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Uniuersity ofCologne 

A B S T R A C T . Since the days of the Minotaur in the labjrrinth of Knos-
sos, the labyrinth is strongly connected with the concept of urbanity. 
I n modem Uterature the labsrrinth has played a major role as a me-
taphor for the city and the forlomness of the individual in the big ci-
ties. U l f Eriksson and Aris Fioretos, two contemporary Swedish no-
yelists, discuss in recent novels {Xaviers hemlighet and Stockholm 
noir) the relevance of the metaphor todey. For Eriksson the laby
rinth is still apt metaphor for life in the big cities, whereas the pro-
tagonist in Fioretos' novel in the end rejects the concept in favour of 
a more subjective access to urban life. 

I 

Ais Charles Dickens 1837 den Waisenjungen 01iver 
Twist i n der groBen Stadt London beinahe umkommen lasst, schreibt er 
einen der ersten Texte, i n denen ein Grundkonflikt der Modernę - das 
Spannungsfeld zwischen Individuum und Masse - eine literarische Ent-
sprechung i n der Gegeniiberstellung von Individuum und Stadt findet. 
Fortan reprasentiert die Stadt i n den Romanen des 19. und 20. Jahr
hunderts immer seltener ein Kaleidoskop von Moglichkeiten, die sich die 
Protagonisten zu Nutze machen konnen, prasentiert sich die Stadt viel-
mehr ais labyrinthische Struktur, i n der das Individuum die Orientie-
rung zu verlieren und unterzugehen droht. E in gangiger Topos in den 
groBen Romanen des 19. Jahrhunderts ist denn auch die Ankunft i n der 

1 Der Yortragsst i l wurde bei der Yerschri f t l ichung beibehalten. 
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Stadt, das Eindringen und immer tiefere Yordringen in eine scheinbar 
undurchschaubare Totalitat, die es zu erobern gilt. Gelingt diese Erobe-
rung jedoch nicht, was immer haufiger der Fali ist, droht der Untergang 
des Subjekts i n der Masse. 

Das Waisenkind 01iver hat da noch Gliick. Bei Dickens ist dem ge-
fahrvollen Moloch der GroBstadt nach wie vor eine stabile, heile und 
gepflegte Landwelt gegeniiber gestellt, in der sich 01iver nach seiner 
Rettung wieder erholen kann, aber i m Laufe der Zeit fallt es den Prota
gonisten immer schwerer, den rettenden Weg aus dem Labyrinth der 
Stadt i n eine landliche Gegenwelt zu finden, sei es, dass sie Arvid Falk 
heiBen und erst von Doktor Borg i n die heilende Natur der Scharen ge-
zerrt werden miissen wie i n August Strindbergs Róda rummet von 1879 
oder hungernd auf den StraBen Kristianias umherirren wie Knut Ham-
suns namenloser Protagonist i n Suit von 1890, ehe es ihm mit knapper 
Not gelingt, den alles verschlingenden Strudel der Stadt mit einem 
Schiff zu verlassen. 

Die Protagonisten werden so im Laufe der Modernę immer mehr zu 
Gefangenen i n einem urbanen Labyrinth, ihnen fehlt der Uberblick iiber 
die Stadt, w i l l sagen, iiber ihr Bewusstsein, denn Stadt und Bewusstsein 
werden immer starker analog verstanden. Bei Rainer Maria Rilke wie 
bei T. S. Eliot finden wir , um nur zwei Namen zu nennen, die Yorsteł-
lung von der Stadt ais einer Bewusstseinsstruktur.2 Bei dieser Yerkniip-
fung von Bewusstsein und Stadt herrscht ein Primat der subjektiven 
Wahrnehmung vor der objektiven Wirklichkeit, was sich im Ubrigen 
auch daran zeigt, dass die geschilderten Stadte oft nur in den Kópfen 
der Protagonisten und ihrer Schopfer GroBstadtcharakter haben, zum 
Zeitpunkt der Handlung aber noch weit davon entfernt sind, eine solche 
zu sein. 

Die Yerknupfung des Labyrinthgedankens mit dem Urbanen ist je
doch alles andere ais eine Erfmdung der Modernę. Sie ist vielmehr be-
reits i m Mythos vom Minotauros und dem Labyrinth des Daidalos an-
gelegt, i n einem Mythos, den die Forschung heute ais eine Metapher fi ir 
die Konfrontation einer griechischen Agrarkultur mi t einer entfalteten, 
kretischen Stadtkultur begreift, nicht zuletzt, weil auf Kreta zwar nie 
Uberreste eines wie auch immer ausgestalteten Labyrinths, wohl aber 
die Reste des gewaltigen Palastes von Knossos und der Stadt Knossos 
selber gefunden wurden. Die Erfahrung einer ais uniibersichtlich und 
bedrohlich empfundenen urbanen Welt habe sich im Mythos zum Bild 

2 Vg l . F i s h e r , Phi l ip : C i t y Matters : C i t y Minds. Die Poetik der GroBstadt in der mo-
dernen L i t e r a t u r . I n : Scherpe, K l a u s R. (Hg.): Die U n w i r k l i c h k e i t der Stadte. GroB-
stadtdarstel lungen zwischen Modernę und Postmoderne. Reinbek bei H a m b u r g 1988, S. 
106-128 (S. 112). 
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des menschenverschlingenden Labyrinths verdichtet. Das Bi ld des im 
Mittelpunkt des Labyrinths hausenden Minotauros lasse sich dabei ais 
eine Chiffre f i ir den kretischen Herrscher Minos lesen.3 

I I 

I n seinem 1993 erschienenen Roman Kauiers hemlighef^ bezieht sich 
der schwedische Romancier, Lyriker und Essayist U l f Eriksson mi t ei
nem hohen MaJ3 an Referenzialitat nicht nur auf das Motiv des Laby
rinths in Stadtromanen der Modernę, sondern vor allem auch auf den 
Mythos vom Minotauros. Der Roman lasst sich ais eine A r t Metatext 
oder Interpretation des Pratextes unter den urbanen Bedingungen des 
ausgehenden 20. Jahrhunderts lesen. So wird das Personal im Mythos 
(Theseus, Minos, Ariadnę) nur leicht verschliisselt i n den Gegenwarts-
roman iibernommen (Theo, Minos, Mia/Aia), so wird bereits auf der er
sten Seite des Romans mit einer charakteristischen Metaphorisierung 
der Stadt diese ais Labyrinth geschildert und gleichzeitig biologisiert, 
wenn es heiBt: 

D e n bortom r e d a k t i o n e n s v a g g a r a t a l l a h a l l u n d e r s t j a r n h i m l e n v i n d l a n d e s t a -
den s k u l l e f r a n luften n u l i k n a ett s lags b e p u d r a d model i e l ler det l a b y r i n t i s k a 
i n n a n m a t e t av ett l a n g e s e d a n uppbrutet fossil i v a r s faror t r a d a r och d a m m , 
m i n e r a l a v l a g r i n g a r och s p a r av fororenade o r g a n i s k a v a v n a d e r v a j a d e m e d v i n -
den, el ler v a r det m e d tiden.^ 

Der konjunktiyische Blick aus hoheren Luftschichten yerschafft an 
dieser Stelle einen Uberblick, den das Individuum im Labyrinth nicht 
haben kann, sodass an dieser Stelle das Thema des Uberblicks aktual i -
siert wird , das auch schon im Mythos aufscheint. Denn schon bei Ovid 
heisst es iiber Daidalos, den Erbauer des Labyrinths: : „[...] so machte 
der GangeAVirrwarr Daidalos auch voll Trug, und er fand zur Schwel-
le/selbst kaum wieder den Weg: so ist das Gebaude verfanglich."6 

Bevor ich nun naher auf Erikssons Roman eingehen werde, mochte 
ich ein paar der fi ir die Labyrinthkonzeption im Roman wichtigen struk-
turelłen Merkmale und Spielarten des Labyrinths nennen, die fur die 
Interpretation von Xaviers hemlighet und Aris Fioretos' Stockholm noir 
von Bedeutung sind. 

3 Vgl . B a h l k e , Michael : Labyrinthe i n niederlandischer E r z a h l l i t e r a t u r . Studien zu 
Funktionen und Bedeutungen des Labyr inthischen i n moderner niederlandischer u n d 
deutscher Prosa . F r a n k f u r t am M a i n 1993, S . 4/5. 

4 E r i k s s o n , Ulf: X a v i e r s hemlighet. Stockholm 1993. 
5 E r i k s s o n : a .a .O. , S . 7. 
8 Ovid: Metamorphosen. Mit den Radierungen von Pablo Picasso. F r a n k f u r t a m 

Main 1984, S . 191. 
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Man unterscheidet beim Labjrrinth prinzipiełl zwischen dem uni -
vialen Typ und dem Typ eines Irrgartenlabyrinths. Bei einem univialen 
Labyrinth f i ihr t der Weg bis zu einer Mitte und ist zugleich auch der 
Weg zuriick und hinaus. I n der Mitte ist der Begeher allein mit sich, wie 
Hermann Kern erlautert: „Er begegnet sich selbst, einem gottlichen 
Prinzip, einem Minotauros oder wofiir auch immer diese Mitte stehen 
mag."'^ Sie ist ein Ort der Erkenntnis, der einen grundlegenden Wandel 
verlangt, ein Zentrum, in dem Tod und Wiedergeburt geschehen. Diese 
Struktur, zusammen mit den charakteristischen haufigen Bewe-
gungsanderungen, riicken das univiale Labyrinth ałs gedankliche Figur 
i n die Nahe der Quest. Gemeinsam ist beiden der umwegreiche Raum. 

Die genannten Merkmale gelten auch fi ir das IrrgartenlabjTinth. 
Hinzu kommt die f i ir den Menschen der Modernę so wichtige Notwen-
digkeit, antonom Entscheidungen zu treffen. So schreibt Wendy B. Fa-
ris: „The traveler i n the unicursal labyrinth feels himself subject to a 
power beyond his own; i n the multicursal labyrinth he also suffers the 
responsibility of choice."^ Das Gefiihl, einer hoheren Macht unterworfen 
zu sein, ist auch das Gefiihl, gesehen zu werden, ohne selbst zu sehen, 
und es erscheint hilfreich, sich in diesem Zusammenhang daran zu erin-
nern, dass die groBe stadtebauliche Neuerung in Knossos das Fenster 
war, wodurch die Thematik des Innen und AuBen verbunden mit dem 
Sehen und Gesehenwerden i n die Anthropologie eintritt.^ 

I n Erikssons Roman findet sich all das wieder: der Mythos, die bei
den T3rpen des Labyrinths, die Bewegung im Labyrinth (einerseits, in 
dem die Protagonisten sich durch den urbanen Raum bewegen, anderer-
seits, indem es i m Text immer wieder mitten im Satz Spriinge auf eine 
andere Zeitebene oder i n die Perspektive einer anderen Figur gibt, 
Spriinge, die den Richtungswechseln im Lab3Tinth entsprechen, und 
drittens i n den maandrierenden, langen Satzperioden, in denen sich der 
Leser bisweilen zu verlieren droht), die Konfrontation von Uberblick und 
Teilhabe, sowie das Thema des Sehens. 

An die Stelle des kretischen Herrschers ist in Xaviers hemlighet M i 
nos Andersson getreten, der machtige Besitzer des Medienkonzerns 
„Current Cordia". Sein Traum und seine Hybris ist der Uberblick iiber 
das Labyrinth, das heiBt die KontroUe iiber das Bewusstsein der Men
schen, der Masse: ,Alltsa galler for CC att det enda rattsnoret nar v i 
vander oss t i l l massan ar de effekter var information har. Effekterna 

' K e r n , H e r m a n n : L a b y r i n t h e . Erscheinungsformen und Deutungen. 5000 J a h r e Ge-
genwart eines Urbi lds . Miinchen 1982, S. 27. 

8 F a r i s , Wendy B . : L a b y r i n t h s of Language. Symbohc Landscape and Narrative De
sign in Modern Fict ion . Balt imore and London 1988, S. 3. 

9 Vg l . Mumford, L e w i s : Die Stadt. Geschichte und Ausblick. 2 Bandę. 3. Auflage. 
Miinchen 1984, S . 143ff. 
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skali framkalla ett handlingsmonster som ar latt att fórutsaga, ty detta 
gynnar bast CC:s fortbestand."!" Zu diesem Zweck lasst Minos unter 
anderem von seinen Handlangern - gleichzusetzen mi t dem Monster im 
Mythos - den Medienkritiker Dan umbringen und den Sohn eines be-
riihmten Architekten entfiihren, was er dann wiederum i n seinem Me-
dienimperium ausschlachten kann. Aber genau an dieser Stelle versagt 
seine Kontrolle, denn einer seiner Handlanger bringt den Entf i ihrten 
um. Minos kann das Labyrinth nicht kontroUieren. 

Theo/Theseus ist Journalist in Minos' Imperium und inkarniert bei 
Eriksson den modernen Menschen, der ein Gefangener i m Labyrinth der 
Stadt ist, in dem er sich von einem Ort zum anderen bewegt, ohne dass 
die Stadt jemals wieder erkennbare Konturen gewinnen wiirde. Sie ist 
dunkel, vage erkennbar, die Wege sind leere Transportstrecken, funk-
tionalisiert. Der Umschlag des Buches setzt dies kongenial um. Auf ei
ner Fotografie in blaulichen Grautonen sind in einem diesigen Schnee-
gestober vage Konturen von Gebauden und Menschen zu erkennen. A n 
Theo wird so deutlich, dass die Gefangenschaft im Lab3Tinth vor allem 
ein Yerlust authentischer Wahrnehmung ist. Das Bi ld der Welt ist kon-
troUiert durch die Medien. Gegenwelten bilden f i ir Theo allein seine 
Erinnerungen an Orte auBerhalb der Stadt, an ein Dorf am Meer. 

Theo ist ein passiver Held. Zwar begeht er das Labyrinth, aber das 
Monster in seiner Mitte lasst sich nicht mehr besiegen. Ist im antiken 
Mythos Theseus eher dem Begeher eines univialen Labyrinths ver-
wandt, der in der Mitte seine Quest erfi i l lt und das Monster tótet, i r r t 
Theo i n einem Irrgartenlabyrinth umher. 

Minos dagegen begegnet i n der gewaltsamen Mitte der Unkontrol-
lierbarkeit der selbst erschaffenen Monster und damit dem Zusammen-
bruch von Kontrolle und Uberblick. A m Ende des Romans ist Minos 
ebenso ein Wanderer im Irrgartenlab5Tinth wie Theo. Ais solcher figu-
riert er auch in Erikssons nachstem Roman Min vdn Mr Ho, umherflat-
ternd in den U-Bahnschachten der Stadt. 

Subversive Kraft entfaltet in Erikssons Roman vielmehr 
Mia/Ariadne, dereń Projekt die Riickeroberung subjektiver, authenti
scher Wahrnehmung ist. Indem sie mi t ihrer Kamera die Menschen i n 
der U-Bahn fotografiert, gibt sie ihnen ein Stiick Authentizitat zuriick. 
Sie sind gesehen worden. Aber dieses neue Sehen wird von ihr auch auf 
die Stadt iibertragen: „Hon fick lust att inte fórfólja manniskor med sin 
kamera och samla i n deras ansikten utan i stallet fotografera sadana 
platser som ingen ser eftersom v i nar v i uppehaller oss dar ar pa vag 
fran en plats t i l l en annan och inte uppfattar det narvarande."ii Die 

10 E r i k s s o n : a .a .O. , S . 250. 
11 E r i k s s o n : a .a .O. , S . 110. 
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Wege im Labyrinth der Stadt soUen so ihre funktionaUstische Unscharfe 
verHeren und eine Konkretion gewinnen, die es dem Individuum ermóg-
hcht, auch sich selbst konkreter wahrzunehmen. 

Ein Ausbrechen aus dem LabjTinth scheint nicht moglich und 
Uberblick bleibt ein Traum, den im Roman nur der verstorbene, aber 
noch umhergeisternde Xavier einlosen kann. Uberblick, ein archimedi-
scher Punkt der Erkenntnis ist nur moglich um den Preis des Austritts 
aus der Existenz. Stattdessen gilt es unter den Bedingungen des Laby
rinths die Welt wieder neu wahrzunehmen und Teilhabe an ihr zu er
obern. Neben Mias Riickeroberung der Dingwelt durch den Blick greift 
Eriksson i n diesem Zusammenhang explizit auch einen Gedanken Wal
ter Benjamins auf: die Optik des Traumes auf die Wachwelt gerichten.i^ 
Den gleichen Zweck verfolgt auch die zeitliche Situierung des Textes, 
denn geschrieben 1991 wird seine Handlung in das Erscheinungsjahr 
1993 transponiert. Offensichtlich soli so der Raum der Gegenwart aus 
der Selbstverstandlichkeit eines realistischen Schauplatzes gelost wer
den, sodass der Raum einer utopischen Gegenwart vom Leser erst neu 
entdeckt werden muss, das Mogliche im Faktischen und vorgeblich Ab-
genutzten aufscheint. 

tJber das Labyrinth i n der Modernę schreibt Wendy B. Faris: „The 
labyrinth is no longer a special dwelling constructed for a particular 
monster, but rather a house where everyone lives."i3 Dieser Konzeption 
des LabjTinths ist auch Eriksson verpflichtet. Das LabjTinth ist die 
Stadt und zugleich die treffende Metapher f i ir unser Dasein. 

n i 

Auch i n Stockholm noir^*, Aris Fioretos' erstem Roman nach einer 
Reihe essayistischer Arbeiten spielen die Analogie von Stadt und Be
wusstsein und die Analogie von Stadt und Labyrinth eine entscheidende 
Rolle. Gleichzeitig bildet sein Roman aber auch einen Beitrag zur Uber-
windung dieser Analogien, einen Yersuch der Loslosung von diesen zu 
Topi gewordenen Bildern. 

Die 25-jahrige Vera Grund aus Berlin bricht wenige Tage vor dem 
Weihnachtsfest 1925 nach Stockholm auf, um dort ihren schwedischen 
Yater Leo Tager zu finden, dem sie bislang nur einmal begegnet ist. Drei 

12 Vgl . E r i k s s o n : a .a .O. , S . 46. T iedemann, Rolf: E in le i tung . I n : Benjamin , Walter: 
D a s Passagen-Werk. Hg . V o n Rol f T iedemann. E r s t e r B a n d . F r a n k f u r t am M a i n 1983, S. 
9-41 (S . 16/17). 

13 F a r i s : a .a .O. , S . 181. 
1" Fioretos, A r i s : Stockholm noir. Stockholm 2000. 
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Tage lang bewegt sie sich auf ihrer Suche durch ein winterhch ver-
schneites Stockholm, hat am Ende zwar die Adresse ihres Yaters, ent-
scheidet sich aber dafiir, nach Berlin zuriickzukehren, ohne ihn aufge-
sucht zu haben. Parallel dazu folgen wir den Gedankengangen des grei-
sen Hirnforschers H. H . Schaumberg, bei dem Yeras Yater, der an einem 
Yerlust der Korpereigenwahrnehmung leidet, i n Behandlung war. 
Schaumberg ist auf der Suche nach dem Ort der Seele im Korper, w i l l 
sagen dem Stoff, der unsere Seele ist und den er ais einen subatomaren 
Stoff namens „Punktsubstanz" bei Tager zu finden hofft, der ais Mann 
ohne Korper sozusagen reine Seele zu sein scheint. 

Auf der einen Handlungsebene des Romans, die um Schaumberg 
kreist, wird die Analogie von Stadt und Bewusstsein ad absurdum ge-
fiihrt und damit ais untaugliche Metapher desavouiert, indem Schaum
berg die Theorie entwickelt, dass der Stockholmer die Kronung der 
Schopfung sei, weil sein Gehirn und die Topographie der Stadt analog 
entwickelt sind: 

Om en nyanland besokare dubbelexponerar sin karta av staden i enlighet med 
professor Schaumbergs „sjalstopik" svarar Sodermalm narmast mot lobus tem-
poralis, ocksa kallad „tinningsloben", Kungsklippan mot lobus occipitalis, eller 
„nackloben", och Brunkebergsasen mot „hjassloben", det viii saga lobus parieta-
lis. Den fjarde formationen, kallad „pannloben" eller lobus frontalis i vetenskap-
lig nomenklatur, utgors av stadens sista hójd: Observatoriekullen. Det var till 
den som den tyska besókaren tycktes pa vag. El ler snarare till stadens hypofys, 
belagen strax under pannloben. 

Yeras Reise nach Stockholm tragt dagegen eine Reihe von Ziigen der 
klassischen Quest, bis h in zu dem fi ir die Quest so typischen Durchgang 
durch das Totenreich, hier realisiert durch einen schweren Migranean-
fall, der sie fast erfrieren lasst. Doch das Ziel der Quest, die Auffindung 
des Yaters, wird gleich zu Beginn des Romans unterlaufen, die Leseer-
wartungen sabotiert, wenn es heiBt: „Sammanlagt kom Yera att b l i bor
ta i fem natter och fyra dagar, avlagga tre besok och lara kanna tva per-
soner. Men en far skulle hon aldrig traffa."i6 Die auf ein auBerliches Ziel 
gerichtete Quest wird im Yerlaufe des Romans stattdessen zu einer i n -
neren Quest, dereń Aufgabe die Uberwindung von Bildern vom eigenen 
Leben zu Gunsten des konkreten Lebens ist. Dies geschieht anhand des 
Labyrinthmotivs, das ais ein Spiel zwischen Yera und ihrer Mutter in 
den Roman eingefiihrt wird : 

Leken gick till pa fóljande satt: sittande i varsin anda av sangen ritade mor och 
dotter en labyrint at varandra. [...] istallet for att hitta en vag fran ingang till 

15 Fioretos: a .a .O. , S . 244. 
16 Fioretos: a .a .O. , S . 14. 
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utgang gallde det att leta sig fram till den skatt som gómts inne i labyrinten. 
Andringen hade varit Yeras ide, eftersom hon en dag tróttnat pa att „ta sig fran 
ena sidan till den andra", som hon sade.i'' 

Auf ihren wenig erfolgreichen Wegen durch Stockholm (zumindest 
was die Suche nach dem Yater betrifft) erscheint Yera die Stadt mehr 
und mehr ais ein Labyrinth, in dem sie eher Objekt ais Subjekt ist, wo-
bei im folgenden Zitat zudem die charakteristische Thematik des Sehens 
und Gesehen werdens aufgegriffen wird : 

Vid det har laget var det uppenbart att hon inte befann sig i Stockholm. Da hon 
anlant till Centralstationen tva dygn tidigare, gatt genom byggnaden och skju-
tit upp de hóga dórrarna till torget hade hon inte stigit ut i en frammande stad, 
utan in i en labyrint. [...] Varfór hade hon inte tittat noggrannare efter? Sakert 
hade hon fórr eller senare kunnat upptacka Dorothea Maschkes cirkel svavande 
i svartan ovanfbr hennę - detta gigantiska kikhal av blyerts genom vilket hon 
antog att ett par ogon foljde hennes forehayanden.i^ 

I n Yeras Stadtwahrnehmung findet ein Kampf zwischen Abstraktion 
- die Wahrnehmung der Stadt ais Labyrinth, die standige Beschaftigung 
mit dem Stadtplan, auf dem sie ihre Wege durch die Stadt ais Figuren 
einzeichnet, dann durchpaust und die entstandenen Gebilde wiederum 
metaphorisch/symbolisch zu deuten versucht - auf der einen Seite und 
einer sinnlichen Aneignung des urbanen Raumes statt. So hat der Autor 
Yeras Wanderungen mit einer Fiille sinnlicher Details angereichert, bei 
denen móglichst alle Sinne angesprochen werden sollen. Der urbane 
Raum wird zu einer alle Sinne des Menschen ansprechenden Erfah-
rungssphare. Yeras Quest besteht darin, sich von ihren Bildern der 
Stadt zu losen und von der Yorstellung, eine Begegnung mit dem Yater 
konne ihr Leben verandern. Yerandert wird ihr Leben stattdessen durch 
die Summe ihrer Erfahrungen i n Stockholm. Yeras Mitte des Labyrinths 
ist eine Leerstelle, weshalb die Riickkehr aus dem Labyrinth gleichzeitig 
seine Auflosung beinhaltet, was unter anderem dadurch verdeutlicht 
wird , dass Yera ihren Stadtplan nicht mehr zur Orientierung benotigt: 
„Nar hon tankte efter fann hon det otroligt att denna stad mindre an ett 
dygn tidigare framstatt som en labjTint. [...] pa fullaste allvar hade hon 
menat att Stockholm utgjort ett overdimensionerat „virrvarr", genom 
vilket hon maste ta sig fór att finna sin far. Men det stamde inte."i9 

Damit lasst sich Fioretos' Roman dem von Michael Bahlke formu-
lierten Uberwindungsschema zuordnen, bei dem die Entwicklung der 
Protagonisten an die labyrinthische Wanderung gekoppelt ist: „In der 
finalen Uberwindung des verschlungenen Weges scheinen ungebrochen 

17 Fioretos : a .a .O. , S . 114. 
18 Fioretos: a .a .O. , S . 256. 
19 Fioretos: a .a .O. , S . 310/311. 
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die Prinzipien von Identitatsfindung und Erkenntnismoglichkeit auf, 
mittels derer das Individuum allen Storfallen einer labyrinthischen 
Welt/Psyche zu trotzen vermag."2o 

I V 

U l f Eriksson stellt sich bei seiner Gestaltung des Labyrinth-Motivs 
ganz in die Tradition der Modernę. Das Labyrinth ist die Welt und nicht 
iiberwindbar, nur erkennbar durch eine Neueroberung des Blicks, des 
Fernsinns der Modernę. Indem Fioretos die Bilder der Modernę f i i r den 
urbanen Raum und die Konzentration auf den Blick auflóst zu Gunsten 
einer umfassend sinnlich-korperlichen, subjektiven Wahrnehmung der 
Welt, versucht er sich einerseits von der Tradition der Modernę zu losen, 
andererseits aber - weil ein Roman auch immer davon erzahlt, was er 
ausklammert - auch ein Pladoyer f i ir den Korper und sinnlich-konkrete 
Weltaneignung in Zeiten des Cyberspace und der Telekommunikation zu 
schreiben. Der Auflosung der konkreten Lebensumwelt im virtuellen 
Raum setzt er mit seinem Roman eine Beschworung der Gegenwartig-
keit entgegen. 

20 B a h l k e : a .a .O. , S . 63. 


