun

gen auf, und reihte sich hinter das Banner des 

durch lmre Nagy vertreienen Reformkom

munismus ein. Diese ,Revolte der Kader" riB 

tatsachlich nicht nur Juden ,  aber mehrheitlich 

Kader jiidischer Abstammung mit sich, was 

eine bedeutende Uberreprasentanz von Juden 

bei den Ereignissen des ungarischen Oktobers 

1956 zur Folge hatte. Zweitens, auch zusam

menhangend mit dem Erbe von 1956, entstand 

eine neue Welle der Dissidenz in den 1970-80er 

Jahren aus Kreisen ehemaliger kommu

nistischer Kader jiidischer Abstammung, die 

meist der jiingeren N achkriegsgeneration ange

horten. 

Fiir die kommunistische Peri ode lassen sich 

vor allem drei Auswirkungen der jiidisch-kom

munistischen Identitatswahl feststellen. 

Der ,Eintritt in den Kommunismus" ver

drangte aile AuBerungen der Zugehorigkeit zum 

Judentum in der Offentlichkeit. Es war ein von 

auBen wie von innen verhangtes Tabu. Zwi-
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schcn 1 94 9  u n ci 1 9515 gab cs kc i n c  Ve rii ffen t l i ch

u ngcn ti ber d ic Shoah , wei !  das Thoma vo l l ko m
men ignor i crt wu rdc, bis auf scl tcnc o l'fi � ic lle 

Er i nnerungcn an  die ,Opfer tic:; Fa::;ch i ::; m u s" .  

Spiitcr w u rdc das Tabu ctwas gclockcri, aber 

bis zum En de des Regimes nicht wirkl i ch  au f 'ge

hobc n .  N ur die oflir.icllc Variantc dcr Gese l l  i ch

ic des Volkcrmordcs wurdc zugclasscn ,  d ie die 

Bcsonclcrhcit  der Shoah zugunstcn de:; Kamp

I'cs gcgcn die Linke odor andcrer progrc::;::;iver 

Kr�ific vcrlcugnctc. In den Schulbi.ichcrn :;Land 

zu den E rc ign isscn von 1 944 typ ischcrwcise, 

daB ,Antifaschistcn durch die Faschi stcn ver

folgt und crmordci wurdcn" . Auch das i n ncre 

Tabu war auBerordentlich stark ausgeprtigt. In 

Familicn ji.idischer Kader wurdc vom J uclcn

tum in der Regel nicht gesprochen. Die Kinder 

wurden in kommunistischem Sinn so erzogen, 

daB sie kaum etwas von ihrer jiid i schen Ab

stammung erfuhren.  Ethnisch-kulturelle Wur

zcl n odor 'I'radiiioncn warcn kein Thoma.  Die 

Bezeichnung Jude oder Judentum wurdc aus 

dem Wortschatz dieser Familien el imin icrt .  In 

der Folge muBten jiidische Kader ihre Abstam

mung kompensieren, indem sie in das Juden

tum betreffenden Angelegenhei ten wei tgchend 

Neutralitat, wenn nicht ausgesprochene Di

stanz oder sogar Feindseligkeit zeigten. Jiidi

sche Offiziere der Geheimpolizei behandelten 

die Zionisten ebenso schlecht wie andere Ver

dachtige. Sicherlich fiihrte das Regime seinen 

,Kampf gegen den Klerikalismus" hauptsach

lich gegen den Katholizismus, der auch star ken 

Widerstand leistete, doch unter den kleinen 

Konfessionen blieb auch das Judentum nicht 

verschont. Das schmerzlichste Erlebnis fur jii

dische Kader war die vom stalinistischen und 

nachstalinistischen Regime durchgefiihrte 

,antikosmopolitische" Kampagne, im Rahmen 

derer sie oft durch ,Volkskader" abgelost wur

den. Obwohl das kommunistische Regime Un

garns sich vergleichsweise wenig des volks

tiimlichen Antisemitismus bediente - im Ge

gensatz zur Sowjetunion, der Tschechoslowa

kei, Rumaniens oder Polens -, kam es doch vor, 

daB Juden als geheimpolizeiliche Verfolger jii

dischen Verfolgten (geheimen Zionisten, ,Ver

ratern" der Partei, des Landes verwiesenen 

,,Ausbeutern" oder ,Klassenfeinden") gegen

iiberstanden. 



Die kom m u  n ist i::;che Opt ion f'i.i h rtc a uch zu m 

Bruch m i t  U be rl i e l'e r t en  .i i. i d  i ::;chen mora I ischen 

Verpfl ichtunge n .  Ji.i d i sche ldent iLi.it bedcutctc 

his dah i n  Able h n u n g  phy�:;i::;cher Gew a l t, Kulti

vierung sy m bo l i ::;chcr Formcn dcr Aggrcss i vi 

tiit (Wi tzc) ,  d ie  vertragl ichc E u phem i s ie rung 

von Kon fl i kts itua t i oncn u nd gcwa l tlo::;c Dar

stellung von M �i n n l i chkeit .  D iose G r u ndha l tung 

wurzcltc ?.uni:ichst i n  der  trad it ionc l lcn  ji.idi

schen Lebenswclt, wurdc abcr auch von den 

assimilicrtcn Mittc l sch ichten i.i bc rnommcn,  

umgcdc u tct u nd w e i tcrcntw i ckc l t  z u  c i n c r  

Moral j Udischcr ,Bi.irgcrl ich kcit" . Dcr Kom

munism us vcrlangtc dagcgcn c ine andere Hal

tung cntsprechend c!en Erfordcrni ssen des 

,Klasscn kampfcs" . E i n c  H a l  tung dcr partci l i c

hen Militanz,  der Legitimitat der offenen 

Gewaltausubung gegeni.ibcr ,Kiassenfeinden", 

der propagand istischen G I or i fi ?. ierung von kol 

lektiver Brutalitiit und des geheimpolizeilichen 

Terrors . D ie  notwendige Umste l lung des ethi 

schen Wertesystems bei denjenigen, die sich 

mit der stalinistischcn Ideologic und Herrschaft 

identifi ?.icrtcn, fuhrte zur Spaltung etlichcr 

judischer Familien und kann deshalb w den 

gruppcnspezifischen kollcktivcn Kosten der 

Stalinisierung gcrechnct worden. 

Der verbreitete Bruch mit dcm moralischen 

Erbe liiBt sich durch die geistige und emotiona

le Uberinvestition von Juden in den Kommu

nismus erkliiren. Die VerheiBungen des neuen 

Regimes bedeuteten fiir Juden, viel mehr als 

fur andere von den Mobilitiitschancen profitic

renden Gruppen, eine totale Umwandlung ih

rer kollcktiven Lebcnsperspektivcn und die 

Abschaffung jeglicher historisch langfristig 

erlittenen Diskriminierung und der Parialage. 

Die Befreiung von der Naziherrschaft und den 

Regimewechsel durften die Uberlebenen mit 

iihnlichen, aber von nun an siikularisierten 

Erwartungen empfangen haben, wie ihre Vor

fahren die religios-messianistische Hoffnung. 

Trotz des kommunistischen Propagandadiskur

ses hatte keine andere Gruppe der Gesellschaft 

(und nicht die Mehrheit des Proletariats oder 

der Bauernschaft, die letztlich die NutznieBer 

des Alten Regimes und der Kriegskonjunktur 

waren) eine derartig blutige Unterdruckung 

erlebt oder besaB solche messianischen Tradi

tionen. Die im Alten Regime ,unten" gehalte-

nen Sch i chten , die  l'i.i r ,�:;oz i a lcn Mcss i a n i s m u::;" 

e m pf"ii ngl ich w a rc n ,  wa ndtcn ::; ich  den (d i e  se i t  

An f�mg der W irtsch a l'tskr isc wuchcrndc n )  f i .t 

schistischen odcr pa rafaschisti schcn Bcwcgu n 

gen z u ,  kaum jcdoch dcm Kommun ismus .  So 

Wilt si ch crklarcn , daJ.I die J udcn , die s i ch untc r  

d c m  n c u c n  Regime i m  Kommu n ismus cnga

gicrtendcn,  ihrcr Vcrpflichtu ng ocr Pa rtci gc

gcni.ibcr am crnsthaftcsten nachkamen. 

Dies hattc zwei Konsequenzen. 

Erstcns kam die ideologisch-politische B i n 

dung e i n c r  re l igii.iscn lnb ru n st glcich , die j i.i 

dischc Kader vcranlaBte, ihre oflentlichen Rol

lcn i.ibcrtr ieben w spi e l cn und Wcisungen m it 

blinder Ergcbcnhcit w crfiil lcn . Jcdcr konntc 

damals die Lcopoldstadtc r Pass ion aria au r dcr 

StraBe oder bei Parteiversammlungen erkcn

nen. Ahnlich wie um die Jahrhundertwcndc 

dcr magyarischc Gastchauvinismus, dicntc nun 

der Kommunismus als judische Ersatzidenti

tiit. Je grof.ler das Engagement, desto grof.lcr 

auch die Enttiiuschung der fehlgeschlagenen 

Hoffnung, als die Wirklichkeit des stalinisti

schcn Terrors immer dcutlicher wurde und die 

,Revolution" ihre eigenen Kinder zu frcsscn 

begann. Daher auch die schon erwiihnte starke 
Uberrcpriisentation von sich betrogen fiihlen

denjudischen Kadern in der antistalinistischcn 

Parteiopposition um lmre Nagy und auBerhalb 

der Partei . Diese judische Uberrepriisentation 

setzte sich fort unter den fuhrenden Aktivisten 

von 1956, in den Kerkern des Kadar-Regimes 

oder in der nachrevolutioniiren Emigration. 

Zweitens liiBt sich parallell dazu ein weit 

uber Kaderkreise hinausgehender Gesinnungs

oder Gefiihlskommunismus feststellen. Auch 

Juden, die einem kommunistischen Engage

ment ablehnend gegenuberstanden oder sogar 

wirtschaftlich Opfer oder existenziell Bedrohte 

des Regimes waren, batten eine vollig andere 

und stillschweigend positivere Einstellung zum 

Kommunismus als die meisten ihrer Mitbur

ger. Diese Haltung uberlebte his nach dem 

Ende des Kommunismus. Sie war in der Tat 

durch die Erkenntnis gesti.itzt, daB selbst dann, 

wenn der Kommunismus negative Folgen fur 

sie hatte, ihre Situation immer noch unver

gleichlich besser war, als unter dem mit dem 

WeiBen Terror beginnende und mit der Shoah 

endenden Alten Regime. 
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Vor und nach der Wende 
Der Kommuni:;mu::;  war  n icht d i e  h i.iu fig:;te 

ldent i tiit:;wah l der  u nga r i::;chen J uden .  Se i t dcr  

lctr.ten Tau wetterper iode de::;  Kada rregi mc::; 

An fimg dcr 1 980cr ,J a h re habcn v ic l c  kom

m u n i:;tische Kader  i h r  fri.i hcrcs Engagement 

al l mah l i ch au fgcgcben , was mit  e i ne r  Rc i h c  

ncuc rcr h istori:;chcr UmsU:inde u n d  Erfi:th rung

en <:usammenhangt. Zuerst fi.ihrtc die grof3c 

EnWiuschung i.i ber die enthi.i l lten Mif3stande 

des Stali n ismus schon im e rsten Tauwetter 

( 1 953-56) bci e inem wesenUichen Tei l derji.idi
schen Kader zum B ruch m it dem Kommunis

mus .  Es ist Ieicht nachwc i sbar, daf3 in dcr 

Vorbcreitu ng u n d  i ntel l cktuellcn Lc itung der 

Oktoberrevolution diese Kader eine starke Rol

le spielten. Dies hatte zwei Hauptgrunde. Die 

Jntcnsitat i hrer neucn Vcrpfl ichtung fur natio

nale Interessen und fUr die Demokratie 

entsprach ihrcm Gefi.ihl ,  betrogen worden zu 

sein. Fur viele konnte nur das ihre fruhere 

blindc Gefolgschaft und Untcrwerfung unter 

den Stalinism us wettmachcn. Abcr vcrmutlich 

waren auch sie nur dank ihrer Stellung in der 

Parteihierarchie in dcr Lage, die (unter den 

B edingungen des  weiterhin starken Po

lizeistaates mogliche) innere Kritik am Regime 

praktisch zu konzipieren und wirkungsvoll 

auszuuben. Die meisten Opfer der Sauberung 

in der Parteipresse 1954 waren Juden, wobei 

viele Redakteure des zentralen Parteiorgans 

Szabad Ni�p I Freies Volk entlassen wurden.  So 

der junge Mann (heute ein bekannter Histori

ker), der es im Sommer 1956 erstmalig wagte, 

in einer vorstadtischen Parteiversammlung in 

Anwesenheit des hochsten Parteichefs dessen 

Abtretung zu fordern, was der hochstmogli

chen Majestatsbeleidigung gleichkam. Genau

so erging es den Verfassern der bekanntesten 

Artikel des Irodalmi Ujsag (Literaturzeitung), 

der in den Monaten vor dem Oktober zum 

Hauptorgan der intellektuellen Opposition zum 

Stalinismus geworden war. 

Zweihunderttausend Menschen flohen nach 

dem 4. November 1956, und die im Land ver

bliebenen bekamen die Konsequenzen ihres 

Verhaltens zu spuren. Viele machten sich das 

alte a us dem 19. Jahrhundert stammende Erbe 

der liberalen Assimilation wieder zu eigen und 
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entwicke l tcn cs weitc r. Jud i schc Tntcl l ektue lle 

Hetr.ten s i ch w iedcre i n mal  aktiv fi.i r d i e  gro f.len 

,nationalen" Projektc cin. Dam it wurdc symbo

lisch auf da:; altbckanntc ,:;ymbioti:;che" ju

d isch-ungarische Idcntitatsmuster zuri.ickge

gr i ftcn . Dicscn Geist gab die Generation von 

1 956 an ihre nach 1945 geborenen Nachkom

men weiter, die in den 1. 970er Jahre cine neue 

Art politischer Dissidenz ins Leben riefcn, nach

dcm die letzten durch den Prager Frilhling 

gewcckten Hoflnungcn, einen ,Sozialismu:; mit 

menschlichem Gcsicht" zu schaflcn, zersWrt 

w orden waren. Der Kern dieser lose or

ganisicrten, aber tiber eine eigene Samisdat

Prcsse verftigende Bewegung wurde maf3geb

lich durch einfluf3reiche Philosophen jiidischer 

Abstammung gebildet. Ihre Aktivitat ftihrte 

1989 zur Grundung der wichtigen liberalen 

Partci S7.DS7., Bund der Freien Demokratcn, 

die zwischen 1994 und 1998 Regierungspartei 

war. Ideologisch verkorpert und vertritt sic die 

meisten uberlieferten und an die modernen 

Bedingungcn des nachkommunistischcn Un

garns angepaBten Werte des Liberalismus : 

Laizitat, ideologische Toleranz, rechtsstaatli

che Prinzipien, Demokratie, ein unkompliziertes 

Verhaltnis zu den ,judischen Wurzeln" bei ei

ner vollkommen weltlichen Grundhaltung, so

wie eine vorbehaltlose Hingabe an ,nationale 

Interessen" innerhalb und auBerhalb der Staats

grenzen. 

Eine andere Entwicklungslinie behauptete 

sich spater, etwa seit Anfang der 1980er Jahre, 

als die kommunistische Tabuisierung des Ju

dentums gelockert wurde. In Literatur, Malerei 

und - etwas behutsamer - in der Geschichts

schreibung fand die Thematik des ungarischen 

Judentums mehr ihren Platz. Zunachst die 

Shoah, dann auch Kunst- und Sozialgeschich

te. Die erste in dieser Hinsicht bahnbrechende 

Veroffentlichung erschien 1976. Doch in der 

damals wichtigsten gesellschaftsgeschicht

lichen Studie aus dem Jahr 1978 tiber das von 

dominante GroBburgertum wagte der Verfas

ser noch keine direkte Aussage tiber die kon

fessionelle Zugehi:irigkeiten in der behandelten 

Gesellschaftsschicht. Anfang der 1980er Jahre 

wurde ein selbstorganisierterjudischer Diskus

sionskreis als ,illegaler Oppositionsversuch" 

polizeilich aufgelost und verboten.  Der Durch-



bruch ka rn spi .iic r, namcn t. l i ch m i t  der crsten 

gemei n:-;a men Tagu ng u nga rischer u n ci i s ra e l i 

scher J l i stor i kcr  in Budape�:;t a n l i.iBl i ch des 

vierzig�:;t e n  Geden ktage�:; de�:; J lo locaust in U n

garn 1 984 . Bci d ie�:;er Gc lcgcnhe i t  w u rdc d ie  

Wiederuu fl age dcr  k lassi�:;chen Stu d ie des vcr

storbcnen Pol i to logen I s tvan B i bo ( 19 1.0-1 979, 
ehemals  Staats m i n istcr dcr  revo l u tion�ircn Rc

gierung 1 956) i.ibcr ,D ie J udcn fragc in Ungarn 

nach 1945" gcnclunigi. Die moisten derartigen 

Initiaiiven gingen von n i ch�j i.idischcn l niel 

lektuellcn aus, wei l j i.id i schc Kader oft zu den 

letzten H i.iiern des alikommunisiischon Tabus 

von part iku l arist i sch-j i.id i schcn  Angol ogon

heiten gohorton . Damit bogann dor Prozof3,  

durch don das ,J udentu m cnisprochond seiner 

tatsachlichen historischen Wirklichkeit (in der 

sich im Umbruch befindlichon ungarischen 
Offenil ichkoit) zu oinor lcgit i mon u nd sichtba

ren Thematik wurde. 

Der letztendliche Durchbruch fand abor erst 

nach 1989 statt und versetzte die noch in Un

garn lobonden Juden (nach vorsichtigen Schai

zungon oiwa 80 000-100 000) in cine neue, soit 

1945-47 nie dagewesono prmnetheische Lage . 

Jiidische Identitatsbildung wurde von den al

ten Tabus, Beschrankungen und Verboten voll

standig befreit und zu einer im Prinzip frei 

wahlbaren Option. Diese Freiheit blieb natiir

lich beeinfluBt durch ererbte soziologische oder 

sozialpsychologische Bedingtheiten und Reflexe 

sowie durch die neuen soziopolitischen Um

stande. Das Ende des kommunistischen Tabus 

hatte allerdings stark emanzipatorische Aus

wirkungen wie auch negative Konsequenzen 

fUr die Wahlfreiheit und die Art des Identitats

erlebens. Judentum wird im tiffentlichen Leben 

offiziell nicht mehr stigmatisiert, auch nicht 

verheimlicht oder in seiner historischen Bedeu

tung geschmalert. Bis zu ihrem Ende hat die 

kommunistische Propaganda (zumindest im

plizit unter dem Zeichen des Sakularismus) 

jegliche religitis begriindete Kultur und ihre 

Trager als ,iiberholt", ,archaisch", ,riickwarts

gewandt" und ,unmodern" bezeichnet. Seit 1989 

hingegen rivalisieren die Regierungen und die 

in Machtpositionen aufgestiegenen politischen 

Eliten miteinander darum, dem Judentum tif

fentlich eine groBe historische Rolle zuzuer

kennen und die Judenverfolgungen als eine 

Schando naiionalor Geschichio zu beschre i bo n .  

D iese H a liung charakier is ieri vor a l l e m  d i e  

l i beralen und die links oriontierten Partc ion ,  

fast im selbon MaB aber auch die konservativcn 

Gruppon auBcr den bis 1 998 politisch unbedcu

iondon auf3orparlamentarischon extrem roc his 

e i ngostellion Splittergruppen. Die Kirchen toi l 

ion diose Einsiollung. S ic  hatton auch zur Ze i t  

dor Judengesetze 1938-44 und der Shoah ihro 

im wesentlichen zweideutige Haltung be

deutend (aber geringer als die westeuropa i 

schon Kirchen) revidiert. 

Zum ersten Mal gibt es in Ungarn einen 

brei ten offiziellen Konsens ii ber das J uden tum.  

Zwoifollos hilft dies don Bctroffonen, ihr Judon

ium als positives Identitatserlebnis zu deuton .  

Doch dieser Konsens ist  nur ein tiffentlichor, 

der innerhalb der Rechtsparteien antisemitischo 

Ttino zulaBt. Die Spaltung des bis 1994 rogio

renden MDF (Magyar Demokrata Forum/Un

garisches Demokratisches Forum) beruht auf 

Dissonanzen in dieser Frage. Zudem hat die (im 

demokratischen Umbau institutionalisierio) 

Presse- und Meinungsfreiheit auch don 

antisemitischen Antrieben freiere Ausdrucks

mtiglichkeiten ertiffnet, welche bis dahin unter

driickt oder in den gesellschaftlichen Un

tergrund gedrangt worden waren. Seit 1989 ist 

es nicht schwer, offene oder meistens doch nur 

kodierte antijiidische Slogans in der Presse der 

rechtsextremistischen Parteien, auf dem Mau

ern der GroBstadte, im politischen Diskurs oder 

auf Wahlplakaten der konservativen Parteien 

zu entdecken. Letztere erhofften durch die 

Denunziation ihrer liberalen und linken Geg

ner als ,jiidische", ,fremde" oder ,auslandische 

Interessen" vertretende Gruppen politische Ge

winne bei den ersten freien Wahlen 1990 und 

1994. Dies scheiterte 1994, als nach vie:rjah

riger konservativer Regierung die Linkspartei

en die absolute Mehrheit der Stimmen gewan

nen. 

Politischer Antisemitism us ist zwar nur eine 

Randerscheinung, aber inzwischen wieder pra

sent im politischen Leben Ungarns. Typisch fur 

den gesamten Machtbereich ist allerdings der 

tiffentlich demonstrierte philosemitische Kon

sens . Dieser ambivalenten Entwicklung zum 

Trotz zeigen sich die neuen Hauptlinien judi

scher Identitatswahlen als eine Normalisie-
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m ng westlir·her A rt .  D ic�:�cr Prn;�,cf.l beru h l  e i 

ne n.;e i t. s u u l' den  objekt. i ven  Gegebe n h e i t.en  der  

neu gc�:�cha l'l'cnen  ko l l ekt. iven Lug·e de�:� J u 

dent.ums ,  das l're i e  Be;�, i d l ll n gen ;�, u m  Wcl �j u
dent.u m p flegen u n d  �:� ich iif'f'cnt l ich organ i �:� i c ren  

kan n ,  u n d  hHngt. anderersc i t.s von der  persiin l i 

chen Lage der  E i n ;�,e l n e n  ab .  

Dcr Norma l i s i e rung�:�pro;�,e l.l dcr  objekt. iven 

Bed i ngu ngen begann n och i n  den let.r.t.en Jah

ren des komm uni�:�t.i�:�chen H.egimes. Die Aufhe

bu ng von Be�:�chrHnkungen l'i.i r di e Ein- und 

Ausre i se war in Ungarn, wie in den  anderen 

,west.l ichen" Ost.st.aat.en ('l'�:�chechoslowake i ,  

Polen odor Slowenicn), von c iner  Bcfreiung de�:> 

intcl l ektu ellen Aust.ausches gcfolgt . Damit. 

wurde das ungar i sche Judcnt.u m dcm Ein fl u l.l 

der in Israel und im Westen ansassigen Ver

wandten, sich verbreitender ideologischer Stro

mungen und der dort. legit.im iert.en Tdcnt.it.at.s

muster, unmittelbar ausgesetzt. Es ist zu ver

mut.en, daB die s e r  E i n ll u B  moistens r. ur 

Bekriiftigung der dissimilatorischen bzw. 

ant.iassimilat.orischcn, d.h. die jiidische Son

derstcllung behauptcndc Idcntitiitswahl fiihr

te. Unter diesen Umstanden ist es nicht erstaun

lich, daB die symbolisch-kulturelle kollektive 

jiidische Selbstbehauptung in Ungarn von nun 

an erstmals seit 50 Jahren wieder eine Holle 

spielen kann. In den ersten Jahren nach der 

Wende ist in Budapest die Stiftung, Neu

griindung oder Wiederbelebung einer Anzahl 

von jiidischen Kultureinrichtungen oder Bil

dungsinitiativen zu beobachten. Der MAZSI

KE (Magyar Zsidok Kulturalis Egyesiilete/Kul

turvcrein der ungarischen J udcn), die jiidischc 

Freiuniversitiit Ha-Shalom, eine alte und zwei 

(eine streng orthodoxe und eine ,liberale") neue 

jiidische Mittelschulen, wichtige neue Zeitschrif

ten ( wie Szombat I Schabbat, und Mult es java I 
Vergangenheit und Zukunft) bereichern das ,jii

dische Leben" in der Hauptstadt; zusiitzlich zu 

herkommlichen klassischen jiidischen Institu

tionen (wie das neologe staatliche Rabbinerse

minar, das einzige seiner Art in Mittel- und 

Osteuropa) oder den wissenschaftlichen Ak

tivitiiten der im gemeinsamen Rahmen der 

Akademie der Wissenschaften und der Philoso

phischen Fakultiit der Universitiit Budapest 

(ELTE) wirkende Judaistische Forschergruppe. 

Die individuellen Identitiitswahlen bingen 
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jewc i l s  eng m i t  dcr Zugchiirigkc it ;r. u  c i n c r  Al

t.c rsgru ppe odo r  h i stor ischcn Generat ion  ;r.u

�:�am mcn : m i t  den J�rlcbnissen unter dum Nazi

terror u nd dcr kom muni�:>tischcn Hcrr�:�chalt ,  

mit.  l 'ri.i hcrcn �:�o;r. ia l ist.ischcn odor link�:�l iberalcn 

Vcrpfl icht.ungcn , mit dcm Grad dcr in dcr  l<'a

m i l ie odcr i n  dcr pcrsi inlichcn Umgebung i.ibcr

l cbenden j i.i d i schcn Kult.urgutcs, m it dcr  B i n

du ng a n  i n  J s racl oder im Westen lcbcnde 

Fami l icnmitglicdcr oder Freunde usw. Die neu 

c ri.il'l'net.cn, im Prin;r.ip freien Wahlmi.igl ichkei

t.cn l assen s i ch  nach wcn igcn Parad igm en t.ypi
sicrcn. Sic licgen immcr im Spannungsl'cld 

zwischen univcrsalistischen und partiku lari

stischcn Optioncn . 

D ie  u nivcrsalistisch gcpriigte Wahl bcsti mmt 

noch immer die Selbstdeutung von Altkom

munisten, der meisten Linksliberalen und auch 

andcrcr, chcr iiltcrcr pol itisch cngagicrtcr Ju

den, vor allem de:rjenigen, die 1956 oder unter 

dcm Kadarrcgime an der organisierten Dissi

denz teilnahmen. Diese unterschiedlichen und 

tcilwcisc schr gcgensiitzlichen friiheren ldenti

tiitswahlcn crmoglichten cs, ein erhcbliches 

MaB symbolischen Kapitals anzuhiiufcn und 

zu bewahren. Ehemalige Kommunisten ver

halten sich deshalb noch immer distanziert 

zum ethnisch-kulturellen Partikularismus und 

stimmen weiterhin fiir die Nachfolger der in 

,sozialistisch" umbenannten friiher alleinherr

schenden Staatspartei. Altrevolutioniire von 

1956 bleiben hiiufig dem ,Volksfrontkampf'' 

verpflichtet, der sie veranlaBt, Unterschiede 

der Herkunft zu minimieren oder gar freiwillig 

zu ignorieren.  Liberale westlicher Oricnt.ierung 

sympathisieren manchmal mit humanistisch 

und okumenisch ausgerichteten Sekten (wie 

dem Osszkereszteny Hitegylet/Allchristlicher 

Glaubensverein) und deren ideologischen An

geboten zur Identitiitsbildung. 

Viel markanter erschienen jedoch nach der 

Wende die Paradigmen der dissimilatorischen 

Formenjiidischer Identitatswahlen. Historisch 

klassisch und nicht unerwartet ist die Wieder

belebung des ungarischen Zionismus, dessen 

EinfluB bekanntlich erst in den Ubergangsjah

ren nach 1945 seinen geschichtlichen Hohe

punkt erreichte. Er wirdjetzt durch das Presti

ge Israels,  den erleichterten Austausch mit 

dem jiidischen Staat und die von den inter-



nationa lcn  :r. ion ist ischcn O rga n i sat ioncn un

gebotcnc li n a n :r. i c l l c  F'i i rdcrung cntschc idcnd 

begtinstigt. Da:; a i l e:; l i i:; t cjcdoch n u r c i ne kaum 

nenncn:;wcrlc Au:;w; lndcrung:;bcwcgung nach 

Israe l a u :; .  E:; :;chc int, d u l.l die in Unga rn  vcr

bliebcncn .l ucien i m  wc:;cni l i chcn ,  wcnn auch 

histor i :;ch u n tcr:;ch i cd l ich bcgrli n dci, bci i hrcr 

Grundha l tung  b lc ibcn ,  d i e  :;ic wH hrcnd dcr Ze i t  

derA:;:; i m i lation crworbcn habcn . Die Wirkung 

des Zion i :;  m us komm t viclmchr soz usagcn sanf� 

ter bci dcr Umgc:;taltung j lidi:;chcr Sclbstdeu
tung :r.u n 1 'l'ragcn .  S ichcr l i ch  gchi irt h icrzu c i n  

als Grcnzcinstcl lung  z u  bc:r.cichncndcs Idcnti

tiitsvcr:;ta n d n  i s ,  ci a:; d i c  Forde  r u n g  nach 

Anerkc n n ung als cihni schc Mindcrhcit cin

schlic l.lt .  Es h u n d c l t  :; i ch  u m  c in  poliii sch 

zugespitztes Verhalten ciner kleinen Splitter

gruppe, die die neuerlich entstandenen rechtli

chen Vortcilc c ines M inor itatcnstatus auszu

nutzen versucht. Von der Mehrheit wird dies 

verspoiici und hiihni:;ch abgclchni. 

Das wachsende Interesse an Religionsprax

en und rc l igioscn Kcnntnisscn ist cine weiterc 

Ausdrucksform dissimilatorischcr Einstellun

gen. Nach langem historischen Umweg tiber 

den Siikularismus kommt nun das konfessionelle 

Element als mtiglicher Ankcrpunkt einer bewuBt 

als postassimilatorisch verstandenenjtidischen 

Identitiit zum Vorschein. Vermutlich spricht 

dieseArt der Religiositiit mehr fiir einen absicht

lichen Bruch mit dem frtiher von auBen aufer

legten Sakularismus und fiir die Suche einer 

symbolischen Verbindung zu den Glaubigen, oft 

duch die Shoah verlorenen Vorfahren, als fiir 

eine wicdergcfundcnc odor neu hergestelltc 

Frommigkeit. Ob Objektivierung der Dissimila

tion oder Ausdruck inneren geistlichen Bedtirf

nisses - verstiirkte offentliche Religionsaus

tibung gchort zu den neuesten Erscheinungen 

jtidischer Selbstdeutung in Ungarn. 

Noch viel weit verbreiteter sind Phanomene 

gefiihlsmaBiger oder auf der Gesinnungsebene 

auftauchende Formen jtidischer Absonderung. 

Wahrend das ,Wir-BewuBtsein" der Juden un

ter dem Kommunismus standig verdriingt und 

strategisch verheimlicht wurde, wird es nun in 

der Regel eher vorgegeben und sugar aktiv 

beansprucht. Trotz - oder vielleicht auch wegen 

- des kommunistischen Tabus hat das histo

risch sehr unterschiedlich thematisierte Ge-

mci n:;cha/L:;gcf'lih l libcrlcbi. Hcutc w i rd d icsc:; 

,Wi r- Bcwu l.lt:;c i n" vcrmchrt auch i i flcnil ich ' ' u s

gcdrtickt, wobci paradoxcrwcisc das J u dcntu m 

vcrgl ichcn mit anderen rcligitis ,  kultu re l l  odcr 

ethni sch bestimmten histnrischcn l dcntiii:its

formen als die deutlichste erschcinL Nach lang

frist iger Dem li t igung odc r Unte rschi:iiz u n g  
scheint d i e  jtidische l dent i iiit heute v o r  a l l  e m  

bei jtingeren Altersgruppen eher tiberbewcrtct 

zu werden. Nachdem in jtidisch-chrisilichen 

Familien die chrisiliche Seite der Abstamm u  n g  

lange Zeit bciont  w u rde (die moi sten Ki nder  

w urden getaufi oder im Kommunismus als  

Atheisten erzogen), werden hcutc i n  solchcn 

Familien, dcrcn Zahl n ach 1 945 gcsticgcn is !. , 

jiidische Traditioncn und Bindungcn starke r  

kultiviert alsjemals zuvor, wiihrend der nichtji.i

dische Anteil seine frtihere Bedeutung cin 

zubtiBcn drohi, da cr manchmal vcrhchlt  odor 

minimiert wird. 

SchluBwort: Gegen ein neues Juden
tum? 

Die erste SchluBfolgerung bezieht sich auf das 

hohe Mail objektiver gesellschaftlicher Inte

gration des Judentums in Ungarn. GewiB hat 

der als j tidisch identifizierbare Bevolke

rungsanteil immer noch eine spezifische Be

rufsstruktur. Juden sind tatsiichlich tiberre

priisentiert in der intellektuellen Elite, in der 

Presse, in Radio und Fernsehen. Obwohl die 

J uden als Gesamtheit im Kommunismus cincn 

ProzeB der sozialen Mobiliiit durchliefen und 

deshalb erstmals in der Geschichte mehrhcit

lich zur gesellschaftlichen Elite gehoren, beset

zen sie nirgendwo Monopolstellungen in den 

verschiedenen Tatigkeitsbereichen der Elite, 

die sich infolge der kommunistischen und 

postkommunistischen Umstrukturierung der 

sozialen Schichtung bedeutend erweitert ha

ben. Diese gesellschaftliche Integration kann 

durch soziologische Indizien nachgewiesen wer

den. Sie ist sichtbar in Freundeskreisen, 

Berufsgruppen, kollegialen und nachbarschaft

lichen Beziehungen, in Schulen usw. , obwohl 

die meisten Betroffenen auch tiber unfreundli

che oder sogar ausgesprochen antisemitische 

Erlebnisse berichten ktinnen. Gemischte Ehen 

sind heutzutage normal, auch wenn jtidische 
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Eltcrn d i e  Wa h l  i h rer  Ki nder i m mcr  nnch o ft a h i  
prob l cm at i sch bctrachtcn . 

Die  fri.i hcr deut l i che  Ab�ondcru n g j i.idischcr  

Woh nv iertcl i n  der H auptstad t ist  nur  noch  in  

Spu rcn s ichtbar. Noch  i m mcr  g ibt cs c ine  Kon

zcntration  dcrj i.idischcn E l i te i n  den zcntra lcn  

Bcz i rkc n  von Pest u nd von andcrcn j i.idischcn 

Gru ppcn im L rad i t ioncl l en Gcttobc1. irk ru nd 

um die meisten Synagogcn . Doch cin  Toi l  dcr 

ji.idischen Elite wohnt scit langcm in den gri.i.

ncn Vicrtcln B uda�, unci i n  den sogenanntcn 

,j i.id i schen" Be� i rken Ieben vorw i cgend Nicht

judc n .  Aul.lcrlich crkcnn barc (an Klcidung, Ko

chcn, Antialkohol i s mus, eigcnen Wertcn oder 

bestimmtem Auftrcten ) und sich absondernde 

Judcn gibt es praktisch nicht mchr. Wcnn m an 

ihnen in Budapest begegnet, handelt es sich 

meist um auslandische Besucher oder zuri.ick

gekehrte Emigran tcn . 

Damit wird aber die auBere Definition des 

Judcntums nicht wcniger distinktiv odcr dis

kriminierend. Obwohl nach einer Umfrage aus 

dem Jahr 1991 75% der Ungarn das Judcntum 

als ,organischen Teil der Nation" betrachtcn 

(gegeni.iber 5 1% der Tschechoslowaken und 5% 

der Polen), werden Juden in der Regel doch als 

,unterschiedlich" oder sogar ,abweichend" ange

sehen. Negativ dri.icken sich hier antisemi

tisches Benehmen und AuBerungen aus, posi

tiv, und dies gar nicht so selten, eine betont 

philosemitische Haltung. In der Offentlichkeit 

stellt letzteres die Regel dar, als Objektivierung 

einer Art moralischen Konsenses, den es histo

risch eigentlich nie gegeben hat. 

Was die auBere Definition kennzeichnet, gilt 

noch mehr fur die Selbstdeutung der Betroffe

nen, die unter den ,befreiten" Bedingungen der 

Identitatswahl mehr zur Dissimilation neigen 

als je. Hier spielen nicht nur das Uberleben 

traditioneller Elemente bei der distinkten gesell

schaftlichen Ortsbestimmung eine Rolle, son

dern auch neue AnstoBe zur dissimilierenden 

Selbstdeutung nach der Wende. Dazu gehort 

zunachst die Offenlegung von fri.iher verborge

nen, da vom kommunistischen Regime unter

dri.ickten, antisemitischen Erscheinungen. Seit 

der Shoah konnen Juden aufPhanomene eines 

offentlichen Antisemitismus nur i.iberreagie

ren. Dies verstarkt das Gefi.ihl der Gefahrge

meinschaft, die schon seit der ersten erfolgrei-
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chen Pha�c des k u l t u rc l l c n ,  sprach l ich cn u nd 

soi'. i a l cn Ass i m i lat ion�- u nd l ntcgrat i onspro

�e��c� das w i chtigstc Bau material j i.i.d ischen 

Bew u f.lt�ein� dar�tel lt .  D ic�c reflektiertc J d e n

t i tat tri.igt daw bci , die Wcrtc des ungari schcn 

Ku l tu rpanthcons sclektiv zu i.ibernehmcn und 

das nation ale Gosch i cht�bi ld untcr bcsondcrem 
Vcrwc i s  auf  Ant isc m it i smus  und ji.id i schc l n

Lere�scn auf c igen artige Weise zu rekonstruie

rcn. In diescm Zusammenhang ist relevant, 

dal.l die politische und kulturellc Gesch i c hte 

Ungarns wi:ihrcnd des Zcitalters dcr M odcrni

sicrung ( vor allcm vor 1918) ausji.idischer Sicht 

wcnigcr problcmatisch ist als die der meisten 

Nachbarlandcr, wo Anti scmitismus in untcr

schicd l icher  Gestalt eng mit dcm Aufbau des 

Nationalstaates und der Bildung einer Ideolo

gie des N ationalismus verbunden war. Aber die 

Neigung zur Dissimilation fuBt auch auf der 

Logik der befreiten Beziehungen zum Weltju

dentum. Dissimilatorische Anregungen erhiel

ten die vollig magyarisierten Juden von 

Familicnangehorigcn in Israel, a us demAusland 

zuri.ickkchrendcn orthodoxcn Besuchern, den 

sich etablierenden praktizierenden Proselyten 

Lubavici Hassidim, zionistischen Organisa

tionen usw. Fallende Zwange bei der Selbstbe

stimmung und die Aufhebung des bislang als 

obligatorisch oder ,nati.irlich" betrachteten as

similatorischen Konsenses beendete die hi

storisch gewachsene und in Ungarn besonders 

starke Delegitimation der Dissimilation. Diese 

Entwicklungen batten vier miteinander ver

bundene Folgen. 

Erstens hat die Befreiung a us der seit An

fang der Assimilationsperiode vorherrschen

den Zwangslage direkt die Entfremdungs

dimension in der ji.idischen Identitatsbildung 

abgeschwacht. Heute sind die Bedingungen fi.ir 

den Ausdruck stolzen ji.idischen SelbstbewuBt

seins vermutlich besser denn je,  was sich in 

paradoxen Demonstrationen ji.idischen Stolzes 

auBern kann, die fri.iher ausgeschlossen zu sein 

schienen. So sagte 1933 der damalige Haupt

rabbiner Ungarns in einem Presseinterview 

mit ungeschickten Worten, daB das ungarische 

Kulturschaffen ohne ji.idischen Beitrag eigent

lich keinen Wert besaBe. Verstandlicherweise 

wurde diese Erklarung in j i.idischen wie 

nichtji.idischen Kreisen als skandalos empfun-



den u nd dc r rcch t j u ngc , u n c rfi t h rcnc unci sei 

ner Au l'g"abc o l'len ua r  n i cht gcwach :-;cnc Rab

biner m u l.ltc sci n c n  Pu::;tcn a u fgcbcn und 

emigr i crcn . Fi.ir d i e  u a rn a l igc Ze i t  war  d iose::; 

untyp i s ch c  E rc i g n i ::;  c i n  bcd c u tu n gsvol lc r  

Grenzfa l l j i.id ischcr Scl bstbchau ptung. 

Zwcitcns hat sich in den lct:t.tcn J a h rcn  die 

Okonom i c j i.id i schcr Sc l bstdcutu ng strukturcll 

wesentl ich gcwan dcl t . Die im assimilicrten J u

dentum wichtigstcn Rclercnzcnj i.idischer lden

titat warcn d i e  Shoah und die dami t vcrbun

dene I dee der  ,Sch i cksal::;gemc inschafl" : Ab

stammung (bis hin zur idee ciner anthropolo

gischcn Besonderheit,), Reste c ines iibcrlicfcrtcn 

Wertcsystcms und traditioncl ler Kultur sowie 

historischc E rinncru ngcn . Nun ri.ickcn [sracl 

und das Wel�judentum als wichtige Elemente 

ins Bild des kollektiven Daseins, wobei das 

Verhaltn is zumjiidischcn Staat allcrdings auch 

positiv wie negativ beurteilt werden kann. Als 

zweitcs rclativ neucs Element wird das durch 

die Sakularisierung verschwundene oder ge

ring bcwcrtctc religiose Motiv in modcrnisier

ten Milieus zunchmcnd 7.Um dcmonstrativen 

Zeichen partikularistischer Selbstbehauptung. 

Drittens reorganisiert sich seit 1989 die seit 

dem assimilatorischen Gesellschaftsvertrag 

iibliche Verbundenheit jiidischer Eli ten mit -

grob gesagt - den grofien geistigen Grundlagen 

der liberalen oder linksorientierten Modernisie

rung. Dissimilation kann bier kaum eine Rolle 

spielen, da die meisten Partner keine Juden 

mehr sind. Die liberalen Parteien, die Bewe

gungen fur den Schutz von Minderheiten (etwa 

der Zigeuner), die Freimaurerei und ehemals 

wichtige Einrichtungen und Diskussionskreise 

desAltliberalismus rekrutieren heute ihre mei

sten Aktivisten aus nichtjiidischen Gruppen. 

Das schliefit aber nicht a us, daB die jiidischen 

Mitglieder ihre neuerliche Beteiligung als die 

Fortsetzungeinervon ihren Vatern oder Grofiva

tern ererbten Tradition deuten, als die Weiter

fiihrung einer in Ungarn dem modernen Juden

tum eigenen moralischen und geistigen 

Verpflichtung. SchlieBlich befreite die prome

theische Lage die Betroffenen davon, ihre Selbst

definition nach ,entweder- oder"-Kriterien for

men zu miissen. Schon vor 1919 warenjiidische 

und magyarische Bewufitseinselemente durch

aus miteinander vereinbar, wobei allerdings 

d i e  mugyar ischc Scitc dcr l dcnt itiH maxi m i c rt 

worden m u l.ltc . B i ::;  :t.u m E ndc des Kom m u n i:-;

mus w urdc dann jcdoch diose Vcrcinburkc it  

tloppcltcr B indung i n  Zwe i fe l  gczogcn : Kinder 

j i.id i sch-kommu nistischcr Kader soli ton zu 

Athcisten und Kommunistcn erzogen worde n .  

HouLe stcht i n Ungam ( w i c  im Westen auch )  

cine stark bctontc ji.id i schc ldcntitaL ci  ncm 

liberalcn, sozialistischcn und andercn welt l i 

chen ideologischen Engagement oder sogar ci

ncm rcligiiis ernst gcnommcncn ChristcnLu m  

nichL mchr i m  Wcge . J udcntum hiirL auf, c i n  

impliziL und von den Bctroflcnen auch di rckt 

stigmatisicrt erlebLes IdenLitiHsmerkmal zu 

sein . Ungarn folgt, wie in anderen Bereichen 

auch, der wcsteuropaischcn Entwicklung, d i e  

die Wahl eines multikulturellen, ethnisch ge

mischten oder durch andere Kombinationen 

von symbolischen Bindungcn gepragten f dcn

titatsmodells problemlos zulafit. 

Anmerkungen 

1. Alle grtiBeren stiidtischen Gemeinden gehtirten 
der Neologie an, nur in Pozsony/Pressburg und 
Miskolc hielt die Mehrheit der Orthodoxic die 
Treue. 

2 .  In der Tat stagnierte in den Jahrzehnten von der 
Jahrhundertwende his zur antisemitischen Krise 
von 1919 der massige Prozentsatz der Ubertritte 
zum Christentum wesentlich. 

3 .  Christlichen Frauen, die mitJuden eine Ehe schlos
sen, beabsichtigten oft ins Judentum iiberzutreten, 
urn die Konsequenzen formell gemischter Ehe
schliessung zu vermeiden. 

4. 1926 gehtirten in ganz Budapest nur 26 Personen 
der freiberuflichen Bildungselite, und zwar 12 
Arzte und 14 Anwiilte (weniger als 1 % ihrer 
Berufsgruppen) den Shabbatverehrern an. Die 
iiberwiegende Mehrhei t der letzteren stell ten hier 
in der Tat Kleinbiirger und Proletarier. 

5. Das genaue AusmaB des Vtilkermords in Ungarn 
festzustellen ist sehr schwierig. Die Nachweise 
der jiidischen Bevtilkerung vor 1944 und nach 
1945 beziehen sich auf ein Land innerhalb sehr 
unterschiedlicher Grenzen. Nachkriegsungarn 
nahm (wie schon nach dem I .  Weltkrieg) eine 
groBe Zahl jiidischer Fliichtlinge aus Transsylva
nien, der Voivodina und der Slowakei auf und die 
Judenverfolgung und deutsche Besetzung hew irk
ten eine panikartige Taufbewegung. 

6.  Zwischen 1919 und 1945 reisten nur 5 600 unga
rische Immigranten in Palastina ein, aber gegen 
12 700 a us der Tschechoslowakei und 25 000 a us 
Rumanien. 
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Summary 

Pattern s and Experien ces of'Jewish Identity in 

Hu nga ry. A Historic·al-Anlh ropologica I ln ter

prelal ion 

Thi s paper discu sses some central issues of 
hi stori cal and cul tural developmen t of Jewish 

identity in Hungary. The author describes difl'e

rent models and patterns of identity formation 

among Hungarian J ews and shows how histori

cal and political changes influenced these for-
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mations proce�;ses. In this sense he describes 

and characte r i zes the changing identi ty �;trate

gies in the context of different historical peri

ods . The aim ofthis paper is ,  to show whi ch role 

historical experiences play i n  the contemporary 

"post-socialist" Jewish identity. 


	Doc_111
	Doc_112
	Doc_113
	Doc_114
	Doc_115
	Doc_116
	Doc_117
	Doc_118
	Doc_119
	Doc_120
	Doc_121
	Doc_122
	Doc_123
	Doc_124
	Doc_125
	Doc_126
	Doc_127
	Doc_128
	Doc_129
	Doc_130

