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1. Die Familie 

 

Lªsst man Worte und Taten sprechen, so wird man auch erfahren, ¿ber welchen 

Charakter die Figuren der Handlung verf¿gen. 

 

Die Mutter von Ilka GedŖ hieÇ Elsa Erzs®bet Weiszkopf (in fr¿heren Dokumenten auch 

als Weisskopf geschrieben). Elsa (1890ï1954) hatte zwei Schwestern: Aranka (1888ï

1921) und Lenke (1892ï1984). Ihre Eltern hieÇen Ilka Friedman und Jakab Weisskopf.  

 

In der Schachtel mit den alten Familienfotos befindet sich ein sehr altes Bild, das vor 

langer Zeit, im Jahr 1898, gemacht worden ist und auf dem Frau Weiszkopf, die 

GroÇmutter von Ilka GedŖ, mit ihren drei Tºchtern zu sehen ist: in der Mitte eine 

entz¿ckende Dame, Frau Weiszkopf (geborene Ilka Friedman), ihr liebevoller Blick auf 

die Tºchter gerichtet. Die ªlteste Tochter, Aranka, k¿mmert sich um die kleineren 

Schwestern, und die J¿ngste, Lenke, st¿tzt sich auf einem Tisch auf, wªhrend der andere 

Arm auf einem Buch ruht. Den drei Mªdchen lag ihre Bildung am Herzen, die Eltern 

waren wohlhabend und daher in der Lage, ihren Tºchtern eine ausgezeichnete Bildung 

zuteil werden zu lassen. Die Kinder ahnten jedoch nicht, was f¿r ein Schicksal sie 

erwarten w¿rde: ĂDie Hand des Schicksals wird auch das ungarische Judentum 

einholen. Je spªter dies geschieht, und je stªrker das Judentum ist, das es trifft , desto 

grausamer und hªrter wird dieser Schlag, der dann mit groÇer Grausamkeit 

niederschlagen wird. Es gibt kein Entkommen.ñ1 

 

Die erstgeborene Tochter der Familie, Aranka, am 10. Mai 1888 geboren, wurde 

Grafikerin. Einige von ihren im Sezessionstil gezeichneten Werken sind erhalten 

geblieben. Sie starb bereits in sehr jungen Jahren an Krebs. Laut der Familienlegende 

                                                           

1 Theodor Herzls Brief vom 10. Mªrz 1903. Zitiert nach: Randolph Braham 

(Hrsg.). The Holocaust in Hungary (Forty Years After). Columbia 

University Press 1985, S. 186. ĂThe hand of fate shall also seize Hungarian 

Jewry. And the later this occurs, and the stronger this Jewry becomes, the 

more cruel and hard shall be the blow, which shall be delivered with greater 

savagery. There is no escape.ò 
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wurde Ilka GedŖ genau an jenem Tag geboren, an dem Aranka starb, was allerdings 

wahrscheinlich nicht der Wahrheit entspricht, da sich unter den Dokumenten der 

Familie von Aranka entworfene Postkarten befinden, die Begr¿Çungszeilen an Ilka 

GedŖ, die neugeborene Nichte, enthalten. Das Datum auf diesen Karten ist der 6. 

September 1921, wªhrend Ilka GedŖ bereits am 26. Mai des Jahres geboren wurde. Auf 

einer dieser Karten, auf der ein bªrtiger Jude zu sehen ist, kann man mit Arankas 

Handschrift folgenden Text lesen: ĂDiese Karte wurde im Juli 1914 vor dem Ausbruch 

des Ersten Weltkrieges gedruckt.ñ Auf einer anderen Karte ist ein sehr korpulenter 

Polizist im Mantel dargestellt, an seiner H¿fte hªngt ein Sªbel. Aranka gab den Namen 

Weiszkopf auf und nahm den ungarischen Namen GyŖri an, der auf die Heimatstadt 

ihrer Mutter ï GyŖr ï verwies. Aus ihrem Schulzeugnis geht hervor, dass sie am 10. 

Mai 1888 geboren wurde. Weiterhin ist ein Schulheft f¿r ungarische Literatur aus dem 

Jahr 1903 erhalten geblieben. Am 30. September 1903 schrieb sie dort Folgendes: 

ĂHerbst in der Hauptstadt./ Es ist Herbst, die Natur still und ruhig, das Singen der Vºgel 

hºrt man nicht mehr. Die Bªume legen ihr prªchtig gr¿nes Gewand ab, die gelben und 

rotbraunen Blªtter fallen sanft zu Boden. Vergebens scheint die Sonne vom strahlenden 

Himmel hinab, sie gibt keine lebenspendende Wªrme mehr. Wenn sie dann wie ein 

riesiger Feuerball  hinter den Bergen untergeht, breitet sich ein feiner Nebel ¿ber der 

Landschaft aus, der k¿hle Abend bricht ein, das sicherste Zeichen f¿r den Herbst. (...) 

Der Herbst in der Hauptstadt ist jedoch interessant. ¦berall begegnen wir Menschen, 

die ihren Zielen nacheilen. (...) Seht nur, wie viele arme Leute es in der Hauptstadt gibt, 

die mit Angst an den Winter denken, die nichts haben, womit sie heizen und ihre 

Familien ernªhren kºnnten. Gªbe es doch viele groÇz¿gige Menschen, die, wªhrend sie 

sich im Herbst selbst ihr Wohlergehen sichern, die armen Einwohner der Stadt nicht 

vergªÇen.ñ Eintrag vom 1. Mªrz 1904: ĂDas Donauufer von Budapest. / Vorigen 

Fr¿hling hatte ich die Gelegenheit, einer auslªndischen Freundin die schºne 

Hauptstadt meiner Heimat zu zeigen. Wªhrend eines  lªngeren Spaziergangs gelangten 

wir auf den Korso des Donauufers. Mein Gast war von dem wunderbaren Panorama, 

das sich uns bot, so tief beeindruckt, dass auch ich erst da seiner Schºnheit gewahr 

wurde.ñ Eintrag vom 16. Mªrz 1904: ĂUnser Schulhof. / Ein lauer Fr¿hlingswind weht 

durch die Landschaft, die Knospen sprieÇen, die Bªume belauben sich. An den 

Fliederb¿schen, die unseren Schulhof umgeben, springen die anschwellenden Knospen 



 Seite 5 von 163 

 

 

D§vid B²r·: Ilka GedŖ: ihr Leben und ihre Kunst 

 
 

vor unseren Augen auf. (Ein fantastischer Anlass zum Studium der Natur.) / Der Hof ist 

wunderschºn: eine angemessene Ergªnzung des mªchtigen Schulgebªudes, des  groÇen 

Rechtecks, das an drei Seiten von geschmackvoll arrangierten B¿schen und 

Rosenstºcken umgeben ist. Die vierte Seite hingegen ist die nicht weniger gerªumige 

Turnhalle. / Kaum ertºnt dann im Fr¿hling und Herbst  die (lang ersehnte!) Klingel, 

strºmen die lachenden und schwatzenden Scharen von Mªdchen von allen Seiten aus 

dem Gebªude auf den Hof. Zu dieser Zeit ist alles vergessen, alles auÇer der Jause. (...) 

Auf dem Hof unserer Schule geht es auch im Winter frºhlich zu. Eine glªnzende und 

glatte Schlittschuhbahn steht der Jugend zur Verf¿gung. Es mangelt nicht an guter 

Laune. Ein kleiner Sturz, macht nichts! Die Betroffene springt frºhlich wieder auf oder 

erhebt sich m¿hsam, und dann geht es weiter! Sie gleitet voran. Leider waren 

Produktionen dieser Art in diesem Jahr recht rar.ñ  

 

Aufzeichnungen aus Arankas Kalender: Ă21. Mªrz, Freitag: Kino in Gyºngyºs. (Jakab 

Weiszkopf stammte aus Gyºngyºs.) 30. April, Sonntag: Zoo; 1.ï2. Juni 1913, der 

Sommer ist wunderbar, aberé; 26. August, ein freier Tag, ich mache einen Spaziergang 

in der Stadt; 26. September (Freitag): die Schule kauft eine meiner Zeichnungen;  26. 

Oktober, Sonntag: Ausflug mach Dobog·kŖ; 11. November 1913: ein Brief aus London 

ist eingetroffen; 20. Dezember, Sonntag: Margit Kaffka, B®la Bal§zs; 21.ï24. Dezember 

1913, von Sonntag bis Mittwoch: Leiden und Niedergeschlagenheit. Auch das 

Studienbuch Arankas ist erhalten geblieben, aus dem ersichtlich wird, dass die junge 

K¿nstlerin am 14. Februar 1913 Ăals Gaststudentin an der Ungarischen Kºniglichen 

Hochschule f¿r Kunstgewerbe aufgenommenñ wurde und diese Institution bis Ende des 

zweiten Semesters des Jahres 1916 besuchte und Grafik studierte. Erhalten geblieben ist 

auch ein deutschsprachiger Brief (Liebesbrief?) von Korporal Robert Alexander, eines 

Cousins der Weiszkopf-Geschwister aus Wien: ĂVucovar, den 6. Mai 1916 / Liebe 

Aranka! / Ich hoffe, dass dieser Brief Dich noch vor Deinem Geburtstag, dem 10. Mai, 

erreichen wird. Ich w¿nsche Dir Gl¿ck und Gesundheit, weil in diesen Zeiten das das 

Wichtigste ist. Ich w¿nsche zudem, dass Du immer so gl¿cklich und schºn bleibst, wie 

Du es jetzt bist. Mºgest Du immer Ruhe in Deiner Kunst finden. An Deinem Geburtstag 

denk an den Soldaten, der an diesem Tag lieber bei Dir sein mºchte."  
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Jakab Weiszkopf war Hªndler an der Budapester Warenbºrse. Nach den GruÇkarten der 

Familie wurde er am 16. Mai 1855 geboren. Am 16. Mai 1901 schreiben Elsa und 

Lenke: ĂLiebes Vªterchen!/ Anlªsslich Deines heutigen Geburtstages wollen wir Dich, 

liebes Vªterchen, aus vollem Herzen gr¿Çen. Was kºnnten wir Dir w¿nschen? Nichts 

anderes, als dass Du gemeinsam mit unserer lieben Mutter und unserer Schwester viele 

gl¿ckliche Geburtstage in guter Gesundheit erlebst. / Deine Dich liebenden Tºchter: 

Elsa und Lenke/ Budapest, den 16. Mai 1901.ñ Am 5. Juli 1902 schreiben Aranka, Elsa 

und Lenke: ĂLiebe Eltern! / Dieser groÇe Tag erf¿llt unsere Herzen mit dem gl¿cklichen 

Wissen, dass wir Euch erneut etwas w¿nschen d¿rfen, was, liebe Eltern, gleichzeitig 

Ausdruck unserer Dankbarkeit sein kann.ñ  

 

Zum 50. Geburtstag ihres Vaters, am 16. Mai 1905, richtete Aranka folgende Zeilen an 

ihn: ĂMein ¿ber alles geliebtes Vªterchen! / Wir sollten dem lieben Gott dankbar daf¿r 

sein, dass er uns erlaubt hat, diesen schºnen Tag, den 50. Jahrestag Deiner Geburt, 

erleben zu d¿rfen. / Mein kindliches Herz ist von unsagbarem Gl¿ck erf¿llt, dass ich an 

diesem Tage all das in Worte fassen darf, was ich f¿hle. / Ich kann sagen, dass es der 

ersehnteste Wunsch meines Herzens ist, Dich zusammen mit all denen, die Dich lieben, 

bis zum hºchsten Alter des menschlichen Lebens in Gl¿ck und Wohlstand zu sehen. / 

Wie kann ich Dir meine Dankbarkeit f¿r die zªrtliche Hingabe zeigen, mit der Du mich 

auf dem Lebensweg lenkst, so dass ich Dir  auch einmal die kleinsten Hindernisse und 

Stolpersteine aus dem Weg rªumen kann, genau so wie Du es jetzt zusammen mit meiner 

lieben Mutter tust.ñ 

 

Mehrere solche von den Weiszkopf-Tºchtern geschriebene Briefe sind erhalten 

geblieben. Ende 1897 gr¿Çten die drei Tºchter ihre Eltern mit folgendem Brief:  ĂLiebe 

Eltern! / Nehmt unseren innigsten Dank f¿r all das entgegen, womit Ihr uns das ganze 

Jahr hindurch ¿berhªuft habt. Wir versprechen Euch, im neuen Jahr fleiÇig zu sein, 

damit wir Euch, liebe Eltern, die grºÇte Freude bereiten kºnnen. / Ein Frohes Neues 

Jahr w¿nschen Euch Eure dankbaren Tºchter: Aranka, Elsa und Lenke!ñ Am ersten 

Tag des Jahres 1899 richtete Elsa die folgenden Zeilen an ihre Eltern: ĂLiebe Eltern! / 

Heute, am Neujahrstag, will ich vor Euch ausbreiten, was mir auf dem Herzen liegt, 

denn ich bin Euch f¿r Eure G¿te und Eure groÇe Liebe so dankbar, dass ich nicht einmal 
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imstande bin, diese Dankbarkeit richtig zu bezeugen. Gott mºge Euch uns noch lange 

Zeit erhalten. / Eure euch liebende Tochter: Elsa.ñ 

 

Die Mutter der Mªdchen, Ilka Friedmann, war, wie bereits erwªhnt, in GyŖr 

aufgewachsen und ihre Muttersprache war Deutsch. Ihr Vater war Juwelier, seine Firma 

ist in dem damaligen Firmenhandbuch, Lexicon sªmtlicher gerichtlich protocollierten 

Firmen der h. Stephanskrone angehºrenden Lªnder, enthalten. Ilka Friedmann hatte 

eine j¿ngere Schwester namens Cªcilie, die, wie aus einer Einladungskarte2 mit der 

Unterschrift ĂB. Friedmann und Frauñ hervorgeht, am 14. August 1870 heiratete. 

Erhalten sind auch die in deutscher Sprache verfassten ï mit gotischen Buchstaben 

geschriebenen ï Liebesbriefe der charmanten Ilka Friedmann an ihren k¿nftigen Mann. 

Der Mann, der in diesen Briefen nur als ĂJacquesñ erwªhnt wird, heiratete Ilka 

Friedmann am 5. Juli 1889. 

 

Die Eltern von Jakab Weiszkopf stammten aus Gyºngyºs. Erik Steiner, der Cousin von 

Ilka GedŖ, schrieb ¿ber ihn: ĂJakab Weiszkopf hatte zahlreiche Br¿der und Schwestern. 

Juli und ich besuchten Gyºngyºs, die Heimatstadt unseres GroÇvaters, als Kinder. 

Damals lebte Tante Borcsa noch, eine der Schwestern unseres GroÇvaters. Es gab in 

der Familie Sagen ¿ber ihre boshaften Bemerkungen und ¿ber ihre Ungeduld. Wir 

kannten Jakab Weiszkopf nicht persºnlich, doch unsere Mutter, Lenke, hat viel von ihm 

erzªhlt.ñ 

 

Die ªlteren Cousinen der Weiszkopf-Tºchter heirateten sehr ber¿hmte und 

wohlhabende Mªnner, so wurde eine der Cousinen die Ehefrau von Vilmos Detre, einem 

der Gr¿nder der Manfred-Weisz-Werke, eine andere Cousine heiratete den steinreichen 

Alad§r Kaszab. Erik Steiner schreibt ¿ber Letzteren: ĂDie Kaszabs waren sehr 

wohlhabende Leute, und Alad§r Kaszab, der einst auch der Gemeindevorsteher der 

J¿dischen Neologen-Gemeinde war, hatte sein ganzes Vermºgen, da er nie Kinder 

                                                           

2  Raab, im August 1870 (Zu der am 14. d. M. nachmittags um 4  

Uhr im Cultus-Tempel stattfindenden TRAUUNG unserer Tochter Cªcilie  

mit Herrn Leopold Alexander beehren wir uns hiermit Sie freundlichst einzuladen. (B. 

Friedmann und Frau) 
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hatte, auf wunderbare Weise der Ungarischen Akademie der Wissenschaften vermacht. 

Die Kaszabs hatten am Hang des Sv§bhegy in der čra ¼t eine mªrchenhafte Villa mit 

einem riesigen, verwilderten Garten voller Blumen und Obstbªume, und sowohl Ilka als 

auch ich erinnern uns an zahlreiche wundervolle Sonntagseinladungen in den dreiÇigen 

Jahren.ñ 

 

Die Familie Weiszkopf hatte in Gyºngyºs die Postzustellungsrechte gepachtet. In der 

Stadt machte das Ger¿cht die Runde, dass Jakab Weiszkopf und seine Br¿der sich nicht 

schªmten, die Pakete mit den F¿Çen in den Postwagen zu treten und sich ¿berhaupt nicht 

darum scherten, ob auf einem Paket die Aufschrift ĂVorsicht zerbrechlichñ stand. Eine 

der ªlteren Schwestern Jakab Weiszkopfs heiratete Marcell Gr·sz.  

 

Die Weiszkopf-Mªdchen schrieben ihren Eltern auch Karten in franzºsischer Sprache, 

es ist daher anzunehmen, dass die Familie ¿ber eine franzºsische Gouvernante verf¿gte. 

Bestªtigt wird dies durch den Brief vom 23. April  1895, in dem Aranka schreibt: ĂWir  

drei haben nat¿rlich trotz des unsteten Wetters bis jetzt fast jeden Tag einen 

Spaziergang mit der Mademoiselle gemacht, die auch in dieser Hinsicht unerm¿dlich 

ist. Zudem bringt sie noch einen ihrer Sch¿ler mit, und wir ziehen wie eine Horde die 

Stef§nia ¼t entlang. Wªhrend dieser Spaziergªnge fªllt unser Benehmen ein wenig auf, 

denn aufgrund unserer guten Laune k¿mmern wir uns nicht allzu sehr darum, ob es sich 

ziemt, was wir tun oder nicht. Doch warum spreche ich im Plural, wo ich an der Seite 

der Mademoiselle wie  die G¿te selbst spaziere. Ich schreie nur selten, sehr selten, aber 

das spielt keine groÇe Rolle. Sollen die Leute doch lieber denken, dass ich eine verr¿ckte 

Franzºsin bin, als dass ich eine schlecht erzogene Franzºsin bin. (..) Heute war ich mit 

Ili bei einer Ausstellung. Es gab dort viele gute Gemªlde, aber auch ebenso viele 

schlechte. Meine Ansichtskarten sind in der Andr§ssy ¼t in einer Papierhandlung zu 

sehen./ Viele Gr¿Çe und K¿sse von Deiner Freundin, die in zwei Wochen und drei Tagen 

schon  17 Jahre alt sein wird: Aranka.ñ 

 

Es gibt viele Anzeichen daf¿r, dass Jakab Weiszkopf und Ilka Friedmann in einer 

gl¿cklichen Ehe lebten. Die j¿ngste Schwester, Lenke, erinnert sich in einem spªten 

Brief vom 10. Mai 1965 folgendermaÇen an ihre Jugend zur¿ck: ĂIm Laufe der Jahre 
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wurde der Hochzeitstag unserer Eltern immer gefeiert. Aranka bereitete sich schon lang 

vorher auf diese Feier vor und schm¿ckte die Wohnung mit Blumendekorationen. Zu 

dritt sangen wir ein Lied, und nach dem Lied begannen wir drei Schwestern und meine 

Mutter vor Freude zu weinen und freuten uns dar¿ber, wie wundervoll das Leben doch 

ist. Doch darin ist nichts ¦berraschendes, denn zu jener Zeit war das Leben wirklich 

wunderbar.ñ Es ist anzunehmen, dass in der Familie Weiszkopf die Rollenverteilung 

von Mann und Frau dem ªhnelte, was in einem 1911 erschienen Familienratgeber zu 

lesen ist: ĂDie Frau steht nur dann auf der Hºhe ihrer Berufung, wenn sie imstande ist, 

ihren Willen dem rechten Willen ihres Mannes zu unterwerfen, und wenn sie einsieht ï 

auch dann, wenn ihr alle Mªnner der weiten Welt huldigen ï, dass sie einem einzigen 

Mann, das heiÇt ihrem Gatten, zu huldigen hat.ñ3 Die Wohnorte der Familie belegen 

den Aufstieg ihres gesellschaftlichen Standes, doch nach dem Zenit auch einen gewissen 

Verfall. Erik Steiner, der bereits oben erwªhnte Cousin von Ilka GedŖ, schreibt: ĂIch 

erinnere mich an drei oder vier Adressen der Familie in verschiedenen Phasen ihres 

Lebens: Sie wohnten in der Nagy J§nos utca (diese StraÇe hieÇ spªter Bencz¼r utca, 

und sie verband die FelsŖ ErdŖsor mit dem Stadtwªldchen). Soviel ich weiÇ, wohnte die 

Familie spªter auf dem Liszt Ferenc t®r. Danach zogen sie nach Farkasr®t um. Das war 

ein Haus mit Garten unweit des j¿dischen Friedhofs von Farkasr®t, wo unsere 

GroÇeltern Weiszkopf und auch ihre fr¿h verstorbene Tochter Aranka begraben sind. 

Spªter wohnten sie in der Soroks§ri ¼t, und dort starb Jakab Weisskopf, der zwei Jahre 

zuvor Witwer geworden war. ¦ber seinen Tod weiÇ ich, dass er bereits fr¿her an einem 

Herzleiden litt , und ins Erdgeschoss des Hauses hinunterging, um einen Haupthahn f¿r 

Wasser oder Gas zu schlieÇen, dabei versuchte er einen eisernen Deckel in der Nªhe 

der Eingangst¿r hochzuheben und ¿beranstrengte sich: Offensichtlich erlitt er dabei 

einen Herzinfarkt, der zu seinem plºtzlichen Tod f¿hrte. Lenke beteuerte, dass es so 

geschehen sei: In der Minute des Todes sei auch seine goldene Taschenuhr stehen 

geblieben, die Ervin Steiner dann 1944 mit Trªnen in den Augen çabgabè.ò4 

                                                           

3 Ćrmin Bexheft, A magyar csal§d aranykºnyve [Das goldene Buch der 

ungarischen Familie], Budapest 1911.  

 

4  Brief im Nachlass von Ilka GedŖ. 
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Die Mutter von Ilka GedŖ, Elsa Weisskopf, heiratete Simon GedŖ im Jahr 1919. Die 

Schwester Elsas, Lenke, wurde die Ehefrau von Ervin Steiner. Ervin verschwand am 

Weihnachtsabend 1944. Ein jeder in der Familie hatte ihn gebeten, sich  nicht auf den 

Weg zu machen, da damals das Gemetzel der Pfeilkreuzler schon seit Tagen andauerte, 

und dieses Blutbad sich genau in der Weihnachtsnacht verstªrkte. Es ist beinahe sicher, 

dass Ervin Opfer dieses Massakers wurde. Lenke und Erwin hatten zwei Kinder: Erik 

und J¼lia. J¼lia wurde auf der Grundlage von konstruierten Anklagen verurteilt und saÇ 

drei Jahre im Gefªngnis. Nach der Macht¿bernahme durch die Kommunisten arbeitete 

sie drei Jahre an der israelischen Botschaft5 und wurde am 30. Januar 1953 in das 

Gefªngnis der kommunistischen Geheimpolizei verschleppt. J¼lia erinnert sich in einem 

an Ilka GedŖ gerichteten Brief wie folgt: ĂWas meine Person anbelangt, habe ich 32 

Monate im Gefªngnis verbracht, davon war mir 11 Monate lang jegliche Verbindung 

zur AuÇenwelt versagt. Als ich aus dem Gefªngnis der Geheimpolizei ins Zivilgefªngnis 

verlegt wurde, habe ich das Korrespondenzrecht eines Gefangenen bekommen und 

davon Gebrauch machend habe ich unter einem Decknamen, doch mit meiner eigenen 

Handschrift, meiner Mutter einen Brief geschrieben, doch auch dies geschah erst nach 

neuneinhalb Monaten, im Oktober. Ich war vom 30. Januar 1953 bis zum 30. September 

1955 im Gefªngnis. (1930 bin ich geboren.) Als Folge dieses unter einem Decknamen 

geschrieben Briefes kam Mutter in Begleitung von Ilka am Tage der geschlossenen und 

geheimen Gerichtsverhandlung zum Gericht. Ich konnte sie aus der Ferne sehen, als ob 

sie zufªllig vor einem anderen Prozess-Saal warteten. (Das war am 12. Dezember 

1953.)ñ 

 

J¼lia war damals unter der Anwendung einer Methode verhaftet worden, die damals sehr 

in ĂModeñ war. (Die Sowjetunion hatte Jugoslawien bereits zum Erzfeind des 

Kommunismus erklªrt, und M§ty§s R§kosi, der sich selbst als den treusten und zugleich 

Ăbestenñ Sch¿ler Stalins bezeichnete, folgte sogleich der politischen Linie der 

                                                           

5  Nach der Akte des Staatssicherheitsdienstes mit der Signatur K-703/T   

(Historisches Archiv) zu J¼lia Steiner: ĂDie Benannte gelangte ¿ber Bencz¼r am 1. 

September 1950 mit einem Gehalt von 800 Forint an die israelische Botschaft. Hier 

arbeitete sie als Telefonistin.ò 
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Sowjetunion, die Presse wiederum war voll mit Angriffen gegen die Tito-Clique, die 

ĂJugoslawien in ein Anhªngsel des USA-Imperialismus verwandelteñ, sowie mit 

Schreckensnachrichten, wie etwa ¿ber jugoslawische Agenten, die Menschen am 

helllichten Tage auf der offenen StraÇe entf¿hren.). Sie selbst war gerade auf dem 

Heimweg von der Arbeit, als ein groÇer schwarzer, mit zugezogenen Vorhªngen 

versehener Wagen neben ihr anhielt, und der Mann am Steuer sie aufforderte: ĂFrªulein, 

steigen Sie bitte ein.ñ, woraufhin das Frªulein laut zu schreien anfing: ĂHilfe! Hilfe! 

Jugoslawische Entf¿hrer wollen mich entf¿hren!ñ So sehr sie sich auch widersetzte, die 

Schergen der Geheimpolizei stieÇen sie in den Wagen und brachten sie zur nªchsten 

Polizeistation, wo sie auÇer der ¿blichen Pr¿gel noch eine Ăweitere Portionñ f¿r ihr 

freches Geschrei erhielt. Lenke Weisskopf und J¼lia Steiner emigrierten 1957 mit einem 

Auswanderungspass nach Israel. Der Bruder J¼lias, Erik, hatte Ungarn bereits 1949 

verlassen. 

 

Der Vater von Ilka GedŖ, Simon GedŖ, wurde am 3. September 1880 im 

siebenb¿rgischen Kronstadt (Brass·) geboren und starb am 11. September 1956 in 

Budapest. Sein Vater, Alexander Goldberg, war ein ber¿hmter Kantor der j¿dischen 

Gemeinde, doch machte sich seine angebliche Vorliebe f¿r Alkohol zunehmend auch 

an seiner Stimme bemerkbar, und so wurde er in immer kleinere Gemeinden versetzt, 

wodurch die Familie schlieÇlich zunehmend verarmte. Es kam vor, dass das Abendessen 

nur aus einer Hand voll N¿ssen und einer Scheibe Brot bestand. Dieser GroÇvater Ilka 

GedŖs stammte urspr¿nglich aus einem in der Nªhe von Vilnius liegenden litauischen 

Stªdtchen, aus Tuckum, wo er zahlreiche Geschwister zur¿ckgelassen hatte, als er nach 

Kronstadt in Siebenb¿rgen ausgewandert war. Seine Frau, Katalin K¿nnelheim, gebar 

ihm neun Kinder, und das ªlteste war Simon GedŖ. Die Kopie eines Briefes vom 14. 

April 1914 ist erhalten geblieben, worin Simon GedŖ seinen in der Ferne lebenden 

Onkel dar¿ber unterrichtet, dass dessen Bruder Alexander gestorben sei: ĂLieber Onkel! 

/ Im Namen meiner Mutter und meiner Geschwister teile ich Ihnen mit, dass Ihr Bruder 

Alexander am 9. April gestorben ist. Es ist nun mehr als vierzig Jahre her, dass unser 

Vater seine Eltern und Geschwister in Tuckum verlassen hat und nach Ungarn 

gewandert ist. Wie Sie wissen hat unser Vater seiner Mutter viele Jahre hindurch 

beigestanden und hat sie vor mehr als zwanzig Jahren aus Tuckum nach Ungarn 
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kommen lassen, wo sie jedoch kurz nach ihrer Ankunft gestorben ist. Wir haben vor 

mehr als zehn Jahren Ihre Fotografie erhalten, auf der Sie mit Ihrem Sohn abgebildet 

sind, doch in den vergangenen Jahren haben wir kaum etwas von Ihnen gehºrt. / Unser 

Vater erfreute sich bis in die letzte Zeit bester Gesundheit. Erst in den vergangenen 

Monaten war er etwas krªnklich und ist noch am letzten Tage seines Lebens seiner 

Arbeit nachgegangen. Er hat nicht viel gelitten und ist nach einem leichten Todeskampf 

gestorben. Sein ganzes Leben war ein harter Kampf um das tªgliche Brot, und er hat all 

seine Kraft der Erziehung seiner Kinder gewidmet. Alexander war seiner Mutter ein 

liebender Sohn, seinen Br¿dern ein guter Bruder und seinen Kindern ein liebender 

Vater. Alle seine Freunde und Bekannten schªtzten ihn als einen frommen und 

rechtschaffenen Menschen. In den Gemeinden, in denen er tªtig war, wurde er von allen 

geliebt. / Wir haben seit vielen Jahren nur sehr wenig von den nªchsten Verwandten 

unseres seligen Vaters gehºrt. Jetzt, da wir um unseren Vater trauern, wªre es uns ein 

Trost, wenn wir etwas von Alexanders Geschwistern und deren Familien hºren w¿rden. 

Darum bitte ich Sie, uns zu schreiben, ob Sie diese Zeilen erhalten haben. / Was unsere 

Familie betrifft, so teile ich Ihnen mit, dass von den lebenden neun Kindern des Seligen 

drei Sºhne und eine Tochter verheiratet sind. Mit Ausnahme der verheirateten Tochter, 

die als Gattin eines Uhrmachers in der Provinz lebt und drei Kinder hat, leben alle 

Geschwister in Budapest, der Hauptstadt Ungarns. Die drei verheirateten Sºhne sind 

Kaufleute. Ein Sohn ist Fotograf, zwei Sºhne sind Advokatskandidaten, wªhrend der 

dritte Gymnasiallehrer ist. Der j¿ngste Spross, eine Tochter, ist  jetzt 21 Jahre alt und 

Beamtin. / In der Hoffnung, dass wir bald eine Antwort auf diesen Brief erhalten, gr¿Çe 

ich Sie im Namen meiner Mutter und Geschwister und zeichne als Ihr Neffe /Dr. Simon 

GedŖ, Gymnasiallehrer, Budapest, Ungarn, VI. NagymezŖ utca 35. III. 19.ò6 Der Brief 

wurde auf das mit dem Firmenbriefkopf versehene Briefpapier des Fotografen Man· 

GedŖ geschrieben. (Text des Briefkopfes: Man· GedŖ ï Fotografisches Atelier / Das 

Atelier erstellt Architekturaufnahmen und Aufnahmen von Enterieurs / Spezialist f¿r 

Maschinenfotografien. Vervielfªltigungen technischer Zeichnungen. Budapest, IX. 

Bezirk, R§day utca 54) 

                                                           

6  Brief im Nachlass von Ilka GedŖ. 
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Die Familie GedŖ steht mit dem Maler Lip·t GedŖ in keiner Verbindung. Der Mann 

von Ilka GedŖ, Endre B²r·, erwªhnt in seinen ¿ber die Familie der K¿nstlerin erstellten 

Aufzeichnungen mit besonderem Nachdruck, dass keinerlei verwandtschaftliche 

Beziehung zwischen den zwei GedŖ-Familien besteht. Simon GedŖ war am Budapester 

j¿dischen Gymnasium Lehrer f¿r ungarische Literatur und deutsche Sprache. Die 

Universitªt hatte er zur Zeit der Jahrhundertwende besucht, zu seinen Kommilitonen 

zªhlte unter anderem der ber¿hmte Dichter Gyula Juh§sz, mit dem Simon GedŖ in einem 

intensiven Briefwechsel stand7. So schreibt der Dichter in einem Brief vom 9. April 

1906: ĂDoch fort mit dem Kummer, denn ich trºste mich mit Ihrer Tragºdientheorie." 

(Es ist gut mºglich, dass Juh§sz sich hier auf die Diplomarbeit von Simon GedŖ bezieht.) 

In einem anderen Brief des gleichen Monats heiÇt es: ĂUnsere Freundschaft ist allzu 

einseitig. Sie sagen mir bei unseren peripatetischen oder im Kaffeehaus stattfindenden 

Gesprªchen schºne, bedeutende und tiefsinnige Dinge. Und ich habe zugestimmt und 

¿bernahm in unseren platonischen Dialogen die (leichte oder schwierige?) Rolle des 

Schweigenden: In meinen Augen erstrahlte das Licht des Verstªndnisses und der 

Stupiditªt, insgeheim aber sp¿rte ich sehr genau, wie viel ich von Ihnen lerne und dass 

der Sch¿ler endlich seinen Meister gefunden hat. Ich bleibe bedauerlicherweise, der ich 

war: Gyula Juh§sz.ñ  Am 16. August 1906 schreibt Gyula Juh§sz unter anderem 

Folgendes an Simon GedŖ: ĂZur Zeit ¿bersetze ich Also sprach Zarathustra. Bisher habe 

ich f¿nf Kapitel ¿bersetzt, und es ist seltsam, doch ich glaube, ich habe eine gesunde 

Idee. Kºnnte ich mich in dieser Sache mit ErnŖ Zalai und Mih§ly Babits zusammentun? 

Wenngleich ich in dieser Hinsicht nervºs und unberechenbar bin. / Mein Freund Bauer8 

hat mich hier gelassen und geht gerade zu FuÇ ¿ber Debrecen nach Nagyv§rad. Er ist 

ein wunderbarer Mensch: Er bekennt sich wirklich dazu, dass das Leben eine einzige 

Wanderung, Pilgerreise ist. Er reist spontan, vagabundiert durchs Land, mich hingegen 

wirft das Leben mal hierhin, mal dahin. Wohin jetzt? W¿rfe es mich nur vorwªrts. 

                                                           

7 Juh§sz Gyula ¥sszes MŤvei, Levelez®s I. 1900-1922. [Gyula Juh§sz ï 

Sªmtliche Werke. Korrespondenz. I. Band, 1900ï1922] Akad®miai Kiad·, 

Budapest 1981, S. 91ï94, 101, 106, 124ï125, 139ï140, 143.  

 

8  Es handelt sich um B®la Bal§zs, dessen urspr¿nglicher Name Herbert Bauer war.  
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Vorwªrts! Nach oben muss es nicht sein! Dazu brªuchte es Fl¿gel! Bis zu unserem 

Wiedersehen gr¿Çe ich Sie mir mit der Melancholie von J§nos Arany: Gyula Juh§sz." 

 

In seinem am 6. April 1907 in Debrecen geschriebenen Brief schreibt Gyula Juh§sz ¿ber 

Simon GedŖ: ĂWªhrend der Feiertage hat mich hier in Debrecen ein trauriger Mann 

aufgesucht, der viel ¿ber sich selbst gelacht hat und w¿tend auf die Verruchtheit der 

Welt war. Ich habe ihm die groÇe Bibliothek des alten reformierten Kollegs gezeigt, wo 

Sz®chenyi, Arany, PetŖfi, Tompa Csokonai, Franz Joseph I. weilten und ihre Spuren 

hinterlieÇen. Eine interessante Gestalt (dieser traurige Mann), denn seine Seele ist so 

gesund, doch sein Kºrper so krank. Wo steckt hier die Wahrheit des lateinischen 

Sprichwortes: ĂMens sana in corpore sanoñ. Von ihm habe ich erfahren, dass Dein 

Gedicht in eine deutschsprachige Anthologie aufgenommen wurde!ñ Auf eine 

Bemerkung von G§bor Ol§h reagierend, erwªhnt Gyula Juh§sz seinen Freund, Simon 

GedŖ: ĂSimon G. hat eine groÇe Seele und ein nobles Herz, ein echter Mann und ein 

Mensch mit traurigem Schicksal.ñ In seiner Jugend war GedŖ an Tuberkulose erkrankt, 

wovon er sich bald erholte, doch hatte ihn diese Krankheit seelisch sehr mitgenommen, 

und die Spuren dieses Traumas konnte er bis zum Ende seines Lebens nicht ¿berwinden.  

 

Simon GedŖ schrieb seine Doktorarbeit ï die auch in gedruckter Form vorliegt ï ¿ber 

den ungarischen Dichter und Dramatiker Imre Mad§ch. Er d¿rfte ein Mann von 

umfassendem Wissen gewesen sein, doch hat er keine besonders groÇe Karriere 

gemacht. Seine einst recht umfangreiche Bibliothek ist nurmehr fragmentarisch erhalten 

geblieben, zum GroÇteil handelt es sich um Klassiker der deutschen Literatur und 

Philosophie. Unter anderem befindet sich darunter die Erstausgabe der ber¿hmten 

Novelle von Franz Kafka Das Urteil, eine Geschichte (Kurt Wolff Verlag, Leipzig 

1916). Neben seiner Lehrtªtigkeit widmete sich GedŖ der deutschen klassischen 

Literatur. Er verfasste zahlreiche Aufsªtze ¿ber Goethe und ¿bersetzte unter anderem 

Goethes Maximen und Reflexionen. Im Nachlass GedŖs findet sich auch ein Aufsatz, 

den er anlªsslich des Zentenariums von Goethes Tod geschrieben hat, mit dem Titel: 

Was lehrt Goethe der Jugend? Ein anderer handschriftlicher Aufsatz, der auf vergilbtem 

Papier erhalten geblieben ist, trªgt den Titel Die biblische Urgeschichte aus Goethes 

Sicht. Weiterhin hat Simon GedŖ Martin Bubers Erzªhlungen der Chassidim ¿bersetzt, 
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und in einem Brief erkundigt er sich hinsichtlich dessen bei Martin Buber danach, unter 

welchen Bedingungen der Autor die ungarische  ¦bersetzung autorisieren w¿rde.9 

 

Gegen Ende seines Lebens war Simon GedŖ eher einsam, seine Freunde hatten ihn 

verlassen. Er war ein Einzelgªnger und hatte eine Abneigung gegen seine Kollegen, da 

er sie f¿r eingebildet und scheinheilig hielt. Simon GedŖ hatte einen etwas 

zeremoniellen Charakter, er achtete immer sehr auf die Form und konnte seine Sch¿ler 

nicht recht disziplinieren. Als Endre B²r· seinen k¿nftigen Schwiegervater kennen 

lernte, hatte er den Eindruck, Simon GedŖ sei ein ausgestoÇenes Mitglied der Familie. 

Elsa Weisskopf hatte sich ihrem Mann vºllig entfremdet, und Ilka GedŖ schrieb in ihrem 

Tagebuch ganz verbittert ¿ber die Ehe ihrer Eltern: ĂNehmen wir ein junges weibliches 

Wesen, das die Welt, den Abgrund, die Ahnung, die Bruchst¿cke, die Wonne, die S¿nde, 

das Schuldbewusstsein, die S¿Çe, die Schande, den Stolz, die Ohnmacht, den Hochmut, 

die Dem¿tigung und die Unverschªmtheit seiner Weiblichkeit nicht erkennt. Der Grund 

hierf¿r ist die Mutter, von der sie von Beginn an hºrt, dass sie ihren Mann nicht liebt, 

der kein Mann im Haus sei, sondern ein Neurotiker und schrecklicher Kr¿ppel. Meine 

Mutter hat weder ¿ber meinen Vater noch zu meinem Vater ein liebendes Wort gesagt. 

Und auch zu niemand anderem. Sie hat mit mir gelebt, mit mir. Und was war ich in 

diesem Spiel? Junge oder Mªdchen? (Schrecklich, dass die Gedanken so beim 

Schreiben und durch das Schreiben geboren werden.)ñ10 

 

2. Kindheit und Jugend von Ilka GedŖ ï das Jugendwerk  

 

                                                           

9 In seinem Brief vom 2. August 1939 antwortete Martin Buber das Folgende: ĂGrundsªtzlich 

bin ich sehr bereit, die gew¿nschte Autorisation zu erteilen. Ich mºchte aber noch genauere 

Auskunft ¿ber die geplanten Bªnde erhalten. (...) Ferner w¿Çte ich gern, in welcher 

Auflagenhºhe und zu welchem Ladenpreis  die B¿cher ausgegeben werden sollen. Ich pflege es 

in solchen Fªllen so zu halten, dass ich von den ersten 1000 Exemplaren nichts beanspruche, 

von weiteren 5% vom Ladenpreis der verkauften Exemplare.ò 

 

 

10  Heft Nr. 250 im Manuskriptnachlass der K¿nstlerin. 
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Ilka GedŖ (1921ï1985) wurde als Tochter von Simon GedŖ und Elsa Weisskopf am 26. 

Mai 1921 geboren. Ihren Kindern erzªhlte sie nichts von der Vergangenheit, von ihrem 

Leben, und dies ist nur zum Teil jenem Umstand zuzuschreiben, dass sie die letzten 

Monate des Krieges in einem mit gelbem Stern markierten Haus in der unmittelbaren 

Nªhe des Budapester Ghettos verbrachte. Der andere Grund liegt vermutlich darin, dass 

sie auÇer ihrer Kunst nichts anderes interessierte und auch sie eine offene Konfrontation 

mit der Vergangenheit zu vermeiden suchte. Zudem dachte sie wohl zu Recht, dass ihr 

Leben auch ¿ber Bereiche verf¿gt, die nicht einmal ihre Kinder etwas angehen. Ilka 

GedŖ erkannte nicht, dass das vollstªndige und allumfassende Schweigen ¿ber die 

Vergangenheit in ihren Kindern ein Angstgef¿hl erweckte. Es bleibt dem Autor dieses 

Werkes also nichts anderes ¿brig, als das Leben Ilka GedŖs auf der Grundlage von 

Dokumenten zu rekonstruieren und zwar auf eine Weise, die das Verstªndnis ihrer 

Kunst nªher bringt. 

 

Ilka GedŖ wuchs in einer Familie auf, in der sie die Mºglichkeit erhielt, eine gebildete 

und sensible K¿nstlerin zu werden. Ihr Vater war ï wie bereits erwªhnt ï 

Gymnasiallehrer f¿r ungarische Literatur und deutsche Sprache, ihre Mutter hingegen 

eine B¿roangestellte mit unerf¿llten schriftstellerischen Ambitionen. 1933, im Alter von 

12 Jahren, verbrachte Ilka GedŖ einige Wochen bei einer ºsterreichischen Verwandten 

in Wien. Sie berichtete ¿ber ihre Erlebnisse: "Wien, den 3. Juni 1933 / Liebe Mutter! 

/Hier ist alles schºn und gut, nur ist Tante £va allzu besorgt um mich. Aber das ist nicht 

so schlimm. Gestern Abend war es wunderbar. Wir haben an der Wiener Oper Turandot 

gesehen. Es war wunderschºn. Zwar hat Tante £va den ersten Akt durchgeschlafen, 

doch nur deswegen, weil sie diese Oper schon gesehen hatte. Wir saÇen in einer Loge 

im dritten Rang. Bevor wir uns setzten, zeigten sie mir den riesigen Erker und die 

Korridore. Die hiesige Oper ist grºÇer als die unsrige. Auch der innere Teil ist riesig. 

Von der Loge aus konnte man den ganzen Zuschauerraum ¿berblicken, auch das 

Orchester. Ich habe die Gesichter mit einem ausgezeichneten Opernglas studiert. Die 

Theaterkulissen waren wunderschºn. Eine der Hauptrollen sang M§ria N®meth sehr 

schºn. Vor dem Anfang, am Ende und wªhrend der Akte gab es riesigen Applaus. Der 

erste Akt war so unheimlich, dass es mich schauderte. Die Henker tanzten in roter 

Beleuchtung, wªhrend sie die Klingen ihre Sªbel schªrften und sie rasseln lieÇen. Es 
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gab auch eine Hinrichtung. Allerdings ist das nicht so wichtig. Die Mandarine mit ihren 

langen Zºpfen und in prªchtiger Kleidung, der Kaiser, das Volk, die Prinzessin waren 

alle wunderbar. Unmengen von Lampions. Wir sind um elf Uhr zu Hause angekommen 

und gingen nach dem Abendessen sofort zu Bett. Gestern Vormittag habe ich im Garten 

gearbeitet. Heute habe ich zusammen mit Kl§ri, der Tochter von Tante £va, Erbsen 

geschªlt, die Wohnung aufgerªumt und die Betten gemacht. Ich habe schon meine Jause 

gegessen und jetzt schreibe ich diesen Brief. Ich habe mich sehr gefreut, dass Du 

geschrieben hast. Den ersten Band von ĂMagyar N§bobñ habe ich schon beendet, und 

ich bitte Dich sehr, mir mit Szandi auch den zweiten Band zu schicken. Ich bin sehr 

gespannt auf den zweiten Band. ĂK§rp§thy Zolt§nñ kºnnt ihr mir auch schicken. Wie 

lªuft das Leben zu Hause. Ist Mutter traurig, weil ich nicht zu Hause bin? Mutter soll 

mir einen langen Brief schreiben. Ich werde Lenke und Tante Ilona auch eine Karte 

schicken./ Tausend K¿sse und Umarmungen sendet an Euch alle zu Hause / Ili." Ilka 

GedŖ erlernte die deutsche Sprache schon in fr¿her Jugend ziemlich gut. Das bedeutete, 

dass sie ¿ber einen recht groÇen Wortschatz verf¿gte, der ihr ermºglichte, deutsche 

Romane und Zeitungen mit Leichtigkeit zu lesen und sich auch recht gut auszudr¿cken. 

Sie besuchte ein teures Privatgymnasium, wo sie auÇer Deutsch und Englisch auch ein 

wenig Franzºsisch lernte, Latein befand sich allerdings nicht unter den Schulfªchern. 

 

Die Mutter Ilka GedŖs war vermutlich eine einsame und romantische Seele. Sie stammte 

aus einer Familie der wohlhabenden j¿dischen Mittelschicht und hatte deutsch von ihrer 

deutschsprachigen Mutter gelernt, doch auch Franzºsisch und Englisch sprach sie sehr 

gut. Ihre groÇe Liebe galt der Literatur und der Dichtung, und auch sie selbst unternahm 

einige literarische Versuche. Zwei ihrer zahlreichen ¦bersetzungen sind im Druck 

erschienen: ein Mªrchen von E. T. A. Hoffmann und zwei Mªrchen von Goethe. Sie 

selbst schrieb Mªrchen f¿r eine Kinderzeitschrift (Cimbora). Eines dieser Mªrchen ist 

beispielsweise in der Ausgabe vom 10. Juni 1928 erschienen: čring. K¿lºnos tºrt®net 

egy ·ri§sbab§r·l. (čring. Eine seltsame Geschichte ¿ber eine Riesenpuppe). Auch in 

den anderen Ausgaben von Cimbora sind Mªrchen von ihr erschienen (10. Juni 1928, 

19.ï26. Mai 1929, 9.ï14. Juni 1929), doch sind diese Geschichten eher als mittelmªÇig 

zu beurteilen. Der namhafte Dichter und Schriftsteller Mil§n F¿st, der mit der GedŖ-

Familie befreundet war, schreibt in seinem an Ilka GedŖ gerichteten Brief: ĂLiebe Ilka! 
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/ Verzeihe mir wegen der Verspªtung: Ich habe so viel Arbeit und bin stªndig krank. / 

Also: Es sind die Arbeiten einer lieben und guten Seele, gar nicht untalentiert. Doch 

eben das, was man dilettantisch nennt, genau das ist es. Ich bedaure wirklich, dass ich 

nichts Besseres sagen kann. / Melde Dich bald wieder. / Es umarmt Dich: Mil§n F¿st." 

 

Ilka GedŖ besuchte die Đj Iskola (Neue Schule), eine Institution, gegr¿ndet von Frau 

L§szl· Domokos, geborene Emma Lºllbach, die sich die Reformbestrebungen der 

neuen Pªdagogik, wie etwa Gruppenarbeit, projektbezogener Unterricht, zu eigen 

machte. Die Rektorin der Schule betonte immer, dass in den Sch¿lern eine Welt 

aufgebaut werden m¿sse, in der das Gef¿hl der moralischen Bindung vorherrsche, da 

zum Erfolg des Schulunterrichts die k¿hle Vermittlung der Kenntnisse nicht ausreiche, 

sondern der Unterricht auch in die Tiefen der Seele vordringen m¿sse. 

 

Ilka GedŖ begann bereits als kleines Kind allein, ohne Lehrer zu zeichnen und war in 

ihren Jugendjahren schon eine routinierte Grafikerin. Von fr¿her Kindheit an hielt sie 

ihre Erlebnisse in  Zeichnungen beinahe tagebuchartig fest. Die Zahl ihrer Kinder- und 

Jugendwerke betrªgt ungefªhr 2000 Zeichnungen! Die Skizzenhefte sind beinahe 

vollstªndig erhalten geblieben, und sind in ihrer Handschrift mit Datum und 

Themenangabe versehen. ĂVon der Zeit der Kinderzeichnungen bis zum Abitur, also bis 

zum Erwachsenwerden, habe ich unaufhºrlich gezeichnet. Erinnerungsbilder aus der 

Vergangenheit: Das Mªdchen ist 10 Jahre alt und lªuft wªhrend der Sommerferien in 

Tirol in dem wildfremden Dorf mit dem Skizzenbuch auf der Suche nach Motiven umher. 

Sie ist 11 Jahre alt und arbeitet todernst am Balatonufer. Sie ist 13, 14, 15 Jahre alt und 

zeichnet die im V§rosmajor Schach spielenden Leute und die auf den Bªnken sitzenden 

alten Damen mit der hºchsten Konzentration und mit dem entschlossenen Zorn eines 

Asketen, damit alles genau so aussieht. Im Durcheinander des Samstagsmarkts versucht 

sie das Unmºgliche: eine rasch verschwindende Geste festzuhalten. Sie errºtet vor 

Zorn, wenn Leute in ihr Heft hineinsehen, dennoch bezwingt sie die Scham und Abscheu 

aufgrund des Aufsehens.". 11 

                                                           

11 Heft Nr. 250 im Manuskriptnachlass der K¿nstlerin. 
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Erhalten geblieben ist auch eine Reihe von Skizzen, auf denen wunderbare mit 

Buntstiften gezeichnete Landschaftsbilder zu sehen sind: Die Komposition vermittelt 

bereits hier eine bewundernswerte und ganz besondere Atmosphªre. Eines dieser Hefte 

berichtet ¿ber die Urlaubsorte des Sommers 1932 in einer Weise, als ob es sich um eine 

Bildreportage handeln w¿rde (Skizzenheft 1). Wenn man in Betracht zieht, dass all dies 

die Arbeiten eines elfjªhrigen Kindes sind, so bleibt die Verbl¿ffung nicht aus: Die 

Zeichnungen weisen wunderbare  und sonderbare Farben sowie eine eigenartige 

Atmosphªre auf. Auf einer der Zeichnungen (Bild 13 im Skizzenheft 1) sieht man ein 

Gartentor, am Rand des Bildes eine lange Stange, auf deren Spitze ein als Wetterhahn 

funktionierender Soldat aus Ton dargestellt ist: Er trªgt eine rote Hose, ein blaues Hemd 

und hªlt in beiden Hªnden ein Schwert. Der Titel des Bildes lautet: Der Soldat sch¿tzt 

die Heimat mit zwei Schwertern. 

Bild 13 im Skizzenheft 1 

 

 

 

Beim Lesen der oben bereits zitierten Erinnerungen stellt sich heraus, dass das Zeichnen 

f¿r Ilka GedŖ schon in ihrer Kindheit sowohl eine ¿ber alles geliebte Tªtigkeit als auch 

eine Flucht war: ĂIch war 15 Jahre alt, als die ¿brigen Mªdchen wªhrend der an der 

Donau verbrachten Sommerferien beim Ehepaar Szentp§l-Rabinovszky turnten und 

tanzten, ich war jedoch keine Sch¿lerin von Frau Szentp§l und zeichnete den ganzen 

Tag irgendwo (den Garten, die Donau usw.), und einmal fuhr mich Rabinovszky12 an 

und sagte: Sie sind nicht deshalb allein, um zeichnen zu kºnnen, sondern zeichnen, um 

allein sein zu kºnnen.ñ Diese Episode bekrªftigt Ilka GedŖ in einem an ihre Tante 

geschriebenen Brief: ĂDas einzige Kind, mit dem ich mich angefreundet habe, ist M§rta 

                                                           

12 M§riusz Rabinovszky (1895-1953) Kunsthistoriker und Kunstkritiker.  
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Rabinovszky. (...) Sie hat mir geschrieben, ich solle mich der Gemeinschaft ºfter 

anschlieÇen. Vielleicht w¿rde ich darauf warten, dass sie mich dazuholen. Solche 

Sachen schrieb sie. Niemand, aber auch niemand kann verstehen, dass ich nicht zur 

selben Zeit spielen, lachen usw. und  zeichnen kann. Wenn ich mich zur¿ckziehe, dann 

deshalb, weil ich zeichnen will. Das ist einfach genug, aber das will niemand 

verstehen.ñ Schon hier liegt der Anfang f¿r jene schmerzhafte Sonderstellung, die den 

K¿nstler, egal ob erfolgreich oder nicht, von den gewºhnlichen Menschen trennt. In 

ihren Aufzeichnungen ¿ber ihre Jugend schreibt Ilka GedŖ ¿ber diesen Antagonismus 

von Leben und Kunst: ĂVon fr¿hster Kindheit an hattest du ein schlechtes Gewissen, 

weil du K¿nstler bist. Dies stimmt insofern, da ich die Welt mit groÇer Sensibilitªt und 

groÇem Mitgef¿hl betrachtet habe. Spªter betrachtete ich die anderen Wesen dann 

tatsªchlich als etwas anderes, doch nicht als andere Frauen, als wahre Frauen, nur als 

weniger sensibel als mich selbst.ñ 

 

1931 verbrachte GedŖ die Ferien in Zebeg®ny, einem Dorf am Donauufer (Mappe der 

Addenda: 8. Bild)13, und im darauffolgenden Jahr, 1932, in R·mai part (2. 

Skizzenheft), einem am Donauufer liegenden Vorort von Budapest. 

Mappe der Addenda: 8. Bild 

 

 1936 nahm sie dann an einem gemeinsamen Ferienlager von ungarischen und 

amerikanischen Kindern in Visegr§d teil (3. Mappe: 41. Bild).  

3. Mappe: 41. Bild 

 

                                                           

13  Die Werke von Ilka GedŖ kºnnen auf 

der folgenden Website besichtigt werden: www.ilkagedo.hu 
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In ihrem Brief vom 2. August 1936 schreibt sie an die Eltern: ĂLiebe Mami und lieber 

Vati! /Ich bin angekommen. Ich weiÇ noch nicht viel. Der Kinderbestand? M§ria, zwei 

Amerikaner, Jinny und Alice, Nelli und am wenigsten symphatisch ist: Hanna. Und noch 

zwei groÇe Kinder, Ilonka und ein anderes, dessen Namen ich nicht weiÇ, vergessen 

habe. (...) Die Schifffahrt war schºn und angenehm, alles glªnzte, und die Sonne strahlte 

am wolkenlosen Himmel. Ich zeichnete und lebte.ñ Ein  paar Tage spªter: ĂLiebes 

M¿tterchen! / Ich hoffe, Du sorgst Dich nicht mehr und bist nicht mehr bºse auf mich. 

Es ist wohl etwas ¿bertrieben, dass Lenke angerufen hat. Ich zeichne die Landschaft, 

und von Tag zu Tag gefªllt es mir hier besser. Ich habe Tante Olga sehr gern. Wenn 

schon denn schon: ich habe Sziszi gleich einen f¿nfseitigen Brief geschickt. Das Turnen 

geht gut.ñ Aus demselben Ort schreibt sie an ihre Mutter: ĂMeine Liebe! / Gestern 

Abend gingen wir zum Donauufer, setzten uns auf einen Holzstapel und betrachteten 

das Wasser. Die Schiffe fuhren an uns vorbei, und es war vºllig still. Auch M§riusz 

Rabinovszky war mit. Er ist immer dabei, passt auf und sorgt f¿r gute Stimmung, und 

all das zur gleichen Zeit. Er ist ein sehr guter und anstªndiger Mensch. Er nimmt auch 

an dem abendlichen Gesellschaftsspiel immer teil. Gestern habe ich von Sziszi einen 

Brief bekommen. Vorgestern Abend waren wir oben auf dem Berg, um den Aufgang des 

Vollmondes zu beobachten. Ich hªtte nie gedacht, wie schºn es dort oben ist, und wie 

schºn auch der sich zwischen den Bªumen windende Weg dahin ist. Auf der einen Seite 

die Donau (M®di meint, wie ein geschlossener Bergsee), und wirklich, auf der anderen 

Seite die Berge, wie ¿bereinander geworfen, und hinter dem einen tauchte zwischen den 

Millionen von Sternen der Mond auf und beleuchtete die Donau und die Berge. Auf dem 

R¿ckweg sahen die Bªume aus, als wªren sie von Schnee bedeckt. Jinny meinte vom 

weiÇen Mondlicht.ñ 

 

Ilka GedŖ fuhr mit siebzehn Jahren ohne ihre Eltern im Sommer nach Bakonyb®l, in ein 

kleines Dorf. Sie verbrachte dort einige Wochen in dem Haus des dortigen 

Volksschullehrers. Am 2. Juli 1938 schrieb sie an ihre Mutter: ĂLiebe Mutti! / Ich bin 

hier, Gott sei Dank, nur das kann ich sagen, denn das Leben hier ist wirklich 

wunderschºn und einfach. Es ist eine Freude, das zu sehen, doch dabei kann ich 

machen, was ich will. Der gestrige Nachmittag verging mit Auspacken und damit, dass 

ich mich umgesehen habe, und er war lang wie alle ersten Nachmittage. Die Nacht habe 



 Seite 22 von 163 

 

 

D§vid B²r·: Ilka GedŖ: ihr Leben und ihre Kunst 

 
 

ich mit meinen sehr netten Mitbewohnern ªuÇerst gut verbracht. Es gibt einen 

f¿nfjªhrigen kleinen Jungen mit seiner siebenjªhrigen Schwester und ein elfjªhriges 

Mªdchen mit seiner achtjªhrigen Schwester. Ich habe fr¿h (um halb 6) gefr¿hst¿ckt und 

bin ins Dorf gegangen. Die StraÇen sind breit, die Hªuser sauber, und ringsherum 

zuerst h¿gelige Felder, an deren Rªndern schon der çUrwaldè anfªngt. Die Bªume des 

Abteiparks und das Landgut mit den riesigen Stªllen habe ich nur hinter einem Zaun 

gesehen. Zwei Mªdchen haben mich zu dem in unserer Nªhe liegenden Kartoffelfeld 

gef¿hrt, wo ich eine hackende Frau zeichnete. Mit ihr bin ich nach Hause gekommen; 

sie hat sich auch ¿ber die Eulen geªuÇert, es gibt sehr viele. (é) Jetzt ist es Nachmittag: 

Ich ruhe mich aus und schreibe auf meinem Ăschºnenñ Bett sitzend. Meine Sachen sind 

im Koffer unter dem Bett, ansonsten hatte ich f¿r die restlichen Sachen genug Platz im 

Schrank. Ich war auch im Strandbad; noch nie hat mir das Wasser solch eine Freude 

bereitet wie heute. In diesem Haus wohnen nur wir. Unser M§rton Bakonyv§ri ist ein 

braver Bursche, er ist im Heiratsalter und scheint ein halbgebildeter Mensch zu sein. 

Ein wohlwollender Mann. Unser Haus ist das letzte im Dorf. Der letzte Abschnitt meiner 

Reise war sehr schºn. Im ¦brigen war die Fahrt unbedeutend, abgesehen von 

Sz®kesfeh®rv§r, dessen Innenstadt um die Kirche herum sehr alt ist, und man kann viele 

schºne Kutschen und viele stolzierende Bauersleute sehen. Vali hat mich gebeten, ihr 

zu sagen, bis wann ich bleibe, weil es noch eine andere Bewerberin gibt, und dieser 

mºchte sie Bescheid geben. Ich habe gesagt, mindestens zwei Wochen. Das jedoch 

schlieÇt nat¿rlich auch vier Wochen nicht aus.ò Ilka GedŖ fertigt hier auÇerordentlich 

viele Zeichnungen an, die in der 40. Mappe komplett erhalten sind, und schreibt ihren 

Eltern beinahe tªglich. Am 4. Juli 1938 schreibt sie: ĂIch kenne mich hier schon besser 

aus als gestern. Hinter dem Haus, jenseits der Br¿cke liegen Wiesen, und es gibt viel zu 

zeichnen, man braucht ¿berhaupt nicht weit zu gehen. In nicht einmal zwei Wochen wird 

die Ernte auf diesen  ckern beginnen. Da werde ich erst viel zu zeichnen haben. Aber 

auch bis dahin finde ich Feldarbeiter, Bauernkinder. Wenn man gegen 2 Uhr durch das 

Dorf  geht, ist es vºllig ausgestorben. Um halb 7 kommen die groÇen Heuwagen von 

weit drauÇen, fahren die StraÇen entlang, und auf diesen kann man richtig gute Modelle 

sehen. Im ¦brigen habe ich tags¿ber noch keinen Bauern auf der StraÇe gesehen. Jeder 

arbeitet. Von Arbeit gibt es anscheinend so viel, dass ein jeder, der nicht faul ist, davon 

leben kann. Es gibt Kohle und Kalkbrenner, aber ganz tief im Wald. Nachts sieht man 
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angeblich den Rauch ¿ber dem Wald, bzw. beim Kalkbrennen die Flamme. Ich habe nur 

zwei Aquarellbºgen mitgebracht, das kºnntest Du mir schicken, wenn Lenke die Sch¿rze 

schickt, und auch sehr starke ReiÇnªgel. (Kºrniges Zeichenpapier: 4 Fill®r. Das gibt es 

sicher ¿berall.)ñ 

 

Bakonyb®l, den 3. Juli 1938: ĂIch sitze hier auf dem H¿gel, unweit unseres Hauses, mir 

gegen¿ber endloses Ackerland. (40. Mappe: 6., 10., 75., 76. und 80. Bild; Glasgower 

Ausstellung: 1.ï4. Bild), der Kirchturm, dreiÇig Schritte von mir entfernt, brennt ein 

alter Bauer Kalk, ich erinnere mich nicht mehr an seinen Namen, obwohl ihn mir die 

Kuhhirten vorhin gesagt haben.  

40. Mappe: 6., 10., 75., 76. und 80. Bild 

   

 

Glasgower Ausstellung: 1ï4. Bild  

    

 

Unten im Tal gibt es auch einen Steinbruch. Jetzt werde ich mit dem Blatt ins Dorf 

hinuntergehen und dann nach Hause, wo es sehr gut ist. Gestern abend habe ich mit mit 

dem t¿chtigen Pºczely gesprochen, er ist ein sehr netter, gutgesinnter und 

sympathischer Mensch. Tante Vali ist t¿chtig und geschickt. Es gibt noch zwei Tanten: 

Die ºsterreichische, oder wie sie mich verbesserte die çreichsdeutscheè, heiÇt 
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Marianne, und wir sitzen, nachdem die Kinder zu Bett gegangen sind, zusammen auf 

der Terrasse, und sie erzªhlte mir von M¿rzzuschlag, woher sie gekommen ist, ¿ber die 

dortigen Wªlder usw.ñ 

 

Am 7. Juli 1938 heiÇt es in ihrem Brief: ĂMeine  liebe, gute  Mutter! Jetzt bekommst Du 

eine Karte und einen Brief zur gleichen Zeit. Es ist Mittwochabend. Zur¿ck von einem 

wunderbaren Spaziergang durch den Urwald, der alles Vorstellbare ¿bertrifft. Es gibt 

viele s¿Çe Erdbeeren, und ein merkw¿rdiger Zauber liegt ¿ber dem Wald. So hohe 

Buchen habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Wir waren beim Jagdschloss 

(innen und auÇen aus Holz, offen stehende, ausgestorbene, nach Holz riechende 

Zimmer, in einem davon ein riesiger, alter weiÇer Ofen und daneben noch zwei kleine). 

Ich sagte immer ĂRastlose Liebeò vor mich hin und hatte das Gef¿hl, ĂLieber durch 

Leiden /Mºchteô ich mich schlagen / Als so viel Freuden / Des Lebens ertragen.ò14 Die 

ĂFreudeñ bezieht sich hier auf die Schºnheit, wor¿ber wir schon einmal festgestellt 

haben, dass es die Sehnsucht nach Gl¿ck ist. (é) Ich bedanke mich f¿r Deine Karte. Es 

mag  merkw¿rdig gewesen sein. Lenke und ihre Familie waren seit geraumer Zeit nicht 

mehr bei uns. Ich habe angefangen eine Keller-Novelle zu lesen. Schreibe bitte. 

Umarmungen an alle! Deine dankbare Tochter!ò 

 

Am 9. Juli berichtet sie ihren Eltern: ĂVormittags war ich wieder bei den 

Gabelmachern, diesmal unten bei dem am  Ufer des Gerence-Bachs liegenden 

Gabelofen, denn  der wunderbare Garten des betreffenden Bauern erstreckt sich bis 

hierher. Sie arbeiten auf einem merkw¿rdigen Schnitzstuhl sitzend, nach dem Kochen 

des Holzes wird die Gabel dann aus Teilen zusammengestellt und ¿ber einer Flamme 

gesengt. Onkel J§nos hat mir gesagt, ich sprªche das Ungarische mit deutschem Akzent. 

F¿r mich ist, wie sie sprechen, nicht so merkw¿rdig, weil ich es von Annuska schon 

gehºrt habe.ñ 

 

                                                           

14  Es handelt sich um das Goethegedicht Rastlose Liebe.  
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Bakonyb®l, der 8. Juli 1938: ĂWie viele Erdbeeren man in dem Urwald, der f¿nf 

Minuten von unserem Haus entfernt ist, essen kann. Es gibt aber auch riesengroÇe, 

blutrote Brombeeren unter den sehr hohen Buchen. Das ist ein kleines Dorf mit seiner 

in vieler Hinsicht Ăuraltenñ Abtei und mit seiner um 1792 gebauten Wasserm¿hle und 

der Kirche. Ich f¿hle mich im Dorfleben schon ganz zu Hause. Ich habe mich schon an 

den Geruch von frischem  Heu, K¿hen  und Gras gewŖhnt und auch an den Ătraurigen 

Glockentonñ der K¿he, wie Lerche15 in einem Brief nach Hause ¿ber die Puszta 

schreibt. Den letzteren Roman habe ich vorgestern beendet, denn nach dem 

Mittagessen, wenn die Kinderschar sich in der groÇen Hitze hinlegt und es sehr warm 

ist, habe ich auch Zeit zum Lesen. Ich arbeite viel. Ich unterhalte mich mit den hiesigen 

Leuten, mit den Gabelmachern, die in unserer StraÇe die zur Ernte notwendigen 

Heugabeln f¿r die Erntearbeiter der Gegend  herstellen. Die Tage vergehen f¿rchterlich 

schnell, was einerseits sehr schmerzlich ist,  anderseits aber ein Beweis dessen ist, dass 

ich mich nicht langweile!ñ 

 

Bakonyb®l, der 13. Juli 1938: ĂMeine liebe, gute  Mutter! / Ich bedanke mich f¿r Deinen 

Brief und den groÇen Haufen von Papier, den Du mir geschickt hast. Ich weiÇ noch 

nicht, ob ich auch die vierte Woche bleiben werde. Diese drei Wochen sind so schnell 

vergangen (vergehen so schnell) wie ein Tag, und diese vierte Woche ist eigentlich nicht 

mehr als eine Stunde, wªhrend der ich nicht wesentlich mehr dazulernen kann, das 

macht allerdings 32 PengŖ, oder nehmen wir nur die Hªlfte dieses Betrags, um den es 

hier mehr kostet, denn auch dieser w¿rde zu Hause einen f¿rstlichen Betrag f¿r Modelle 

sichern, dessen ich auch bed¿rfte. Die Besichtigung der Umgebung w¿rde noch viel 

kosten. (Zirc werde ich mir aber noch ansehen!) Doch eines muss ich erwªhnen: Das 

Taschengeld von 5 PengŖ habe ich ganz ausgegeben, aber weil f¿r meine braunen 

Schuhe zwei Absªtze und zwei Sohlen 3.20 kosteten. Ich schreibe Euch am Mittwoch, ob 

ich am Freitag komme oder nicht. Wenn ich aber komme, brauche ich die Reisekosten, 

ungefªhr 6ï7 PengŖ, wie bei der Hinreise, denn es wªre nicht gut, Vali um Geld zu 

                                                           

15  Sie bezieht sich hier auf die Protagonistin eines Romans von 

 DezsŖ Kosztol§nyi. DezsŖ Kosztol§nyi Lerche,  

Reclam, Leipzig 1976.  

 

 



 Seite 26 von 163 

 

 

D§vid B²r·: Ilka GedŖ: ihr Leben und ihre Kunst 

 
 

bitten und eventuell Schulden hinterlassend abzufahren. Deshalb wªren vielleicht 

umgehend 10 PengŖ gut. (Wenn etwas ¿brig bleibt, umso besser.) Wenn Ihr meine 

Mitteilung vom Mittwoch am Donnerstag bekommt, und ich mich f¿rs Bleiben 

entscheide, erhªlt Vali ihr Geld am Freitag oder Samstag. Ich habe ein wenig das 

Gef¿hl, dass ich, wenn ich nach Hause komme, meinen Sommer verlªngere, und den 

Juli zu Hause noch ein bisschen genieÇen kann. Um das Geld bitte ich Euch deshalb 

umgehend, damit ich Zeit f¿r Zirc habe. Ich hoffe, dass Tante M§li bis Mittwoch 

antwortet. Schade ist es nur um den Zircer Jahrmarkt am 26.!ñ 

 

Am 20. Juli schrieb sie: ĂDer Bauer flucht. Er blickt zur¿ck, wieviel er schon abgeerntet 

hat. Verflucht sein soll das alles, das Schwein, die stumpfe Sense und die faule Frau.ñ   

 

Jahre spªter, 1949, erinnert sich Ilka GedŖ wie folgt an das Ende des Urlaubs zur¿ck: 

ĂSie ist siebzehn Jahre alt, allein in einem Dorf des Bakony-Gebirges, zeichnet von 

morgens bis abends, dem Erntearbeiter in der Hitze Schritt f¿r Schritt folgend, immer 

wieder dieselbe Bewegung abwartend (40. Mappe: 4., 24., 25., 30. und  36. Bild), in der 

verlassenen H¿gellandschaft, wo mich kein Mensch sieht und auf fremden Bauernhºfen 

zwischen Kinder gestellt.  

40. Mappe: 4., 24., 25., 30. und  36. Bild  

      

Ich schlief wie ein Tagelºhner und Wochen spªter kam ich nach Hause und breitete vor 

meiner Mutter die Ernte auf dem Sofa aus. Mit welch burschikoser Geste! ĂDie Mutter 

der K¿nstlerinñ: çKamst ohne Blumen, nur mit Stºcken/ du wolltest keinem Gott dich 

stecken,/ versprachest Gold in vollen Sªcken. / Jetzt sitzt du hier klein und 

beklommenè.ò16   

                                                           

16  Aus dem Gedicht von Attila J·zsef Kamst ohne Blumen, nur mit Stºcken. 

Aus dem Ungarischen von Wilhelm Droste. In: Drei Raben (Zeitschrift f¿r 

ungarische Kultur), Dezember 2005, S. 16. 
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Im Jahr ihres Abiturs erhielt Ilka GedŖ den folgenden Brief von der Schriftstellerin Anna 

Lesznai: ĂLiebes kleines Mªdchen! / Ich beantworte Deinen Brief mit groÇer 

Verspªtung: Ich habe viele Sorgen, und es gibt viele Hindernisse in der Korrespondenz. 

/ Dabei habe ich mich sehr ¿ber Deinen Brief gefreut: Du bist ein gutherziges und 

vern¿nftiges Wesen, daher kann aus Dir ¿ber die technischen Studien, das viele 

Zeichnen und die vielen Mal¿bungen hinaus eine wahre K¿nstlerin werden.  Bem¿he 

Dich,  bewahre, Menschlichkeit, Liebe, Verstªndnis, Nachsehen  und geduldige Strenge 

in Dir zu entwickeln: Damit leistest Du auch Deiner Kunst den grºÇten Dienst. / Wªren 

heute andere Zeiten, w¿rde ich Dich gerne f¿r ein paar Wochen mit aufs Dorf nehmen. 

Da wir aber in einem besetzten Gebiet wohnen, ist das dieses Jahr nicht mºglich, und 

ich w¿rde die Verantwortung auch nicht auf mich nehmen. / Bedauerlicherweise kenne 

ich nur den Norden des Landes. Ich habe mir den Kopf zerbrochen, aber es ist mir keine 

passende Familie eingefallen. / An Ostern habe ich jedoch zwei Tage am s¿dlichen Ufer 

des Plattensees verbracht. Eine unvergleichliche Region, ein fabelhaftes Bauernhaus, 

dass nicht schºner sein kºnnte. / Ich lege diesem Brief die Adresse eines dortigen 

Bekannten bei. (Er wohnt in einer Kleinstadt, ist Hotelbesitzer, ein interessanter und 

gebildeter Schriftsteller, und beschªftigt sich mit Volkskunde. Du kannst viel von ihm 

lernen, er ist ein wahrer Freund und Unterst¿tzer des Bauerntums.)/ Vielleicht kann er 

f¿r Dich eine gute Unterkunft finden. (é) Das Komitat Zala ist eine fantastische 

Gegend, bergig und voller Spuren einer historischen Kultur. (é) Ich denke schon, dass 

Du ihm Deine Zeichnungen schicken solltest, und schreib ihm auch selbst, wie viel Du 

ausgeben kannst usw. / Ich hoffe, ich werde Dich mit Gottes Hilfe nªchsten Winter sehen 

kºnnen. Schreib mir manchmal an meine Sommeradresse ï vergiss dabei allerdings 

nicht, dass die Briefe an der Grenze zensiert werden, d. h. schreib nichts ¿ber Politik 

und Sachen, die als solches gelten kºnnten. / Meine Sommeradresse: Am§lia J§szi oder 

Lesznai, besser aber Am§lia J§szi. In dem Dorf kennt man mich vor allem unter diesem 

Namen. / Arbeite viel, und bleibe ein so anstªndiger Mensch, der Du, wie ich meine, 

jetzt bist. / Es umarmt Dich Anna Lesznai, deine Tante M§li.ñ17 

                                                           

 

17  Der Brief befindet sich im Nachlass von Ilka GedŖ. 

 



 Seite 28 von 163 

 

 

D§vid B²r·: Ilka GedŖ: ihr Leben und ihre Kunst 

 
 

 

 Im Jahr 1938 entsteht das Material der 20. Mappe, dessen erste vier Zeichnungen 

Selbstportrªts sind, wªhrend die ¿brigen Werke die Eltern von Ilka GedŖ zeigen. Die 

37. Mappe umfasst unter anderem die Selbstportrªts der Jahre 1938 und 1939 (Bild 1ï

13; Bild 15ï16; 18. Bild; Bild 39ï41; Bild 45ï46.) Diese Zeichnungen berichten zum 

einen ¿ber die sichtbare Welt, zum anderen kommt in ihnen eine fast grenzenlose 

Empfindsamkeit zum Vorschein. 

37. Mappe: Bild 1ï13 

     

 

      

  

37. Mappe: Bild 15ï16 
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7. Mappe: 18. Bild 

 

 

37. Mappe:  Bild 39ï41 

     

37. Mappe:  Bild 45-46 

  

Ilka GedŖ macht das Abitur 1939 und spielt ernsthaft mit dem Gedanken, ein 

Kunststudium in Paris zu beginnen. Die Suche nach einer Kunstschule beginnt. In ihrem 

Empfehlungsschreiben dazu heiÇt es: ĂIch bestªtige hiermit, dass ich Ilka GedŖ in ihren 

Kunststudien seit zwei Jahren geleitet habe und sie f¿r eine derart vielversprechende, 

auÇerordentlich begabte Kunstsch¿lerin mit groÇem Stilgef¿hl halte, dass es f¿r die 

Entwicklung ihrer nicht alltªglichen Begabung ªuÇerst fºrderlich wªre, wenn sie die 

Gelegenheit hªtte, ihr Studium an der Pariser Kunstakademie fortzusetzen. / Budapest, 

den 19. August 1939. Guszt§vh V®gh, Lehrer f¿r Malerei, Prªsident der Gesellschaft 
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Ungarischer Buch- und Reklamek¿nstler.ñ Doch es kommt der Krieg, und die 

Wahrscheinlichkeit eines Auslandstudiums r¿ckt in immer weitere Ferne. 

 

Zu dieser Zeit erhªlt die angehende K¿nstlerin von dem bekannten ungarischen Maler 

R·bert Ber®ny in einem Brief, dessen Ton als etwas herablassend, leicht ironisch, ja 

stellenweise auch als zynisch bezeichnet werden kann, einen sicherlich n¿tzlichen Rat 

(12. Juni 1939): ĂF¿r einen begabten Menschen sind alle Meister gut, der Unterricht 

durch einen nicht ausgezeichneten Meister ist trotz alledem ein Zeitverlust. Und doch 

gilt eher, dass ein begabter Mensch von einem begabten Menschen schnell und leicht 

lernt, auch dann, wenn dieser kein erstrangiger Pªdagoge ist. Am Anfang sind die 

Aneignung einer verlªsslichen und guten Basis, doch in erster Linie die Entwicklung 

einer richtigen Anschauungsweise und des Geschmackes in die richtige Richtung mittels 

der Anerziehung wesentlicher Bed¿rfnisse wichtig. Das sind nat¿rlich lauter richtige 

Prinzipien, doch reicht das noch nicht dazu aus zu wissen, welche Schule man aufgrund 

der Prospekte wªhlen sollte. Ich jedoch, der ich all das nicht kenne, kann keinen 

Ratschlag geben. / F¿r Paris spricht die Tatsache, dass seit dem 19.  Jahrhundert dort 

die besten Bilder gemalt werden, und der hochrangige Geschmack der Malerei dort 

seine Heimat hat. Die dortigen Schulverhªltnisse, wie sie heute sind, kenne ich nicht. 

Ich denke, dass die £cole des Beaux Arts und die £cole des Arts Metiers (die Hochschule 

f¿r Kunstgewerbe) Ădiplomverteilendeñ ordnungsgemªÇe, konservative Institutionen 

mit gewiss guter F¿hrung sind. Im ¦brigen besuchen diejenigen, die Maler werden 

wollen, eher die freien Schulen. (Ich habe damals einige Monate lang die Academie 

Julian besucht, doch damals lebte der beste Meister: J. P. Laurens noch. Er war kein 

guter Maler, aber ein idealer Lehrmeister, der oft die mit seiner Malerei im Gegensatz 

stehenden Lehren propagierte!)/ ¦ber England sei nur gesagt, dass der Premierminister  

Chamberlain heiÇt und es viel Nebel gibt. (Aber, wenn alles so gelingt, wie ich es 

mºchte, werde ich vielleicht im Herbst selbst auch dorthin fahren.) Wie Sie sehen,  kann 

ich bez¿glich Ihrer Fragen zu England nicht einmal einen Mucks von mir geben. / Ob 

ich mich bem¿hen w¿rde, mir verschiedene Techniken anzueignen und obendrein einen 

Illustratorkurs zu besuchen ï nun, darauf lautet meine Antwort: Ersteres muss man 

unbedingt kennen und mºglichst auch kºnnen, Letzteres muss man zuerst lieben, und 

dann ist man auch imstande, es gut zu machen. Dies m¿ssen allerdings Sie mit Ihren 
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Anspr¿chen sich selbst gegen¿ber in Einklang bringen und dann entscheiden. / Ich freue 

mich, dass Sie das Abitur hinter sich haben. Falls Sie etwas gezeichnet haben, besuchen 

Sie mich und zeigen Sie es mir. Ich bin noch zwei Wochen in Budapest. Freundliche 

Gr¿Çe bis zum Wiedersehen: Ber®ny.ò  

 

GedŖ holt sich auch bei anderen K¿nstlern Rat, so etwa bei Olga Sz®kely-Kov§cs, einer 

in Paris lebenden Malerin, von der sie die folgenden zwei Briefe erhalten hat. Den ersten 

Brief schreibt sie am 7. Februar 1939: ĂLiebe Ili! / Sei mir nicht bºse, wenn ich Deine 

zwei netten Briefe erst jetzt beantworte. Ich habe keine Entschuldigung daf¿r, da ich 

kaum arbeite. Irgendwie kann ich mich f¿r nichts wirklich interessieren./ Ich habe mich 

¿ber Deinen Brief sehr gefreut, und finde, dass das, was Du Robert (Ber®ny) gesagt 

hast, vºllig in Ordnung ist, denn ich kºnnte sicher nur das gleiche sagen, wenn mich 

jemand nach meinem çZielè fragen w¿rde. Ich bin schon recht alt geworden, doch einen 

anderen Grund als die Liebe zu etwas, habe auch ich nicht gefunden. Ich glaube auch 

nicht, dass es einen anderen Grund geben kann. Das war ¿brigens ein stªndiger 

Streitpunkt zwischen mir und Robert. Er fragte mich, warum ich dieses oder jenes 

gemalt habe, woraufhin ich antwortete, weil ich es mag, woraufhin er mir antwortete, 

wen interessiert schon, was du magst. Gerade das werde ich jetzt durch das Bild 

erfahren. Wenn ich stark genug lieben kann, wird es vielleicht die ganze Welt 

interessieren, wenn nicht, dann eben keinen. /Ich habe Dir  das nur darum so ausf¿hrlich 

geschrieben, damit Du mutig und ehrlich daran festhªltst und malst oder zeichnest, was 

Du liebst, und dann werden wir sehen, ob Du stark genug lieben kannst. Was nat¿rlich 

die Arbeitsmethode anbelangt, da musst Du aufpassen. Ich f¿rchte, dass ich das, mein 

Mªdchen, schon oft gesagt habe und dass Du es am Ende leid bist. Auf der Leinwand 

und auf dem Papier muss tatsªchlich eine Komposition entstehen, damit das, was Du 

liebst, so suggestiv wie mºglich wird, damit wir, die Betrachter, sp¿ren kºnnen, was 

Dich so sehr ber¿hrt hat, oder wor¿ber Du Dich so sehr gefreut hast. / Und nur diese 

Disziplin benºtigst Du. Folge Deiner Fantasie mit ganzem Herzen, und lass alles, was 

nicht hierzu gehºrt oder stºrend ist, weg./ Wªhle das Material, auf dem Du Deine 

Botschaft erzªhlen willst so, dass Du fast den Geschmack sp¿rst, dass Du es mit den 

Fingern f¿hlst. ï Nun, das wªre alles. Ich w¿rde Dich gern unterrichten, Dir helfen, 

doch das geht leider nicht. Was Du ¿ber eine Anstellung sagst, halte ich f¿r beinahe 



 Seite 32 von 163 

 

 

D§vid B²r·: Ilka GedŖ: ihr Leben und ihre Kunst 

 
 

ausichtslos, weil wir jetzt niemandem eine Arbeitserlaubnis erteilen. Du kºnntest 

hºchstens als Studentin hierher kommen, und ich weiÇ nicht, ob du die Erlaubnis der 

Nationalbank bekommst. Ich w¿rde auf jeden Fall versuchen, meinen Bekannten 

Bescheid zu sagen. / Du hast recht, dass Du Dir die gute Laune nicht verderben lªsst. 

Das Leben liegt vor Dir, Du bist jung. Du hast auch gar keinen Grund zum Traurigsein, 

besonders, solange Du imstande bist, Sachen zu erblicken, die Du nicht vergisst, weil 

sie Dich ber¿hren und gl¿cklich machen.ñ 

 

Im Sommer 1939 (der groÇe Krieg fªngt in wenigen Wochen an) schreibt Olga Sz®kely 

nichtsahnend oder vielleicht die Zustªnde in der Welt auÇer Acht lassend: ĂMein liebes 

Mªdchen! / Ich bin ¿berhaupt nicht bºse auf Dich. Ich habe mich bloÇ erkundigt, was 

zu tun wªre. Also an der Beaux Arts kannst Du Dich jetzt f¿r das nªchste Jahr 

einschreiben. Einen Sommerkurs gibt es nicht. Die Studenten bezahlen eine Geb¿hr von 

150 Francs und dem Lehrer 100 Francs. Es m¿ssen Zeichnungen eingereicht werden, 

auf deren Grundlage die Aufnahme erfolgt. Wenn ich hingehe, erkundige ich mich selbst 

mal, was man machen kann. (é) Ich empfehle Dir nach wie vor im Sommer einen 

Franzºsischkurs, wo du Franzºsisch lernst, und dann komm nach Paris.ñ  

 

Obwohl Ilka GedŖ lange Zeit mit den Problemen der realistischen Darstellung rang, galt 

sie dennoch als zeichnendes Wunderkind und reifte im Alter von  neunzehn Jahren 

bereits zu einer sensiblen K¿nstlerin heran. 

 

3. Die Kriegsjahre (1939-1945) 

 

SchlieÇlich ging Ilka GedŖ nicht nach Paris, und konnte ï vermutlich teils aufgrund der 

Judengesetze ï auch die Akademie nicht besuchen. Gegen 1949 erinnert sie sich an diese 

Zeiten wie folgt: ĂSie ist sehr begabt, sagten einige alte Schweine oder zeitweilig auch 

ganz nette Menschen. Studieren Sie nicht, das verdirbt Sie nur! Ich suchte sie auf das 

Drªngen  meiner Mutter hin auf. Manchmal stieg ich an der Olasz-fasor in die 

StraÇenbahn ein und stieg dann 1ï2 Stunden spªter mit der Mappe an derselben 

Haltestelle wieder aus, ich spazierte die Garas utca hoch und erzªhlte meiner Mutter, 

dass die Zeichnungen dem Betreffenden sehr gut gefallen hªtten. Manchmal zeigte ich 
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sie ihm sogar, diese und jene. Auch bei P§l P§tzay18 war ich, zweimal, das erste Mal 

mit meiner Mutter, als sie mich um jeden Preis nach England schicken wollte, fleiÇig 

schleppte sie die Kataloge der verschiedenen Schulen an und sah sie durch. Das 

Schwein sagte, gleich wohin ich ins Ausland gehen w¿rde, ich wªre der  Stolz der 

Schule. Einige Jahre spªter dann besuchte ich ihn allein. Da nat¿rlich war er voller 

Sorgen um mich: Es gibt nichts Schlimmeres als einen halbgebildeten K¿nstler. (Er 

hatte Recht.) Wahrscheinlich wollte er mich dazu ¿berreden, nach Paris zu gehen. Nicht 

ich wollte das, ich war absolut passiv, ich dachte ¿ber nichts nach, machte keine Plªne 

und beschloss nicht, Malerin zu werden, obwohl ich eine Frau bin, zu zeigen was ich 

kann. Ich wusste von diesem Problem ¿berhaupt nicht, doch auch so  nichtswissend 

hªtte in mir eine Berufung stecken kºnnen, hªtte ich eine Vorstellung von meiner 

Zukunft, den Schwierigkeiten haben kºnnen, dass es gut wªre, nach Paris zu gehen und 

zu studieren, dass es gut wªre, unter K¿nstlern zu  leben, aber ich zeichnete nur, wie 

besessen, ging oft ins Museum der Bildenden K¿nste und besuchte Ausstellungen.ñ  

 

Schwierige Zeiten brechen an. Das am 24. Mai verabschiedete erste Judengesetz stellt 

die Zugehºrigkeit der als Juden eingestuften K¿nstler, Schriftsteller und 

Wissenschaftler zur ungarischen Kultur in Frage. Der Anteil von Juden in den geistigen 

Berufen durfte nicht mehr als 20% ausmachen. Das zweite Judengesetz mit Wirkung 

vom 4. Mai 1939 schlieÇt Juden aus dem Parlament, den Kommunalvertretungen, 

ºffentlichen Kºrperschaften und Zeitungsredaktionen aus. Bei den geistigen Berufen 

wird ihr Anteil auf 6% begrenzt. 

 

Ilka GedŖ bleibt also in Ungarn und besucht die Zeichenschule von Tibor Gall®19 

(Ausstellung in Glasgow: Bild 5ï10).  

 

                                                           

18  P§l P§tzay (1896, Kapuv§r ï 1979, Budapest). Bildhauer und  Kunsterzieher. 

 

19  Magyar MŤv®szet (1919-1945) [Ungarische Kunst, 1919ï1945] Bd. I, Akad®miai 

Kiad·, Budapest: 1985, S. 47: ĂTibor Gall® unterhielt eine Malschule zur Vorbereitung auf 

die Akademie mit folgenden Kursen: Formzeichnung und Malerei; Landschaftsmalerei; 

Maltechniken und Materialkunde; Werbedesign; Kunstgeschichte.ò 
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Glasgower Austellung  (5., 10. B²ld) 

  

 

In ihren 1949 entstandenen biografischen Erinnerungen erwªhnt sie, dass in dieser Zeit 

ihr k¿nstlerischer Elan ein wenig an Intensitªt verlor: Ă(é) diese Lernmºglichkeit hatte 

in dieser ganzen Atmosphªre nicht das Geringste mit jener Selbstaufopferung zu tun, 

die mich damals im Alter von 17 Jahren in Bakonyb®l angespornt hatte, als ich von 

morgens bis abends nach Motiven suchte. (é) Die ¿berstrºmende Freude meiner 

Zeichnungen, die groÇe Zahl und Originalitªt, die mit so groÇer Vehemenz betont 

wurde. Vermutlich sagte der gute alte Viktor Erdei voller Wohlwollen: çGehen Sie nicht 

an die Akademie! Von denen wollen Sie lernen? Die kºnnten von Ihnen lernen!è 

(Nat¿rlich hat wahrscheinlich dabei seine Meinung ¿ber den damaligen Lehrkºrper 

eine Rolle gespielt.) Ich weiÇ nicht, aus welchen Personen er bestanden hat. (é) In der 

Privatschule von Tibor Gall®, wo an Winter- und Fr¿hlingsnachmittagen die sich auf 

die Akademie vorbereitende MittelmªÇigkeit mit widerlicher Kohle im ekelerregenden 

Fixativgeruch des hoffnungslosen Ateliers der B¿rgerschule an der Ecke von 

Bulyovszky utcaïAndr§ssy ¼t irgendwelche Akte zeichnete, ich war 19 jahre alt, 

kritzelte ich vºllig verstºrt etwas vor mich hin.ñ 

Sie hat schlieÇlich ein Verhªltnis mit ihrem Meister, Gall®, und erkennt aus der Distanz 

von Jahren, wie absurd ihr Verhalten damals gewesen ist: ĂIm Herbst nach dem Abitur 

geht sie in die freie Schule von Tibor Gall®, verliebt sich in den Meister (45 Jahre, 

verheiratet, zwei Kinder). Sie lªsst es ihn in einem verr¿ckten, hochtrabenden und 

lyrischen Brief wissen, sie erniedrigt sich vor ihm, macht sich selbst vor den Leuten 

lªcherlich, fªngt an zu rauchen, telefoniert halb ohnmªchtig, rennt durch die StraÇen, 

damit sie p¿nktlich ankommt, beginnt ihre Mutter, mit der sie Ausfl¿ge machte, bei der 

sie schlief, mit der sie gemeinasam las und auch arbeitete, zu Hause anzul¿gen. Nach 

einem Monat trifft sie den Entschluss, seine Geliebte zu werden: Sie bietet sich ihm an, 

und als sie einen Korb bekommt, tut sie es immer wieder, bis er Ădie Frau bekommtñ 
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(é) Dann folgt eine Liebe, dann ein wenig die Wiederholung der ersten Liebe mit 

jemand anderem. Ich habe Lucy20  meine Geschichten erzªhlt, und sie sagte, ich hªtte 

mich nicht wie eine Frau verhalten.ñ Die ungarische Kunsthistorikerin, Szilvia Kºves, 

versuchte bei ihren Nachforschungen herauszufinden, ob Arbeiten der Sch¿ler dieser 

Schule erhalten geblieben waren. ĂDas Resultat ist  ªuÇerst spªrlich, da die Schule ihre 

Sch¿ler auf die Aufnahmepr¿fung vorbereitete, und die zu diesem Zweck erstellten 

Studien im Allgemeinen nicht aufbewahrt wurden. Allein im Nachlass der Malerin Ilka 

GedŖ fanden wir auf 1939 datierte Aktzeichnungen, die aus der Gall®-Schule stammten. 

(é) Tibor Gall® half seinen j¿dischen Sch¿lern mittels seiner Beziehungen bei der 

Flucht, worauf die deutsche Botschaft mit einer drohenden Aufforderung reagierte. 

Danach war Gall® gezwungen unterzutauchen und ging nach R§ckeve, wo er sich 2ï3 

Tage lang in einem Hausboot auf dem Wasser aufhielt. Am 1. Mai kehrte er krank nach 

Hause zur¿ck, in der Schule vertrat ihn wªhrend dieser Zeit seine Frau. Einige Tage 

spªter, am 15. Mai 1944, starb er, was das Ende der Schule bedeutete.ò21 

 

An diese Zeit erinnert auch J§nos Frank, ein namhafter ungarischer Kunsthistoriker, in 

einer Buchbesprechung zu einem Band mit Studien ¿ber Ilka GedŖ: ĂUm 1940 betreute 

eine Malerin namens Tott (Toto) in ihrem  Atelier unweit der Wohnung der Familie 

GedŖ zwei Teenager als Sch¿ler: Ilka GedŖ und mich. AuÇer dem fleiÇigen Zeichnen 

waren auch die Person und die Malmethode unserer Mentorin aufregend: Diese 

suggestive, ironische und noch junge Malerin hatte die Kunstakademie im Weimarer 

Deutschland besucht und brachte die freie, ganz besondere Atmosphªre und 

Stadtfoklore Berlins mit sich ï den einstigen Westen. Die Werke von Ilka GedŖ 

vesrtrºmten ihre Begabung ï und ein ungreifbares Plus ï geradezu, meine nicht. Im 

                                                           

20 Es handelt sich um Dr. Lucy Liebermann, die einerseits die Exfrau P§l P§tzays, 

andererseits eine enge Mitarbeiterin von P§l Gegesi Kiss, eines Begr¿nders der Europªischen 

Schule war. (Nach der Information von Istv§n Hajdu; Istv§n Hajdu: ĂF®lig k®p, f®lig f§tyol ï 

GedŖ Ilka MŤv®szeteò [Halb Bild, halb Schleier ï die Kunst Ilka GedŖs], in: Istv§n Hajdu ï 

D§vid B²r·: GedŖ Ilka mŤv®szete. [Die Kunst Ilka GedŖs], Gondolat, Budapest 2003, S. 18.) 

 

21  Szilvia Kºves: ĂGall® Tibor festŖiskol§jaò [Die Malschule von Tibor Gall®] In: Reform, 

alternat²v ®s progressz²v mŤhelyiskol§k (1896-1944) [Werkstattschulen der Reformbewegung, 

der alternativen und progressiven Kunst, 1896ï1944] Hrsg. Szilvia Kºves. Magyar 

IparmŤv®szeti Egyetem, Budapest 2003, S. 62. 
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Alter von zwanzig dann zerriss ich meine eigenen Zeichnungen, es war nicht schade um 

sie. Nur eines bedauere ich: ein von mir mit Rotkreide gezeichnetes Bild von Ilka GedŖ, 

mit ihren langen, bis zur Schulter reichenden roten Haaren; das wªre vielleicht mehr 

geblieben als ein Dokument.ò22 

 

Ein Briefentwurf von Ilka GedŖ vom 31. Mai 1943 ist ebenfalls erhalten geblieben, bei 

dem jedoch sowohl der Adressat, als auch die Tatsache, ob dieser Brief wirklich 

weggeschickt worden ist, unbekannt sind. Dort heiÇt es: ĂLieber Meister! / Ich habe 

Ihre interessierten Zeilen mit viel Freude gelesen. Ich habe sie direkt vor meinem Einzug 

in den Arbeitsdienst erhalten; dies ist auch der Grund daf¿r, warum ich so spªt 

antworte. In der Zwischenzeit habe ich aufregende Dinge erlebt, deren Endergebnis ist, 

dass ich jetzt f¿r ein paar Monate ein freier Mensch bin. / Was meine Arbeit betrifft, 

kann ich mich ihr nicht vollstªndig widmen, da meine Lebensumstªnde, die Sicherung 

eines Lebensunterhalts eine Vertiefung in der Arbeit verhindern, aber ich kann sagen, 

dass ich in meiner Freizeit fleiÇig und zu meinem eigenen SpaÇ arbeite und die zwei 

Blªtter, die Sie bei der Ausstellung gesehen haben, auf diese Weise entstanden sind. / 

Wªhrend der Bildhauerarbeit male ich auch manchmal,  man hat ja auch ein wenig 

Verlangen nach Farben, das man zum Ausdruck bringen muss. / In letzter Zeit mache 

ich aus Ton gebrannte  Kunstgewerbegegenstªnde. / Denn als ich zum Arbeitsdienst 

musste, habe ich meine kleine Atelierwohnung aufgegeben, seitdem wohne ich bei 

meiner Tante! / Hinsichtlich der Zukunft habe ich keine bestimmten Plªne. / Im Sommer 

mºchte ich auf jeden Fall irgendwohin fahren. Ich brauche eine kºrperliche und 

seelische Erholung jetzt sehr. / Aber da das Leben mir auch keine Ruhepause gewªhrt, 

werde ich vermutlich meine Sehnsucht nach Ruhe wieder einmal der Geschichte 

anvertrauen m¿ssen. / Lieber Meister! Traurig habe ich von den Krankheiten in Ihrer 

                                                           

22  £let ®s Irodalom, 1. August 1998. J§nos Frank erwªhnt dies auch in einem Interview: 

ĂIch kannte die Malerin M§rta Jeremi§s, die im Weimarer Deutschland die Hochschule 

besucht hatte von zu Hause gut ï bei ihr hatte ich 1939ï1941 zeichnen gelernt. (AuÇer mit hatte 

sie noch eine Sch¿lerin: Ilka GedŖ)ò Hatvanas ®vek ï Đj tºrekv®sek a magyar 

k®pzŖmŤv®szetben ï Ki§ll²t§s a Magyar Nemzeti Gal®ri§ban, 1991. m§rcius 14-j¼nius 30. 

[Sechziger Jahre. Neue Tendenzen in der ungarischen darstellenden Kunst ï Ausstellung in der 

Ungarischen Nationalgalerie, 14. Mªrz ï 30. Juni 1990] Hrsg: Ildik· Nagy und L§szl· Beke. 

K®pzŖmŤv®szeti Kiad·, Ungarische Nationalgalerie, Ludwig Museum, Budapest. S. 75. 
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Familie  gelesen. In nªchster Zeit fahre ich nach Budapest, und dann mºchte ich Sie 

besuchen. Auch bis dahin bitte ich Sie, lieber Meister, mir eine Antwort zu schicken.ñ 

 

Ein Brief von Mil§n F¿st (28. Mai 1943) bezeugt, dass sich  Ilka GedŖ zu jener Zeit 

auch mit dem Gedanken der Heirat beschªftigte. (Aus der Zeit vor 1945 sind f¿nf, 

bedauerlicherweise in St¿cke geschnittene ¥lgemªlde erhalten geblieben, die einen sehr 

gut aussehenden jungen Mann darstellen.) Auch in den erhalten gebliebenen Briefen 

stellt sich nicht heraus, um wen es sich wohl handeln mochte, doch sind die Zeilen von 

Mil§n F¿st unmissverstªndlich: ĂLiebe Ilka ! / Ich bedanke mich f¿r Deinen schºnen 

und klugen Brief und f¿r das in mich gesetzte Vertrauen. / Meine Antwort auf all dies 

ist nur: bedenke, dass Du genau das durchmachst, was wir alle durchgemacht haben, 

und was alle durchmachen m¿ssen, die ein Herz haben. Ich stelle nur noch eine Frage: 

Glaubst Du, dass es wirklich so gut ist, verheiratet zu sein? / Mit einem Wort: Das 

Ganze ist ein einziges Leiden, darauf musst Du vorbereitet sein, und deshalb bin ich ein 

groÇer Feind derer, die Kinder zur Welt bringen. / Aber alle tun es, also bin ich ein 

Feind aller. / Das heiÇt, Du  musst dich an den Gedanken gewºhnen, wie das Leben 

eben ist. Und erwarte nicht, dass es sich so verªndert, wie Du es gerne hªttest. Denn es 

wird sich nicht verªndern. Also, çauf biegen oder brechenè ï wie der Deutsche sagt. 

Du musst dich danach richten, das ist der Lauf der Welt.ñ 

 

Wªhrend der Kriegsjahre fuhr Ilka GedŖ regelmªÇig nach Szentendre, in ein in der Nªhe 

von Budapest liegendes Stªdtchen, das schon damals aufgrund seiner K¿nstlerkolonie 

ber¿hmt war. Eine Monographie ¿ber die dortige Malschule erwªhnt, dass Ăab dem 

Sommer 1936 einige junge, meist angehende K¿nstler Szentendre oft aufsuchten. (é) 

Sie waren teils Mitglieder der Gruppe der Sozialistischen K¿nstler, teils gehºrten sie zu 

deren Freundeskreis (é) So gelangten auÇer den erwªhnten K¿nstlern P§l  B. Juh§sz, 

ErnŖ Berda, Gyºrgy K§d§r, £va Tºrzs, J·zsef Feh®r, F®lix Kassakovitz, £va Barta, Ilka 

GedŖ und Gyºrgy Nemes hierher.ñ23 Es ist anzunehmen, dass die Autorin der 

                                                           

23  Lenke Haulisch, Szentendrei fest®szet, kialakul§sa,  

tºrt®nete ®s st²lusa 1945-ig [Die Malerei von Szentendre, ihre Entwicklung, Geschichte 

und Stil bis 1945] Akad®miai Kiad·, Budapest 1977. 
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Monographie die Landschaftsbilder Ilka GedŖs von Szentendre nicht kannte. Diese 

Bleistift- und Pastellzeichnungen zeichnen sich durch ihre besondere, markante 

Farbenwelt aus (25. Mappe und 31. Mappe sowie die Zeichnungen Nr. 18ï38 der 

Ausstellung in Glasgow).  

 

 

 

 

 

 

Zur¿ckzuf¿hren ist dies auf die meisterhafte Leichtigkeit der Zeichnungen, doch in 

erster Linie auf die lebendige, franzºsische Wildheit der Farben. (Die damals noch sehr 

junge K¿nstlerin hatte von ihrem Meister, Viktor Erdei, ein Buch von Paul Signac 

bekommen.24) Ungefªhr hundert dieser in Szentendre gezeichneten Landschaftsbilder 

sind im Nachlass erhalten geblieben. Auf einigen Pastellzeichnungen sieht man ein 

wahres Fest der Farben: starke  Tºne in Violett, Gelb und gef¿hlvollem Blau, als zºge 

ein Sturm heran (einige dieser Grafiken wurden in Glasgow gezeigt, so z. B. Nos.  12., 

16., 20., und 21). Auch nach dem Krieg machte sie einige Pastellzeichnungen von 

Szentendre, die sie dann mit ¥lgemªlden ergªnzte.  

 

Glasgower Ausstellung: 12., 16., 20., 21. Bild  

 

                                                           

24  Das Werk ist hºchstwahrscheinlich: Paul Signac, De Delacroix  

au n®o-impressonisme. (Paris, 1889, 1922)  
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Der Entwurf eines an Lenke Haulisch, die Autorin  der oben erwªhnten Monographie, 

geschickten, vermutlich vom Ende der siebziger Jahre stammenden Briefes ist in dem 

Manuskriptnachlass erhalten geblieben: ĂIch bin die Malerin Ilka GedŖ. Es ist vielleicht 

merkw¿rdig, dass ich Dir schreibe, ohne Dich zu kennen. Im November 1969 war ich 

mit zwei Werken bei der Ausstellung ¿ber die Malschule Szentendre in Sz®kesfeh®rv§r 

vertreten, jedoch sind diese Werke durch einen Zufall nicht in den Katalog 

aufgenommen worden. / Ermuntert durch Deine wunderbare  Vajda-Ausstellung25 und 

                                                           

25  Es handelt sich um die 1978 in der Ungarischen Nationalgalarie  

veranstatltete Gedenkausstellung von Lajos Vajda. 
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durch Dein Buch mit dem Titel Szentendrei fest®szet  [Die Malerei von Szentendre], das 

ich vor Kurzem gelesen habe, kam mir der Gedanke, Dich einzuladen, um Dir meine 

Bilder zu zeigen. Ich habe das Gef¿hl, dass es f¿r meine spªtere Arbeit n¿tzlich wªre, 

wenn Du kommen kºnntest. Nach langer Pause arbeite ich jetzt seit ca. zehn Jahren 

wieder, in einer  groÇen ï vielleicht unter dem Aspekt meiner Arbeit ï  allzu groÇen 

Isolation.ñ26 

 

In einem 1985 erstellten Lebenslauf schildert die K¿nstlerin ihre Periode in Szentendre 

wie folgt: ĂMeine erste Schaffensperiode ist mit Szentendre verbunden. Noch vor 

meiner 1945 erfolgten Aufnahme27 arbeitete ich dort unter der Leitung von Viktor 

Erdei. Vor dem Krieg und wªhrend des Krieges entstanden viele hundert Zeichnungen 

und Pastelle von den StraÇen, Hºfen und Marktplªtze usw. in Szentendre.ñ In ihren nach 

dem Krieg verfassten, den Lebensweg zusammenfassenden Erinnerungen wird ein 

k¿nstlerischer Ausflug recht unangenehmer Art lebendig: ĂAuf der StraÇe fiel mir 

vorhin auch eine Szene ein: Vielleicht war es das Jahr vor der Macht¿bernahme durch 

die Pfeilkreuzler oder noch fr¿her. Ich ging an einem fr¿hen Nachmittag irgendwo in 

der Nªhe der Eisenbahn mit einer Mappe in der Hand. Zwei, drei etwa mit mir 

gleichaltrige Frauen standen vor einem Zaun oder Tor, und ich erinnere mich nicht 

mehr, was sie sagten, aber sie machten spºttische Bemerkungen ¿ber mich und lachten 

laut. Es war f¿rchterlich.ò28 Der Maler Endre B§lint schreibt ¿ber Ilka GedŖ in seinen 

Memoiren:  ĂIlka GedŖ tauchte, wie so viele andere auch, ab Mitte der dreiÇiger Jahre 

in Szentendre auf, und war auch als Erscheinung mit ihren lodernd roten Haaren ein 

besonderer ĂFarbtupferñ der Stadt. Ihr Meister, wenn das ein guter Ausdruck ist, war 

Viktor Erdei, der in seinen Grafiken durch die zauberhafte Wirkung Rembrandts 

beeinflusst war, und dieser Einfluss war mit einem gewissen MaÇ an weiblicher 

Emotionalitªt durchdrungen auch in den Arbeiten von Ilka GedŖ zu entdecken. Ilka 

                                                           

26  Das Manuskript befindet sich im Nachlass der K¿nstlerin. 

 

27  Im Herbst 1945 immatrikulierte sich GedŖ an der Ungarischen  

Hochschule der Bildenden K¿nste. 

 

28  Heft Nr. 250 im Nachlass der K¿nstlerin. 

 



 Seite 42 von 163 

 

 

D§vid B²r·: Ilka GedŖ: ihr Leben und ihre Kunst 

 
 

GedŖ zeichnete groÇartig, und ihre Zeichnungen waren nicht nur im akademischen 

Sinne einwandfrei, sondern sie konnte in diesen Zeichnungen Form und Emotionen in 

einer Weise ausdr¿cken, dass ihre Reife, ihre Bewusstheit und Gestaltungsfertigkeit 

kaum zu glauben waren.ò29 

 

Die im Nachlass erhalten gebliebenen Briefe bezeugen, dass Ilka GedŖ im Sommer 1941 

in Szentendre Urlaub machte. (Die Adresse war: FŖ t®r 16 /Frau Gyula Perlusz/). 

Vermutlich hat sie sich auch im Sommer 1943 dort aufgehalten, denn auf einer Karte, 

die sie von dem Maler JenŖ Barcsay am 31. Juli 1943 erhielt, heiÇt es: ĂAn Malerin, 

Frl. Ilka GedŖ. / FŖ t®r 16. (c/o Frau Gyula Perlusz) / Liebe Ilka! / Am Sonntag werde 

ich zu Hause sein. Ich erwarte Sie also bis halb 12 vormittags in der K¿nstlerkolonie. / 

Es gr¿Çt Sie JenŖ Barcsay.ñ  Am 17. Juni 1943 schreibt Ilka GedŖ aus Szentendre die 

folgende Karte an ihre Mutter: ĂDie Kost ist nach wie vor sehr gut. Das Abendessen 

lºse ich bei Huzsvik so, dass ich mir ein Bier kaufe und f¿r 60 Fill®r bekommt man ein 

ordentliches St¿ck Schafskªse dazu.ñ In einem Brief vom 21. August 1984, den Ilka 

GedŖ zusammen mit ihrem Mann an den Schriftsteller Mikl·s Szentkuthy schrieb, 

erinnert sie sich an diese Zeit in Szentendre wie folgt: ĂIch war nie Mitglied der 

Europªischen Schule30.  Ich hªtte auch kaum eines sein kºnnen. Als ich in Szentendre 

als Sch¿lerin von 13ï14 Jahren zu zeichnen anfing, waren J¼lia Vajda,  Margit Anna 

usw., mehr als 10 Jahre ªlter als ich und redeten ¿berhaupt nicht mit mir. Sie waren 

rebellische junge K¿nstler. Ich dagegen eine geschickt zeichnende Gºre. Dieser 

Charakter der Beziehung ist lªcherlich lange erhalten geblieben. Es kam ihnen 

¿berhaupt nicht in den Sinn, einen/eine Benjamin(ova) in ihren Kreis aufzunehmen.ñ31 

                                                           

29  Endre B§lint, £letrajzi tºrmel®kek [Autobiografische Fragmente],  

MagvetŖ Kºnyvkiad·, Budapest 1984, S. 148. 

 

30  Die Europªische Schule, eine 1945 von Imre P§n, P§l Gegesi Kiss,  

ErnŖ K§llai und Ćrp§d Mezei gegr¿ndete K¿nstlergruppe, existierte lediglich vier 

Jahre lang. Die Mitglieder der Gruppe arbeiteten an der Erschaffung eines modernen 

ungarischen Kunstlebens, das sich in den Kreislauf Europas eingliedern w¿rde. 

 

 

31 Briefentwurf in dem Nachlass der K¿nstlerin.  
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Ilka GedŖ begegnet oft dem Freund der Familie GedŖ, Viktor Erdei, der, wie bereits 

erwªhnt, als der Meister der jungen K¿nstlerin galt, sowie seiner Frau Ada Karinthy, so 

schreibt sie am 21. Juni 1943:  ĂGestern hatte ich soeben  mein Mittagessen bei H. 

beendet, als Ada und Viktor hereinkamen. Ich blieb bis sie ihr dikussionsreiches 

Mittagessen beendet hatten und begleitete sie dann zu Teri, spªter machten Viktor und 

ich einen Spaziergang. Bei Teri haben wir zusammen zu Abend gegessen, wonach ich 

mit Viktor auf das Schiff wartete. Er hat mir ein groÇartiges Buch versprochen. Signac, 

der Maler, hat es geschrieben. Ich will nicht zu sehr in die Einzelheiten gehen, das 

nªchste Mal bringt er es mit.ò In einem Brief vom 22. Juni 1943 an die Mutter (die 

Anredeform: der gnªdigen Frau Dr. Simon GedŖ) schreibt sie Folgendes: ĂJetzt sitze 

ich hier am Tisch der Schiffstationé Schon gegen zehn war ich drauÇen bei der 

Borpince utca, an einem kleinen heruntergekommenen Haus. Jetzt habe ich etwas hier 

am Ufer gefunden, ich gehe auch gleich dorthin. Mit Ada habe ich nat¿rlich stªndig 

Kontakt. Die Singers waren auch bei Ada drauÇen. Heute Abend gehe ich die Singers 

zusammen mit Ada besuchen. Ich sehe sie jeden Tag. Kmetty und Barcsay bin ich 

fl¿chtig begegnet. Perlrott ist auch hier, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Er 

interessiert mich auch nicht..ñ  Und am kommenden Tag heiÇt es: ĂDas Mittagessen 

war gut, jetzt ruhe ich mich ein wenig aus, und dann feiere ich den langen Nachmittag, 

vielleicht sogar bis 9 Uhr. Als Du wegegangen bist, war ich noch bei Ada, die mich mit 

GrieÇbrei mit Johannisbeeren traktiert hat, zu Hause habe ich dann noch einmal zu 

Abend gegessen. Viktor Erdei kommt am 28. oder 29. Bestimmt  bringt er mir das Buch 

von Signac mit.ñ 

 

In dem Nachlass der K¿nstlerin findet sich weiterhin eine schriftliche Benachrichtigung 

aus dieser Zeit, dass Ilka GedŖ als Anerkennung ihres k¿nstlerischen Schaffens 1942 

einen Preis von 50 PengŖ der Israelitischen Gemeinde in Buda gewonnen hat. In einem 

anderen Brief  (vom 16. Nov. 1943) heiÇt es jedoch: ĂLeider muss ich Sie dar¿ber 

benachrichtigen, dass die fragliche Ausstellung vom Verband der Ungarischen Grafiker 

veranstaltet wird, und nur dessen Mitglieder teilnehmen kºnnen. Wenn Sie Mitglied 

werden wollen, geben Sie mir Bescheid, und ich werde Sie empfehlen, diese Ausstellung 

haben wir allerdings verpasst. Mit hochachtungsvollem GruÇ: Gyºrgy Z. Sas.ò 
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1942 nahm die K¿nstlerin mit ihren Grafiken an der durch die Gruppe Sozialistischer 

K¿nstler veranstalteten Ausstellung unter dem Titel Szabads§g ®s a n®p (Freiheit und 

Volk) teil, die jedoch einige Tage nach der Erºffnung durch die Behºrden verboten 

wurde. Ein umfangreicher Band ¿ber die ungarische Kunst der Jahre von 1919 bis 1945 

erwªhnt, dass Ăsich anlªsslich dieser im Mªrz 1942 in der Zentrale der Gewerkschaft 

f¿r Metall veranstalteten Ausstellung den antifaschistischen und pazifistischen 

K¿nstlern in einem nie dagewesenen Umfang K¿nstler anschlossen, die nicht zur 

Gruppe der Sozialistischen K¿nstler gehºrten, somit nahmen auÇer den Mitgliedern 

auch  Istv§n SzŖnyi, Aur®l Bern§th, R·bert Ber®ny, P§l P§tzay sowie die Meister des 

b¿rgerlich-progressiven Gresham-Kreises teil.ñ32  Womºglich hatte sich die damals 

noch sehr junge K¿nstlerin diesen letzteren zwei Gruppen angeschlossen und konnte 

ihre Arbeiten so ausstellen. Zudem geht aus ihren Aufzeichnungen hervor, dass sie 

sowohl P§l P§tzay als auch R·bert Ber®ny kannte. (Ilka GedŖ wird im Zusammenhang 

mit dieser Ausstellung unter den K¿nstlern der Malschule Szentendre erwªhnt.) In 

seinen Erinnerungen schreibt der Kritiker Gyºrgy V®rtes ¿ber den Volksfrontcharakter 

der Ausstellung, und erwªhnt den Namen GedŖ in einer langen Aufzªhlung derjenigen 

K¿nstler, die ĂauÇer den Ehren- und Gr¿ndungsmitgliedern der Gruppe Sozialistischer 

K¿nstlerñ an der Ausstellung teilnahmen.33 Laut einem Zeitungsbericht wurde eine 

Zeichnung GedŖs ausgestellt (Sitzender alter Mann).34 

 

Zwischen 1942 und 1944 besuchte Ilka GedŖ auch die Freie Schule von Istv§n ¥rk®nyi-

Strasser. Ein von GedŖs Meister zuzammengestellter Band stellt die K¿nstlerin mit 

                                                           

32  Magyar MŤv®szet (1919-1945) [Ungarische Kunst, 1919ï1945] Bd. I,  

Akad®miai Kiad·, Budapest 1985.   

 

33  Gyºrgy V®rtes: MŤv®szek a szabads§g®rt  

(A ĂSzabads§g ®s N®pò ki§ll²t§s 1942-ben) [K¿nstler f¿r die Freiheit, die Ausstellung 

ĂFreiheit und Volkò 1943], Hrsg. N·ra Aradi:  ĂSzabads§g ®s a N®pò  

(A Szocialista K®pzŖmŤv®szek Csoportj§nak dokumentumai) [ĂFreiheit und Volkò ï 

Die Dokumente der Gruppe Sozialistischer K¿nstler]. Corvina Kiad·, Budapest 1981, 

S. 318.  

 

34 Ebd. S. 287.  

 



 Seite 45 von 163 

 

 

D§vid B²r·: Ilka GedŖ: ihr Leben und ihre Kunst 

 
 

folgenden Sªtzen vor: ĂGedŖ ist 1921 in Budapest geboren. Nach Beendigung des 

Gymnasiums besuchte sie einige Monate eine Malschule. Mit Ausnahme dessen 

entwickelt sie ihr Kºnnen seit ihrer Kindheit selbst. Anfangs wªhlt sie ihre Modelle aus 

dem Familienleben. Spªter bringt sie erspªhte StraÇenszenen zu Papier. Darunter 

einige Zeichnungen, die ein seltenes Beispiel der Einf¿hlung zeigen. Die menschlichen 

Darstellungen auf diesen Zeichnungen geben sich nie falsch oder gek¿nstelt, um gefªllig 

zu erscheinen, sondern zeigen ein ehrliches Bild der Realitªtñ.35 Die K¿nstlerin  nahm 

an der Ausstellung des OMIKE36 teil, die vom 24. September bis zum 17. Oktober 1943 

in den Sªlen des J¿dischen Museums veranstaltet wurde. (Hier stellte sie folgende 

Zeichnungen aus: Schmiede, Alte Frauen, Am Dorfrand und Garten, 1944 dann die 

Grafiken Kai und Hªuser auf dem Land.) 

 

Laut der Erinnerungen der Kousine von Ilka GedŖ verdiente sie ihren Lebensunterhalt 

von 1943 bis 1944 mit dem Verkauf gebrannter Keramik. In einem Brief vom 16. 

Februar 1944 aus H·dmezŖv§s§rhely heiÇt es: ĂLiebe Ilka! / Ich beantworte jetzt sowohl 

Deinen nach Pest geschickten als auch Deinen an Herrn Tildy geschickten Brief. Ich 

habe beide Briefe mit Tildy besprochen und wir sind folgendermaÇen verblieben: Wir 

bitten Dich darum, worum wir Dich schon persºnlich gebeten haben. Gib bei GroÇ- und 

Einzelhandelverkauf Deine Detailpreise an. Wir sind gerne bereit, auf einmal auch 

grºÇere Mengen von Dir zu ¿bernehmen, aber in diesem Fall m¿sstest Du dann 

g¿nstigere Preise in Rechnung stellen.ò37 

 

Ab dem Fr¿hjahr 1944 beschleunigte sich die schnelle und vºllige Ausgliederung der 

Juden aus der ungarischen Gesellschaft. Am 5. April 1944 traf die ungarischen Juden 

die erste Zwangsverordnung: Jeder Jude musste den gelben Stern tragen. Es wurde 

                                                           

35  Katalin S. Nagy: Eml®kkavicsok / Holocaust a  magyar  

k®pzŖmŤv®szetben 1938-1945/ [Erinnerungskiesel / Der Holocaust in der 

ungarischen bildenden Kunst 1938ï1945], Gl·ria Kiad·, Budapest 2006, S. 272. 

 

36  Landeskulturverein der ungarischen Israeliten,  

Orsz§gos Magyar Izraelita KºzmŤvelŖd®si Egyes¿let (OMIKE) 

 

37   Brief aus dem Nachlass der K¿nstlerin. 
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verordnet, dass die Fahrzeuge in Besitz von Juden zwecks spªterer Beschlagnahmung 

durch das Verteidigungsministerium registriert werden mussten. Juden war es nicht 

mehr erlaubt, als Staatsbeamte tªtig zu sein, die Anwaltskammer schloss die j¿dischen 

Anwªlte aus ihren Reihen aus. Am 7. April wurde die Reisefreiheit der Juden 

eingeschrªnkt. J¿disches Eigentum wurde beschlagnahmt, und als Folge dessen wurden 

die Geschªfte der Juden geschlossen. Am 21. April  fand die Beschlagnahmung der 

Lagerbestªnde von j¿dischen Geschªften statt, und die Regierung verordnete die 

Gettoisierung der Juden. Es folgte noch eine Reihe von Dem¿tigungsmaÇnahmen, die 

jedoch die Juden der Hauptstadt betraf, da das Judentum der Provinz bereits ab dem 15. 

Mai in Konzentrationslager verschleppt wurde. Am 7. Juli wurde die Verschleppung der 

Juden auÇerhalb Budapests eingestellt, doch die Juden, die in Dºrfern in der 

unmittelbaren Nªhe der Hauptstadt lebten, wurden auch noch am 8. Juli verschleppt. In 

Budapest wurde die Idee der Errichtung eines zentralisierten Ghettos abgelehnt, 

stattdessen mussten die Juden in f¿r sie bestimmte Hªuser ¿bersiedeln. Die 

diesbez¿gliche Verordnung trat am 16. Juni 1944 in Kraft. Laut dieser war eine j¿dische 

Familie zu einem einzigen Zimmer berechtigt. Die Juden mussten also ihre Wohnungen 

verlassen und rªumen. Die Gruppe der Juden, die man spªter Ghetto-Juden nannte 

(Jungen unter 14 und Mªdchen unter 16, schwangere M¿tter, Kranke, Frauen ¿ber 50 

und Mªnner ¿ber 60) mussten in das am 29. November eingerichtete Ghetto umziehen. 

Hunger, Wassermangel und f¿rchterliche hygienische Zustªnde forderten viele Opfer. 

Jeden Tag mussten 80ï120 Tote beerdigt werden. Als die Rote Armee das Ghetto am 

17. Januar 1945 befreite, lagen 3000 Leichen auf den StraÇen des Ghettos. 

Im Sommer 1944 zog Ilka GedŖ in das mit gelbem Judenstern versehene Haus in der 

Erzs®bet krt 26. Dieses Haus, in dem Ilka GedŖ bis zum 18. Januar 1945 lebte, befand 

sich in der unmittelbaren Nªhe des spªteren Ghettos. Zunªchst war dieses Gebªude Teil 

des Notkrankenhauses in der Wessel®nyi Mikl·s utca 44, das spªter als Obdach f¿r 

Waisen oder verlassene Kinder diente. Diese Kinder erscheinen auf den 

Ghettozeichnungen von Ilka GedŖ. Nach der Macht¿bernahme durch die ungarischen 

Faschisten am 15. Oktober 1944 verschlechterte sich die Lage der Juden zunehmend.  

Mªnner zwischen 16 und 60 und Frauen zwischen 18 und 40 wurden mobilisiert. Laut 

Schªtzungen wurden 25 000 Mªnner und 10 000 Frauen zwecks ĂVerteidigung der 

Heimatñ deportiert. Am 2. November wurden alle j¿dischen Frauen mobilisiert, die 
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nªhen konnten, am 3. November dann alle Frauen zwischen 16 und 40 Jahren. Es ist 

heute kaum mehr zu rekonstruieren, wie es Ilka GedŖ gelang, der Deportation zu 

entkommen. Nur in den Erinnerungen von Endre B²r·, dem Mann von Ilka GedŖ, findet 

man einen kurzen Hinweis: ĂIlka befand sich zweimal in groÇer Gefahr. Einmal musste 

sie sich zusammen mit ihrer Freundin am Bahnhof melden. Sie waren der Deportation 

entkommen, weil nicht genug Waggons zur Verf¿gung standen. Es wurde ihnen gesagt, 

sie sollten nach Hause gehen und am darauffolgenden Tag wiederkommen. (é) Ilka 

ging nach Hause, und sagte sich: Ich werde doch nicht verr¿ckt sein und wieder 

hingehen, und sie ging auch nicht. (é) Einmal wurde das Haus, in dem sie wohnte, 

durch die Polizei angegriffen, und Ilka versteckte sich unter einer riesigen 

Daunendecke, und als die Bewohner zum Zªhlappell antreten mussten, sagte ein 

Rabbiner mit d¿nner hoher Frauenstimme çjaè, woraufhin das Haus durchsucht 

wurde, aber Ilka wurde nicht gefunden.ò38 Am 29 November 1944 wurde das Ghetto 

errichtet, in dessen Nªhe sich das Haus in der Erzs®bet kºr¼t 26 befand. Es herrschten 

f¿rchterliche Zustªnde, und in den letzten Tagen der Belagerung konnten sie die Toten 

nicht mehr auf den Friedhof hinausbringen: Die Leichen legte man in eine Ecke des 

riesigen Innenhofs des Miethauses und deckte sie mit Karton zu.  

 

Die Verluste des ungarischen Judentums  wªhrend des Zweiten Weltkriegs betrugen 564 

500 Menschen, inbegriffen 63 000 Personen, die vor der deutschen Besetzung Ungarns 

vernichtet worden waren. Von den 501 500 Opfern nach der Besetzung, waren 267 800 

Opfer aus dem Gebiet Trianon-Ungarns (83 500 Opfer aus Budapest, 182 300 Opfer aus 

der Provinz), wªhrend die Zahl der Opfer aus den zur¿ckerhaltenen Gebieten 233 700 

betrug. In dem Zeitraum von 1941 bis 1945 sind von den 825 000 als Juden betrachteten 

Personen 564 000 vernichtet worden, und 260 500 ¿berlebten den Krieg. Die Zahl der 

¿berlebenden Juden in Budapest betrug 109 000. 

 

                                                           

38      Das Interview zum Lebensweg von Endre B²r·, das derselbe dem  

Budapester Oral History Archive gab und dessen maschinengeschriebene Fassung sich 

im Nachlass der K¿nstlerin befindet.  
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Wie schon erwªhnt, zeichnete Ilka GedŖ ab dem Alter von 11 Jahren kontinuierlich, wo 

immer sie auch ging. Die Reihe ihrer Zeichnungen lªsst sich chronologisch ordnen, und 

so begegnet man einem visuellen Tagebuch. Dieses Tagebuch f¿hrte sie auch wªhrend 

der im Ghetto verbrachten schrecklichen Monate weiter. ĂFast idyllisch wirken die 

einfachen, ruhigen Szenen der Ghettobewohner. Nur indirekt deutet die K¿nstlerin den 

Holocaust an. Nicht Tragik oder Melodramatik kennzeichnen die sehr detailliert 

ausgef¿hrten Darstellungen. Das Leiden der Menschen wird nicht in seiner 

Grausamkeit gezeigt. Und dennoch spiegelt sich in den Skizzen eine unsagbare 

Traurigkeit wider.ñ39 In der Tat sind auch in dieser bedr¿ckenden Atmosphªre 

kontinuierlich Zeichnungen entstanden, da Ilka GedŖ ihre Zeit mit Zeichnen und Lesen 

verbrachte. Im Zusammenhang mit diesen Werken schreibt Katalin S. Nagy: ĂDie 

erschrockenen, weit aufgerissenen Augen der Kinder, ihre Traurigkeit ï an ihrer Brust 

der Davidstern ï zeugen noch mehr von der Hoffnungslosigkeit, Zukunftslosigkeit und 

Todesnªhe als die ausgelieferte Lage der abgemagerten und schªbig gekleideten 

Erwachsenen. Wªhrend sie sich der Gegenwart und den Umstªnden anpassen, 

versuchen sie, das Unnat¿rliche als nat¿rlich, das Ungewºhnliche als gewºhnlich zu 

akzeptieren. (é) Ilka GedŖ erfasst jene Momente, in denen sie ihren Kontakt zu der sie 

umgebenden Welt verlieren.ñ40   

 

 

Junge mit Davidstern, Budapester Ghetto, 1944 (Yad Vashem Art Museum, Image 

42) 

 

                                                           

39  Brigit Lehmk¿hler: ĂOpfer und Tªterò (Zeichnungen von GedŖ und 

Rom§n im J¿dischen Museum) In: Pester Lloyd, 8. Mªrz 1995 

 

40  Katalin S. Nagy, a. a. O. S. 274. 
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Mªdchen mit Masche, Budapester Ghetto, 1944 (Yad Vashem Art Museum, Image 

64) 
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Ein jeder wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis die Russen die Stadt befreien 

w¿rden, doch niemand konnte mit Sicherheit wissen, ob er die Befreiung erleben w¿rde 

(Es sollte hier erwªhnt werden, dass das Jad Vashem Art Museum 130 Werke aus dieser 

Serie der Ghettozeichnungen in seiner Sammlung hat.) ĂIn dieser Hºlle, die sich kaum 

von den Konzentrationslagern unterschied, begann Ilka GedŖ zu zeichnen, sie hielt ihre 

Umgebung und Mitmenschen fest, alte Menschen und ausgelieferte Kinder. Die hier 

entstandene Serie Ilka GedŖs ist einzigartig in der Geschichte der ungarischen Kunst, 

schon allein wegen ihres dokumentarischen Charakters. Doch ist sie sehr viel mehr als 

das: Sie weist ¿ber das unter moralischem Gesichtspunkt wertvolle, ªsthetisch jedoch 
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meist sekundªre Phªnomen der Lagerkunst hinaus. Ihre Zeichnungen sind nicht nur 

Berichte ¿ber das Zeitalter der Hºlle, sondern erheben sich auch ungewollt zu 

Gleichnissen des Ausgeliefertseins und der Dem¿tigung.ò41 Ein anderer 

Kunsthistoriker betont, dass Ădie paradoxerweise fast lyrisch-ruhigen 

Bleistiftzeichnungen von erschºpften schlafenden Frauen und Kindern wirken, als ob 

sie im friedlichen K¿nstleratelier aufgenommen wªren.ñ42 

 

Im Ghetto sind auch vier Selbstbildnisse entstanden. 1944 war die K¿nstlerin erst 23 

Jahre alt, dennoch blickt uns auf einem der im Jad Vashem Art Museum ausgestellten 

Selbstbildnisse eine Person an, deren Alter nicht definierbar ist oder die doch eher 

gealtert scheint. Die Augen zeugen von der schon erfolgten Gebrochenheit, die aus dem 

Bogen der zusammenpressten Lippen nach unten verlaufende Linie hingegen zeigt, dass 

sie noch Kraft f¿r den Kampf um ihr Leben hat.  

 

Selbstbildniss aus dem Budapester Ghetto, 1944 , Yad Vashem Art Museum 

                                                           

41 P®ter Gyºrgy, G§bor Pataki und Istv§n F. M®sz§ros, GedŖ Ilka MŤv®szete 

(1921-1985) /The Art of Ilka GedŖ (1921-1985). Đj MŤv®szet Kiad·, 

Budapest 1997, S. 20. 

 

 

42 Istv§n Wagner: ĂRaiffeisen Galerie zeigt die Werke von  

Ilka GedŖò Budapester Zeitung, 15. Dezember 2003 

 

 



 Seite 52 von 163 

 

 

D§vid B²r·: Ilka GedŖ: ihr Leben und ihre Kunst 

 
 

 

 

Auf dem Selbstbildnis in der Sammlung des Ungarischen J¿dischen Museums stellt sie 

sich im f¿r sie typischen Dreiviertelprofil selbst vor der Zeichentafel sitzend dar und 

betont die W¿rde der eigenen Person.  

Selbstbildniss aus dem Budapester Ghetto, 1944 , J¿disches Museum, Budapest 
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Auf einer anderen Zeichnung (Mappe 10: 31. Bild) blickt ebenfalls eine alte Frau auf, 

die sich mit dem Ellbogen auf den Tisch st¿tzt, wªhrend ihr Kopf auf der Hand ruht und 

ihr Blick sich auf den Betrachter richtet. Das rechte Auge sieht uns an, wªhrend der 

Blick des anderen Auges sich zunªchst in der Ferne zu verlieren scheint, doch 

letztendlich auch den Betrachter anblickt. 

Selbstbildniss aus dem Budapester Ghetto, 1944 , 10. Mappe: 31. Bild 
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Auf wieder einer anderen Zeichnung (Mappe der Addenda: 65. Bild) ruht der Kopf auf 

dem Arm und auf der Hand, die Augen starren, so scheint es, in die Ferne, ins Nichts: 

Das Ich sucht die St¿tze in sich selbst. 

 

Selbstbildniss aus dem Budapester Ghetto, 1944, Addenda: 65. Bild 
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4. Die Periode von 1945 bis 1949 

 

Ilka GedŖ lernte ihren spªteren Ehemann, Endre B²r·, in einer Villa in der Ady Endre 

¼t bei einer Zusammenkunft von K¿nstlern, die zum GroÇteil der Europªischen Schule 

angehºrten, am Silvesterabend 1945 kennen. Diese Villa war ein von den Eigent¿mern 

verlassenes Haus, das einige bekannte K¿nstler in Besitz genommen hatten. Die dort 

eingezogenen K¿nstler wurden bald die Bewohner der Villa und mussten erst ausziehen, 

als einige Jahre spªter ein hoher kommunistischer Funktionªr Gefallen an derselben 

fand. Zu dieser Zusammenkunft hatte J¼lia Vajda Endre B²r· eingeladen. Er und Ilka 

GedŖ heirateten am 19. August 1946 und begannen ihr gemeinsames Leben in jener 

Wohnung in der Fill®r utca, in der die Familie GedŖ bis 1944 gewohnt hatte.  

 

Aufgrund der MaÇnahmen gegen die Budapester Juden im Sommer 1944 war die 

Familie GedŖ aus ihrer Wohnung in der Fill®r utca 30 in die Erzs®bet kºr¼t 26 
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umgezogen, wo sich die Verwandten in der riesigen Wohnung von Tante Risa drªngten, 

so unter anderem auch die Tante von Ilka GedŖ und deren Mann, Ign§c Steiner, sowie 

deren Kinder, J¼lia und Erik. Hier lebte Ilka GedŖ also bis zum 18. Januar 1945. Nach 

der Belagerung konnte sie jedoch nicht gleich in die alte Wohnung der Familie GedŖ 

zur¿ckziehen, und zog somit in die Wohnung der Familie Steiner (Als·-ErdŖsor 18). 

Und hier kam es zu dem ersten merkw¿rdigen Ereignis. Als die Familie GedŖ endlich 

ihre urspr¿ngliche Wohnung zur¿ckbekommen hatte, zogen nur Ilka GedŖ und ihre 

Mutter dorthin, Simon GedŖ lieÇen sie in der Steiner-Wohnung zur¿ck. Was daraufhin 

geschah, ist nur zu erahnen, doch ï wie sich spªter herausstellte ï war das Wesentliche 

an der Geschichte, dass Simon GedŖ und seine Frau ohne Heim blieben. 1953, einige 

Monate vor der Geburt  ihres zweiten Sohnes, kam es dann dazu, dass Ilka GedŖ und 

Endre B²r· ihre Wohnung auf dem Rosenh¿gel gegen eine groÇe Dreizimmerwohnung 

in der Baross utca eintauschten. Damals bat die in Untermiete wohnende und ihres 

Goldes beraubte (dazu spªter mehr) Elsa Ilka GedŖ um einen Schl¿ssel, damit sie 

leichter kommen kºnne, um bei der Erziehung der Kinder behilflich zu sein. Meine 

Eltern wiesen diese Bitte jedoch eindeutig zur¿ck, und es kam zu einem heftigen Streit. 

Elsa starb kurz darauf, am 7. Februar 1954. Endre B²r· berichtet dar¿ber mit einer 

gnadenlosen Sachlichkeit: ĂIch muss auch ¿ber den Tod von Elsa etwas sagen. Es war 

ein hªsslicher Tod, und der Tod erreichte sie einsam. Es war eine Grippe-Epidemie im 

Umlauf, und Elsa wurde so krank, dass man sie ins Krankenhaus bringen musste. Am 

Tag, nachdem sie ins Krankenhaus gekommen war, am 7. Februar 1954, verstarb sie. 

Ihr Herz war in einem solch f¿rchterlichen Zustand, dass die Grippe Elsa ein Ende 

machte.ñ43 Daraufhin zog Simon GedŖ, der die Untermietswohnung in der Erzs®bet 

fasor aufgab, wieder in die Wohnung seiner Schwªgerin: Damals war er 74 Jahre alt. 

Doch auch dort blieb er nicht lange, denn wie Endre B²r· in seinen Erinnerungen 

berichtet: ĂEs hatte nicht viel Sinn, dass er weiter bei seiner Schwªgerin wohnte, 

deshalb zog Simon spªter zu uns.ñ (Dies geschah im Mai 1954.) Doch Ilka GedŖ 

irritierte die Anwesenheit ihres Vaters derart, dass sie Simon in eine 

Untermietswohnung in der Innenstadt Ăgabenñ, wo er zur Unterkunft (f¿r nicht wenig 

                                                           

43  Interview mit Endre B²r· zu dessen Lebensweg  
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Geld) auch Verpflegung erhielt. Endre B²r· schreibt spªter: ĂSimon hatte ein sehr 

schºnes Zimmer. Er wohnte in einer sehr zivilisierten Wohnung, war jedoch in 

Gesellschaft lªcherlicher Kleinb¿rger gelangt, und das war schon sehr seltsam.ñ Simon 

GedŖ verstarb am 11. September 1956. (Nach der Sterbeurkunde war sein letzter 

Wohnort: Okt·ber 6. utca 24 im 5. Bezirk von Budapest. Auf der R¿ckseite der Urkunde 

ist zu lesen: ĂDie Bestattungsgeb¿hr wurde entrichtet.ñ) 

 

Endre B²r· erinnert sich daran folgendermaÇen: ĂAls der Krieg kam, kaufte Elsa von 

ihrem ersparten Geld Goldm¿nzen, ich glaube, Napoleon-M¿nzen, vielleicht zwºlf oder 

zweiundzwanzig. Als die Wohnung gerªumt wurde, weil sie in das f¿r Juden bestimmte, 

mit dem Davidstern markierte Haus ziehen musste, wurde Elsa vollkommen apathisch 

und versuchte ¿berhaupt nichts zu retten. Ilka hingegen war energisch und versteckte 

die Goldm¿nzen, indem sie sie in eine schmale Leinenwurst, so breit wie die M¿nzen 

selbst, einzeln einnªhte, und das Ganze dann hinter den Buchr¿cken des groÇen 

Wºrterbuchs applizierte. Diese Wºrterb¿cher (und eine Menge anderer B¿cher) gab 

sie einem bekannten Gemischtwarenhªndler, der sein Geschªft am Anfang der StraÇe, 

am jetzigen Markt hatte. Als sie sich nach der Belagerung das erste Mal drauÇen 

umsahen, gingen sie in den Laden, der selbstverstªndlich aufgebrochen und im 

wahrsten Sinne des Wortes von den Soldaten vollgeschissen war, die wohl ihr Lager 

dort aufgeschlagen hatten. Aus den Wºrterb¿chern waren die Seiten gr¿ndlich 

herausgerissen, die M¿nzen hingegen befanden sich zu Ilkas groÇem Triumph nach wie 

vor unversehrt und in voller Zahl dort.ñ 44 

 

B²r· berichtet weiter: ĂErik, der damals, ich glaube, 17 Jahre alt war, ¿bernahm die 

Leitung des kleinen Margarinebetriebs seines Vaters, der wªhrend der Belagerung 

verschwunden war. Darauf lastete eine groÇe Steuerschuld. Er war damit konfrontiert, 

ins Gefªngnis zu kommen, wenn er nicht eine, ich weiÇ nicht wie hohe, Summe bezahlte. 

Lenke erzªhlte dies Elsa, die ihr die Goldm¿nzen ohne zu zºgern gab. Diese reichten 

auch dazu, die Schulden der Firma Steiner, wegen derer Erik das Gefªngnis drohte, zu 

                                                           

44  Endre B²r·: Erinnerungen an die Familie GedŖ-Weiszkopf, Manuskript, S. 17-19. 
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bezahlen. Die Goldm¿nzen verkauften sie allerdings nicht, sondern gaben sie 

jemandem als Pfand, der ihnen daf¿r einen Kredit gab, vermutlich mit hohen 

Wucherzinsen. Als sie diesen Kredit zur¿ckzahlen wollten, leugnete der Betreffende, 

nach Eriks Erzªhlung, den Erhalt der Goldm¿nzen. Von so etwas kann man kein 

Schriftst¿ck anfertigen. Der Betreffende war irgendeine çVertrauenspersonè, die die 

Goldm¿nzen einfach leugnete. (é) Da geschah es, dass die GedŖ-Eltern uns die 

Wohnung in der Fill®r utca gaben. Sie blieben eine Zeit lang (genau weiÇ ich nicht, wie 

lange) bei den Steiners. (é) Als Dani geboren wurde (26. September 1947) wohnten 

sie schon eine ganze Weile in der Wohnung Ecke V§rosmajor utca; in der Szil§gy 

Erzs®bet fasor 10. (é) Dort lebten sie in einem kleinen Zimmer. Auch das hatte sein 

Gutes, nªmlich dass meine Schwiegermutter als Babysitter zu uns kommen konnte. 

Auch wir konnten Dani hinbringen: Es war sehr gut, dass sie in der Nªhe wohnten. (é) 

Im Zusammenhang mit den Goldm¿nzen gab es irgendeine sehr komplizierte 

Verrechnung unter den Geschwistern. Lenke gab Elsa Silbergegenstªnde und was weiÇ 

ich, was, um das Wohnen, die Kost der GedŖs auf irgendeine Weise anzurechnen, denn 

sie lebten seit der Belagerung dort. Ilka wªrmte das Thema jedoch spªter, vor einigen 

Jahren, als uns die Wohnungsprobleme der Kinder zu drªngen begannen, trotz meines 

heftigen Protestes, wieder auf ï auch Juli brachte es in Briefen zur Sprache. Letztlich 

weiÇ ich nicht, inwiefern sie recht hatte. Ich war sehr dagegen, dass es nach einer so 

langen Zeit wieder zur Sprache kam.ñ Der Bruder von J¼lia Steiner, Erik, ging mit aller 

Sicherheit 1950 45 nach Israel, denn in einem Brief vom 1. Mªrz 1955 schreibt er, dass 

er schon seit f¿nf Jahren in Israel lebe: ĂNun sind es schon f¿nf ganze Jahre, dass ich 

hier lebe, und es ist wirklich eine groÇe Gemeinheit meinerseits, dass ich in dieser Zeit 

                                                           

45  Nach der Studie des Umfeldes (S. 6) von J¼lia Steiner im Dossier zu ihrer Person (K-

703/T), das im Historischen Archiv des Staatssicherheitsdienstes zu finden ist, heiÇt es ĂErik 

Steiner hat seine schulische Laufbahn vor der Befreiung beendet. Nach der Befreiung leitete 

er den Betrieb f¿r Margarine und Fette. 1948 stellte er die Produktion aufgrund des Mangels 

an Rohstoffen ein und verkaufte die Maschinen. Danach schrieb er sich am Institut f¿r 

Rabbinerausbildung ein. Dies besuchte er bis 1950. Am 12. 05. 1950 fuhr er zu einer 

Studienreise nach Palªstina, von wo er nicht mehr zur¿ckkehrte. Die Informanten sind der 

Ansicht, er f¿hre sein Studium in Jerusalem fort. Mit seinen hier lebenden Verwandten 

korrespondiert er, er hat seine Mutter und Schwester des ¥fteren gebeten, ihm 

nachzureisen.ò 
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so selten geschrieben habe. Ilka kºnnte auch mal schreiben. Ich sage es nicht deshalb, 

aber ein Brief kommt aus Jerusalem ebenso in Pest an wie umgekehrt. Aber macht 

nichts, wenn Ilka meint, dass sie mir nichts zu schreiben hat, dann soll sie ruhig weiter 

schweigen. (é) Ich gestehe, dass mich das Wissen darum, dass Mutter zu euch geht 

und ihr die Kinder manchmal in die Als·-ErdŖsor bringt (ein hªsslicher Ort?), sehr 

freut. Es w¿rde mich interessieren, ob Du B®la T§bor manchmal siehst, und so weiter. 

Danis Hand ist bestimmt schon besser und wird sicher auch noch besser, und ich 

glaube, dass Dani das, was nicht in Ordnung kommt, mit gesunder Seele, mit seinem 

Geist ¿berbr¿cken wird. Ich w¿rde auch gerne etwas ¿ber Onkel Simon hºren. Meine 

Mutter schweigt sich nªmlich hartnªckig ¿ber ihn aus.ñ Erik, dem 1949 wegen seiner 

Schulden noch das Gefªngnis drohte, gab diese zur¿ck und wanderte dann sogleich 

nach Israel aus. Die Geschichte hat leider auch eine solche Lesart, dass Erik, nachdem 

er das alte Ehepaar GedŖ ausgenommen hatte, die zur Untermiete wohnend ihre letzten 

Ersparnisse gegeben hatten, auswanderte. Diese Vermutung ist daher nicht 

unbegr¿ndet, weil J¼lia, die Kousine von Ilka GedŖ, in einem Brief vom 9. Dezember 

1979 schreibt: ĂHinsichtlich meines Briefes, den ich vor einigen Wochen als Antwort 

auf Deine beiden Briefe geschrieben habe, hattest Du vielleicht das Gef¿hl, ich wolle 

Erik rein waschen oder die Tatsache, dass er sie ausgenommen hat, und ich es nach 

dem Motto ĂLenke hilft Onkel Simon und seiner Frauñ abtun will. Diese Schulden gibt 

es wirklich. Hºchstens nicht in vollem Umfang. Ich will wissen, inwiefern ja, und ich 

werde von meiner Seite aus alles daf¿r tun, wenn auch nicht in urspr¿nglicher Form, 

dass dieses Geld, mit dem uns Elsa damals ausgeholfen hat, zu Dir zur¿ckgelangt.ñ 

Aus dem Briefwechsel zwischen Ilka GedŖ und J¼lia Steiner geht hervor: ĂElsa hat 

Erik beziehungsweise den Steiners damals Schnellhilfe geleistet, welche sie dazu 

brauchten, um  die Belastungen des bereits liquidierten Betriebs zu senken. Der 

Arbeitslohn und die Ablºsungsumme der gek¿ndigten Arbeiter mussten bezahlt werden. 

Elsas Hilfe hat Erik jemandem als Pfand gegeben, der ihm eine Summe gab, und sie 

besprachen die Mºglichkeiten der Auslºsung. Dies hat dieser Mann in einer Weise, die 

einem Betrug gleichzusetzen ist, nicht eingehalten.ñ Erik hatte Schulden, die er nicht 

zur¿ckzahlen konnte. Die Goldm¿nzen, die er bekommen hatte, verpfªndete er und 

zahlte mit dem so erhaltenen Geld seine Schulden. Wann und wie hªtte er so schnell 

wieder Geld beschaffen kºnnen, dass man schon von dem Auslºsen des Pfandes hªtte 
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sprechen kºnnen? Doch die im Brief geschickte Erklªrung wird fortgesetzt: ĂEriks 

Dummheit bestand darin, dass er dem oben erwªhnten Mann, der seitdem schon seit 

zehn Jahren verstorben ist, blind vertraute, alles war nur m¿ndlich besprochen, und 

beim Auslºsen sagte der Kerl, dass die Sachen an einem Ort seien, an den er nicht 

herankomme, Schluss, Ende. (é) Zur gleichen Zeit verschwand in gleicher Weise (é) 

Mutters Armband, das sie zu ihrem Doktortitel erhalten hatte, und die goldene Kette 

der Taschenuhr von Ign§c Steiner sowie ein Paar Ohrringe der Familie von Ign§c 

Steiner. (Mehr gab es auch nicht, und es blieb auch nichts.) Als sich herausstellte, dass 

der Pfand nicht ausgelºst werden konnte, gab Lenke Ilka noch zu Lebzeiten Elsas einen 

wertvollen ca. 1,5 Quadratmeter groÇen bordeaux-roten Persianer und noch etwas. Als 

Lenke von uns ging, bekam Ilka auch ein Paar silberne Kerzenhalter und ein 

sechsteiliges silbernes Besteck als Entschªdigung. ĂLenke hilft Onkel Simon und seiner 

Frauñ war sehr wohl ¿berlegt von der Art der Schuldenbereinigung. Nat¿rlich konnte 

keiner mehr als die Legitimitªt der Sache kennen. Sogar in den letzten Monaten, als 

Onkel Simon noch lebte und er in der Baross utca wohnte, beteiligte sich  Mutter 

bewusst an den Ausgaben. Dass das nicht alles ist, weiÇ ich sehr wohl.ñ In einem 

spªteren Brief (vom 28. Juni 1981) steht: ĂDie Schulden existieren, ich nehme lieber 

jede moralische und andere Last auf mich, aber mit Erik verhandle ich dar¿ber nicht.ñ 

Was Ilka GedŖ im Zusammenhang mit Erik empfinden mochte, hat auch physische 

Spuren, denn den Brief, den er ihr am 22. Februar 1975 geschrieben hatte, sengte sie an 

den zwei Seiten an. Dieser Brief berichtet dar¿ber, auf welch brutale Weise Imre 

Endrey, der Sohn von Tante Risa, die nach ihrem Tod verbliebenen Briefe vernichtete. 

(1944, zu der Zeit, als die Budapester Juden gezwungen waren, zusammenzuziehen, 

war die Familie GedŖ zu der Familie Endrey gegangen.) ĂImi (Imre) hat etwas von 

Elsas alten Bildern und Briefen erwªhnt, die Risa aufbewahrt hat. Er erwªhnte, dass 

er sie zum Teil verbrannt hat, und etwas davon Dir ¿bergeben hat. Na, aber was m¿sste 

man so viel Worte darum machen. Was vergangen ist, ist vergangen, das sind lang 

vergangene Zeiten. Wenn ich mir den Kalender genau anschaue, dann hat es sich 

gerade vor einigen Tagen das f¿nfundzwanzigste Mal gejªhrt, dass ich aus Budapest 

fortgegangen bin, vielleicht ist es gar nicht wahr, dass ich dort gelebt habe, vielleicht 

ist es auch nicht wahr, dass ich seitdem einmal f¿r drei Tage zu Besuch da war.ñ J¼lia 

erinnerte sich um 1987 schon vollkommen anders an diese Angelegenheit: ĂMeine 
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Abªnderung an der Geschichte mit der Wohnung und dem Gold ist folgende. Elsa hat 

Mutter eines schºnen Tages mitgeteilt, dass sie die Wohnung in der Fill®r utca Ilka gibt 

und sie mit Simon zu uns ziehe. In der f¿rchterlichen Inflation, in dem Umstand, dass 

das Geld von Stunde zu Stunde an Wert verlor, traute sie sich nicht, ohne jeglichen 

finanziellen R¿ckhalt zu bleiben. Erst viel spªter kam es zur ¦bergabe der Goldm¿nzen, 

etwa damals, als sie bereits in der Malinowsky fasor (Erzs®bet fasor) wohnten, 

fr¿hstens 1948, doch vielleicht auch Anfang 1949. Hinsichtlich der R¿ckzahlung hatte 

Mutter immer groÇe Gewissensbisse, wenngleich sie noch zu Lebzeiten Elsas einen 

wertvollen und einen wertloseren Teppich in einem Pfandhaus verkauft hatte und Elsa 

und Ilka ein einzige Silbersch¿ssel und ein altmodisches Silberbesteck entweder so oder 

nach dem Verkauf gab. Auch die schªbige Schreibmaschine, die schon in den M¿ll 

gehºrt, gelangte im Rahmen dieser Verrechnung zu Elsa. Mutter war sich dar¿ber im 

Klaren, dass sie Elsa finanziell nichts schuldete, doch dass ihrer beider Beziehung auf 

diese Weise kaputtgegangen ist und besonders dass sich Elsas Ressourcen (diesen 

Ausdruck verwendete E. hªufiger im Zusammenhang mit dem Geld) aufgebraucht 

hatten, schmerzte sie sehr. ï Als Ilka Ende der siebziger Jahre (oder noch spªter?) 

diese Frage wieder zur Sprache brachte, konnte Mutter so etwas nicht mehr richtig 

begreifen, ich konnte sie auch gar nicht einbeziehen. Ich habe vielleicht zwei, vielleicht 

auch dreimal etwas Geld mit Anik· geschickt. Das letzte Mal, als Ilka krank war.ñ 

 

Die Schulden hatten sie also nicht zur¿ckbezahlt. Die Methode, die Angelegenheit zu 

vertuschen, hatte sich bewªhrt. Als Ilka GedŖ 1985 starb, schickte Erik Endre B²r· 

10 000 Forint. Das war eine Bestattungshilfe f¿r die armen Verwandten, die sehr gut 

widerspiegelte, wie sehr Erik auf seine verstorbene Kousine und deren Familie 

herabsah.  

 

Im Herbst 1945 immatrikulierte sich GedŖ an der Ungarischen Akademie der Bildenden 

K¿nste. In dem grafischen Nachlass der K¿nstlerin ist eine Mappe erhalten geblieben, 

die die Aufschrift trªgt: ĂAkademie, Abendcroquis bei Gyula Papñ. Diese Mappe, so 

scheint es mir, unterscheidet sich in negativem Sinne von den anderen: Die 

Zeichnungen zeigen eine zºgerliche, verunsicherte K¿nstlerin. Es hat den Anschein, 
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dass der Unterricht46 an der Akademie und/oder bei Gyula Pap dazu f¿hrte, dass GedŖ 

ihre Spontaneitªt beinahe verloren hatte. (Anzumerken sei, dass GedŖ das Atelier von 

Gyula Pap gemeinsam mit anderen jungen K¿nstlern auch vor dem Krieg besucht 

hatte.47) GedŖ verlieÇ die Akademie nach einem halben Jahr, vermutlich, wie in einem 

ungarischen Ausstellungskatalog erwªhnt wird, aufgrund familiªrer Gr¿nde. Man weiÇ 

nicht genau, was diese Gr¿nde gewesen sein kºnnten, doch handelte es sich dabei 

hºchstwahrscheinlich um die EheschlieÇung der K¿nstlerin, denn ihre Ehe nahm einen 

ªuÇerst st¿rmischen Anfang. Wenn man allerdings den Erfolg einer Ehe daran misst, 

ob dieselbe aufgelºst werden muss oder nicht, dann ist die Ehe von Endre B²r· und Ilka 

GedŖ wohl als erfolgreich zu betrachten, da sie nicht mit Scheidung endete. Doch 

begann sie bei Weitem nicht unproblematisch. Aus verstreuten Bemerkungen in 

Briefen und Aufzeichnungen geht hervor, dass sie viel stritten. 

 

Auch in dieser Periode nahm Ilka GedŖ mit ihren Werken am Kunstleben teil. Im Herbst 

1945 wurden ihre Werke im Ernst M¼zeum (Ausstellung des K¿nstlervereins der 

Sozialdemokratischen Partei und eingeladener K¿nstler) ausgestellt. 1947 nahm sie an 

                                                           

46  ¦ber dieses Phªnomen: ĂDer junge Mann ï noch hªufiger die junge Dame ïsobald sie 

sich ernstlich dem Studium der Malerei widmen, machen es nicht nur besser als fr¿her, sondern 

im Gegenteil viel schlechter, d. h. die Phantasie, die fr¿her naiv den Eindruck der Natur 

wiederzugeben betstrebt war, wird allmªhlich von dem Suchen nach Korrektheit verdrªngt. Aus 

der phantasievollen, aber unkorrekten wird die phanatsielose aber korrekte Zeichnung. Mit 

anderen Worten: der Buchstabe tºtet den Geist, und nur die Tatenvollsten kºnnen ungestraft an 

ihrer Phantasie den akademischen Drill ¿berstehen. (...) Die Phantasietªtigkeit des Malers, die 

darin besteht f¿r das, was  er ð und zwar nur er ð in der Natur oder im Geist sieht, den 

adªquaten Ausdruck zu finden. Nat¿rlich vollzieht sich diese Phanatsietªtigkeit vºllig unbewuÇt 

im K¿nstler, denn Kunstwerke entstehen: sie werden nicht gemacht, und das sicherste Mittel 

kein Kunstwerk hervorzubringen ist die Absicht, eins zu machen." Max Liebermann, Die 

Phantasie in der Malerei, Bruni Cassierer, Berlin 1916. S. 4-5. 

 

47  In der 1985 erschienen groÇangelegten Monographie mit dem Titel Magyar MŤv®szet 

1919ï1945 [Ungarische Kunst 1919ï1945] wird ¿ber Gyula Pap, der 1920 seinem Lehrer 

Johannes Itten von dessen privater Wiener Kunstschule an das Weimarer Bauhaus folgte und 

dort in der Metallwerkstatt tªtig war, unter anderen erwªhnt: ĂGyula Pap nahm intensiv am 

ungarischen Kunstleben teil, obwohl er seinen Lebensunterhalt als Textildesigner sicherte. In 

seinem Atelier an der Lehel ¼t ¿bte er auch eine Lehrtªtigkeit aus: Aus dem Kreis um Lajos 

Kass§k lernte er hier Lajos Lengyel kennen, spªter eigneten sich hier unter anderem Aranka 

Kaszn§r, L§szl· Kontraszty, Ilka GedŖ und Gergely Vince die Grundelemente der bildenden 

K¿nste an.ñ  
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der Zweiten Freien Nationalen Ausstellung  der Freien Gewerkschaft Ungarischer 

K¿nstler teil, die in der damals im Palais K§rolyi untergebrachten Galerie der 

Hauptstadt stattfand. Bei dieser Gelegenheit erstand die Hauptstadt eine ihrer Grafiken. 

Das Vorwort zum Ausstellungkatalog schrieb M§riusz Rabinovszky. 

 

1947 wurde ihr Sohn D§niel, 1953 ihr zweiter Sohn D§vid geboren. Die in ihrer Ehe 

auftauchenden Komplikationen und das Familienleben bereiteten der jungen Mutter 

immer grºÇere Sorgen. Wie ihr Tagebuch von 1949 bezeugt, war sie mit jener Frage 

konfrontiert, ob eine Frau sich ¿berhaupt mit Kunst beschªftigen kann und ob die 

k¿nstlerische Tªtigkeit einerseits und Familie sowie Kindererziehung andererseits 

miteinander vereinbart werden kºnnen. Im Zusammenhang mit ihrer  rztin bemerkt sie: 

ĂSiehst Du, jetzt versuche ich, eine solche Erklªrung zu finden, die vielleicht auch einer 

Psychoanalytikerin verstªndlich macht, wenn ich sage,  dass es einen 

un¿berbr¿ckbaren Gegensatz zwischen der k¿nstlerischen Arbeit und der Weiblichkeit 

gibt. Lucy erwiderte darauf, das sei eine Erfindung.ñ48 Es ist offensichtlich, dass die 

 rztin Ilka GedŖs, die ihr in jener Zeit beistand, versuchte, sie davon zu ¿berzeugen, 

dass sie zur gleichen Zeit sowohl Mutter und Frau als auch K¿nstlerin sein kºnne. Die 

K¿nstlerin wusste jedoch sehr genau, und empfand dahingehend wohl auch richtig, dass 

dies nicht mºglich ist. Sie hatte keine Illusionen:  ĂVan Gogh schreibt am Anfang seiner 

Karriere: Es gibt zwei Alternativen f¿r mich. Entweder werde ich ein schlechter oder 

ein guter Maler. Ich entscheide mich f¿r letztere. Ich habe zwei Alternativen: Entweder 

werde ich eine schlechte Malerin oder ein Papierblatt mit Lºchern zu Kºrper¿bungen. 

Wof¿r soll ich mich entscheiden? Nichts leichter als das: Sei eine gute Malerin und eine 

gute Barceause! Du kannst keins von beiden ohne das andere werden. Solcherlei sagen 

die Weisen.ò49 In ihrem Selbstbekenntnis vermag sie das Dilemma zwischen 

K¿nstlertum und Nicht-K¿nstlertum nicht ¿berwinden, das im Fall einer K¿nstlerin 

noch sehr viel stªrker auftritt als im Fall eines K¿nstlers: ĂSeit deiner Kindheit hattest 

du ein schlechtes Gewissen, weil du K¿nstlerin bist. Das ist insofern richtig, da ich mich 

                                                           

48  Heft Nr. 250 im Manuskriptnachlass der K¿nstlerin. 

 

49 Heft Nr. 250 im Manuskriptnachlass der K¿nstlerin. 
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mit groÇer Sensibilitªt und leidend in der Welt umschaute. Spªter empfand ich die 

anderen Mªdchen tatsªchlich anders, doch nicht als andere Frauen, als die wahren 

Frauen,  nur als weniger sensible Wesen als mich selbst, als frºhlicher und unbesorgter. 

Das war ein geheimes, dumpfes, halb unbewusstes Leiden, ohne Zorn und Verdacht, 

genªhrt durch den stillen Neid eines Tonio Krºger.ñ Dann versucht sie ihre Meinung, 

wonach es einen unversºhnlichen Gegensatz zwischen der b¿rgerlichen Lebensweise 

und der Kunst gibt und dieser Gegensatz auf eine K¿nstlerin viel mehr zutrifft  als auf 

einen K¿sntler, folgendermaÇen zu belegen: ĂPaula Modersohn-Becker war eine 

begabte Malerin. (Sie ist jene Ausnahme, die die Regel bestªtigt.) Sie starb im Alter von 

dreiÇig Jahren, nach der Geburt ihres Kindes. Sie tat sehr gut daran. Sie hat ein schºnes 

Werk hinterlassen. Mit ganz k¿hler Wissenschaftlichkeit, was ist der Grund daf¿r, dass 

im Mittelalter die Mºnche malten und die Nonnen nicht?  Warum finden wir in der 

ganzen chinesischen und japanischen Malerei keinen einzigen weiblichen Namen? (é) 

Doch auch wenn die Liebe gar nicht wªre, wo steckte dann ein Funken von 

Zusammenhang zwischen dieser Mºglichkeit zu lernen, dieser ganzen Atmosphªre mit 

jener Selbstaufopferung, die mich damals im Alter von 17 Jahren in Bakonyb®l 

anspornte, als ich von morgens bis abends nach Motiven suchte. (é) Die ¿berstrºmende 

Freude meiner Zeichnungen, die groÇe Zahl und Originalitªt, die mit so groÇer 

Vehemenz betont wurde.ñ Sie bedr¿ckt es sehr, dass sie nach 1939 nicht mehr an der 

Budapester Kunstakademie studieren konnte, ist sich jedoch nicht vºllig sicher, ob sie 

dahingehend recht hat, denn sie weiÇ, dass man ihr Talent an der Kunstakademie 

vielleicht auch unterdr¿ckt hªtte: ĂKann man Gemªlde gemeinsam malen? Diese von 

der Gesellschaft ausgestoÇenen einsamen Wildtiere, diese Maler sind die wahren. Die 

moderne Epoche hat keine Malerei, besitzt nur groÇe Maler, sagte Bandi50 ï C®zanne, 

Van Gogh, welche Akademie, Hochschule haben sie besucht? (é) Wªre es praktisch 

gewesen, rechtzeitig zu erkennen, was selbst der Blinde sieht, und dieses 

Ăselbstaufopfernde Fieberñ rechtzeitig zu unterdr¿cken? Das alles ist Blºdsinn. 

Vielleicht wªre es trotz alledem gut gewesen, drei Jahre an der Kunstakademie und drei 

Jahre in Paris zu verbringen, wie Lajos Vajda, sich dort ein Wissen anzueignen und 

                                                           

50 Gemeint ist Endre B§lint. 
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Erfahrungen, Erlebnisse zu sammeln. Eine solche sechs Jahre andauernde Ausbildung 

ist doch etwas, und auch eine vier Jahre dauernde in der  Fill®r u. 30.,  III./2., aber mit 

dem Vorbehalt, dass ich in einer widerlichen Ungewissheit lebe, unter dem Druck des 

Entschlusses. Es wªre vielleicht doch besser gewesen, wenn Vajda einige Jahre spªter 

gestorben wªre und mich auf den StraÇen der Ferencv§ros begleitet und mich auf die 

Motive aufmerksam gemacht hªtte, wie er das anno dazumal mit Bandi gemacht hat.ñ  

 

Diese Dilemmas, der Beginn des kommunistischen Terrors und die Isolation GedŖs 

innerhalb des Kreises um Lajos Szab· zwangen sie schlieÇlich dazu, ihre k¿nstlerische 

Tªtigkeit einzustellen. Obwohl GedŖ die mit Lajos Szab· in enger Verbindung 

stehenden K¿nstler, J¼lia Vajda, Endre B§lint und fl¿chtig auch Lajos Vajda, kannte, 

machte sie mit dem Kreis erst zu dem Zeitpunkt nªhere Bekanntschaft, als sie Endre 

B²r· kennen lernte. Ein Aufsatz ¿ber Ilka GedŖ hebt hervor, dass dieser Kreis sich 

bem¿hte, sowohl mit dem nationalen als auch mit dem b¿rgerlichen Wertesystem zu 

brechen und nach einer Art Universalismus strebend den Weg der Assimilation zu 

beschreiten. Endre Bir· sieht in seinen Aufzeichnungen den Kreis um Lajos Szab· als 

eine Art von linker Gegenkulturgruppe: ĂDieser Kreis war eine Subkultur, und 

manchmal verlockt es mich sogar, ihn eine Sekte zu nennen. Doch das ist vielleicht ein 

bisschen ¿betriebené Aber nat¿rlich haben die wirklich begabten Intellektuellen eine 

Methode gefunden, sich von den Fesseln der b¿rgerlichen Moralitªt in einer Weise zu 

befreien, ohne dass sie eine subkulturelle Gemeinschaft zustande brachten.ò51  

 

Die im Kreis um Lajos Szab· vertretenen K¿nstler waren die kªmpferischen Vertreter 

der klassischen Avantgarde und lehnten die Grafiken von GedŖ als emotionalen 

Realismus ab. In einem bitteren Brief vom 21. August 1984, den das Ehepaar GedŖ-

B²r· gemeinsam an den ungarischen Schriftsteller Mikl·s Szentkuthy sandte, heiÇt es 

unter anderem: ĂAls ich nach dem Krieg in die Ganz-Fabrik ging, um, welche Schande, 

nach Natur zu zeichnen, und meine Arbeiten einem Mitglied der Europºischen Schule 

zeigte, sagte dieser: ĂTja, du bist eben nicht mein Schicksalsgenosse!ñ Ich machte nicht 

                                                           

51  Interview mit Endre B²r· zu dessen Lebensweg.  

 



 Seite 66 von 163 

 

 

D§vid B²r·: Ilka GedŖ: ihr Leben und ihre Kunst 

 
 

die sog. linientreue Arbeiterdarstellung oder was, SONDERN ETWAS V¥LLIG 

ANDERES, obgleich es Ăfigurativñ war. ï Sehr zu meinem Bedauern sah ErnŖ K§llai 

meine Arbeiten nie. Er hªtte ihnen das erklªrt (hiermit verweise ich auf die obigen 

Worte in GroÇbuchstaben). Aber sie lieÇen mich eben nicht allzu sehr in seine Nªhe. 

Wir kannten einander nur wenig. Ich schrieb ihm einen Brief voller verzweifelter 

Fragen. Er antwortete. Sein Brief gab mir Kraft, meinen eigenen Weg zu gehen. / Heute 

versuchen mich die Jungen, matt in die Europªische Schule einzureihen. Sie glauben, 

ich gehºre offensichtlich dahin, obwohl es in keinem einzigen Katalog einen Anhalt 

dazu gibt. Aus ihrer Perspektive ist es einerlei, ob du 60, 70 oder 80 Jahre alt bist. 

(Aber f¿r miché Man kann sich das vorstellen!ò52  

 

Endre B²r· bemerkt in seinen auf Tonband aufgenommenen Erinnerungen: ĂDiese 

K¿nstler deuteten die Modernitªt auf eine unklare Weise als den Gegensatz von 

figurativer und abstrakter Kunst. Es hing sehr oft von persºnlichen Sympathien und 

Antipathien ab, ob einem K¿nstler verziehen wurde, dass er figurative Werke schuf.ò53  

 

Selbstportrªtserie/ Selbstbildnisse (1945-1949)  

 

Die Serie von Selbstbildnissen aus der Zeit in der Fill®r utca ¿ben aufgrund ihrer 

grausamen Aufrichtigkeit und authentischen k¿nstlerischen Kraft eine starke Wirkung 

aus. F¿r den K¿nstler, der Portrªts zeichnet oder malt, gibt es kein kooperativeres 

Modell als das eigene Selbstbildnis, das Bild, das ihm aus dem Spiegel entgegenblickt. 

Das im Spiegel erscheinende Portrªt des K¿nstlers oder der K¿nstlerin steht immer zur 

Verf¿gung. Doch, so schreibt Sabibe Melchiro-Bonnet, Ămuss versucht werden, den 

Spiegel zu verf¿hren, denn versªumen wir das, so taucht aus ihm  plºtzlich das boshafte 

zweite Ich der sich selbst betrachtenden Person auf, der Grimassen schneidende Teufel, 

die ersch¿tternde Projektion der inneren Dªmonen. Die Aufgabe, sich selbst zu 

betrachten, ist hauptsªchlich jene der Frauen, die in einer bestimmten Periode in  der 

                                                           

52  Brief im Nachlass der K¿nstlerin. 

 

53  Interview mit Endre B²r· zu dessen Lebensweg.  
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Entwicklung der Kultur ihr Ich unter dem Blick einer anderen Person aufbauen. Obwohl 

die Zivilisation den Frauen bereits auÇerhalb des Paradigmas von Schºnheit-

Verf¿hrung-Liebe auch Erf¿llungen bietet, bleibt der Spiegel nach wie vor der mit 

Vorliebe behandelte und zerbrechliche Ort der Weiblichkeit. Der Spiegel ist ein 

Urteilsgericht, das kein Erbarmen kennt: Er bestellt seine Besitzerin jeden Morgen zu 

sich, damit die Frau eine Bestandsaufnahme ihres Charmes durchf¿hren kann, bis zu 

dem Zeitpunkt, wenn gesagt wird, dass sie nicht mehr die schºnste Frau ist.ñ54 Die 

Zeichnerin des Selbstportrªts sitzt vor dem Spiegel, sie posiert, selbst dann, wenn sie 

sich wªhrend des Zeichnens zur Leinwand oder zum Papierblatt beugen muss. Die 

Zeichnerin des Selbstportrªts ist K¿nstlerin und Modell zugleich, sie ist die Schaffende 

und Geschaffene, doch auch Betrachterin und Kritikerin. Die K¿nstlerin stellt nicht nur 

das visuelle Bild dar. Sie kann nicht umhin, etwas von ihrer Persºnlichkeit 

widerzuspiegeln, denn sie ist es, die den hinter den Augen verborgenen Menschen 

wirklich kennt. Das Selbstportrªt ist die Auseinandersetzung des K¿nstlers mit dem 

eigenen Ich. Ein Portrªt von sich selbst anzufertigen, ist oft ein ªuÇerst schmerzhafter 

Prozess, doch stellt er gleichzeitig eine Erweiterung des Ichs dar. Der K¿nstler, der sein 

eigenes Portrªt malt oder zeichnet, macht seine inneren Krªfte sichtbar, er stellt eine 

Frage nach dem Ich, er dekonstruiert und konstruiert das Ich.  ĂAus der mittelalterlichen 

Kunst sind kaum Selbstbildnisse ¿berliefert. Seit der Renaissancezeit jedoch hat sich 

der selbstbewusste K¿nstler, der nun nicht mehr ein bloÇer Handwerker war, sondern 

sich als den Philosophen, Literaten und Wissenschaftlern der Zeit gleichzeitig erachtete, 

im Selbstportrait ein Denkmal gesetzt. Neben der Auseinandersetzung mit der eigenen 

Physiognomie als allgegenwªrtigem und billigem Modell zeugen viele Selbstbildnisse 

                                                           

54  Sabibe Melchiro-Bonnet, The Mirror (A History), Routledge,  

New York 2001, S. 271ï272: ĂOne must attempt to seduce the mirror, since failing to 

do so results in seeing one's malevolent double suddenly emerge from it, a grimacing 

devil, the fantastic projection of the inner demons. The authority of the reflection is 

imposed primarily on women who, at least at a certain stage of cultural development, 

construct themselves under the gaze of the other. Civilization can now offer women 

means of fulfilment outside the beauty-seduction-love paradigm, but the mirror still 

remains this privileged and vulnerable site of feminity. A tribunal without pity, each 

morning it summons her to take account of her charms until it is said one day that she 

is no longer the fairest of them all.ò 
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von der inneren Auseinandersetzung des K¿nstlers mit sich selbst, mit den  eigenen sich 

wandelnden Stimmungen und der eigenen Vergªnglichkeit.ñ55 Die Selbstbildnisse von 

Ilka GedŖ scheinen in verschiedene Gruppen eingeordnet werden zu kºnnen. Eine dieser 

Kategorien kºnnten jene Grafiken sein, die den Stolz und die W¿rde des Ichs darstellen 

(Mappe Nr. 38: 3. Bild, 1984 auch als ¥lgemªlde: Album56, Farbtafel:143; Mappe Nr. 

45: 3., 5., 7. und 8. Bild; Mappe Nr. 54: 13. Bild; Mappe Nr. 58: 1. Bild). 

38. Mappe: 3. Bild 

 

¥lgemªlde Nr. 143 des Albums 

  

45. Mappe: Bild 3., 5., 7. und 8. Bild  

    

54. Mappe: 13. Bild 

                                                           

55  http://de.wikipedia.org/wiki/Selbstbildnis 

 

56  Album: Istv§n Hajdu ï D§vid B²r·, GedŖ Ilka mŤv®szete 

 [Die Kunst Ilka GedŖs] Gondolat Kiad·, Budapest 2003 und Istv§n Hajdu ï D§vid 

B²r·, The Art of Ilka GedŖ Gondolat Kiad·, Budapest 2003. 
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58. Mappe: 1. Bild 

 

 

Zahlreiche Zeichnungen zeigen Ilka GedŖ vor ihrer Zeichentafel sitzend  (Album: 33. 

Bild). Obwohl Ilka GedŖ erst 26 Jahre alt ist, zeigt sie sich als Vierzigjªhrige oder als 

eine Frau, die scheinbar kein Alter besitzt. Ihr Blick konzentriert sich auf die 

Zeichentafel, die Lippen sind fest zusammengepresst (Album: 39. und 40. Bild; 23. 

Mappe: 10. Bild). 

Album: 39. und 40. (Ungarische Nationalgalerie) 

  

 

23. Mappe: 10. Bild 
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Auf dem ersten Bild betrachtet sie sich selbst mit einem forschenden Blick, sieht den 

Betrachter mit einem Blick an, in dem auch die Frage nach sich selbst verborgen scheint. 

Auf der zweiten Grafik hingegen ist sie etwas nach hinten gelehnt, um etwas auf der 

entstehenden Zeichnung, die wahrscheinlich ihr eigenes Portrªt ist, zu korrigieren. 

Obwohl auf einem anderen Selbstportrªt, auf dem sie wiederum vor der Zeichentafel 

sitzt, eine weichere und femininere Linienf¿hrung zu erkennen ist (Album 35), bleibt 

das Thema auch hier die Konzentration auf den k¿nstlerischen Prozess.  

Album: 35.  (Ungarische Nationalgalerie) 

 

Auf einigen Selbstportrªts sehen wir die gr¿belnde K¿nstlerin (45. Mappe: 18. und 19. 

Bild und 51. Mappe: 4. und 5. Bild) ins Zeichnen vertieft. 

45. Mappe: 18-19. Bild 

  

51. Mappe: 4-5. Bild, Albertina, Wien 

      

In einer anderen Serie von Selbstbildnissen portrªtiert sie sich wªhrend der 

Schwangerschaft (Album: 41., 44., 45., 46.  und 47. Bild und die Pastellserie in der 51. 

Mappe).  

Album: 41 (Ungarische Nationalgalerie), 44 (The Israel Museum), 45-46 und 47 

(Ungarische Nationalgalerie) 
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Auf dem letzten Bild der Serie (Album: 44. Bild) ist eine skulpturenhafte Darstellung 

zu sehen. Statt der Augen sieht man nur eine schwarze Schattierung, die Augen scheinen 

blind in die Welt zu blicken. Das Bild ist nicht Ausdruck des Konflikts zwischen 

Mutterschaft und Kunst, es zeigt vielmehr die Sorge um die Zukunft des zu gebªrenden 

Kindes.57  

 

Direkt vor dem Ende ihrer k¿nstlerischen Tªtigkeit sind Das nachdenkliche 

Selbstportrªt I  und Das nachdenkliche Selbstportrªt II entstanden (Album: 42. Bild 

und 43. Bild). 

Album: 42 (Ungarische Nationalgalerie), 43 (New York, Privatsammlung) 

  

Beide Zeichnungen halten denselben Moment fest. Die K¿nstlerin st¿tzt die Ellbogen 

auf das Knie, ihr Kinn ruht auf der flachen Hand. Dem Betrachter  fªllt sofort auf, dass 

auf dem Rock ein Kohlewirbel zu sehen ist, der an die letzte Schaffensperiode Lajos 

Vajdas erinnert. ĂDiese beiden Bilder lagen da, und irgendwie ist zur Sprache 

gekommen, wahrscheinlich hat Ilka es zur Sprache gebracht, dass die Zeichnung des 

Rockes an den Wirbelsturm der Linien auf den  Kohlezeichnungen in der letzten Periode 

Vajdas erinnert. çAber wenn diese Vajda-Zeichnungen, die nichts darstellen, in sich 

selbst Kunstwerke sind ï und das sind sie ï, wozu dann all die das Gehirn berstende 

                                                           

57  J¼lia Szab·, ĂIlka GedŖ's Paintingsò,  

In: The New Hungarian Quarterly (1987/IV) 
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Konzentration und Anstrengung, die die Abbildung des Modells auf dem Papier 

erfordert? Und warum habe ich den Rock gerade so gezeichnet, warum nicht mit 

Punkten versehen é es gibt unzªhlige Methoden.èò58 Beide Zeichnungen verf¿gen 

¿ber einen skulpturenhaften Charakter und ¿ber ein Streben nach Monumentalitªt. Es 

erscheinen der Schaffende und der Erschaffene, und auch das Geheimnis. Wie ist dies 

mºglich? Im Zusammenhang mit den Fragen des Selbstportrªts und deren Darstellung 

schreibt Arnold Schºnberg an Wassily Kandinsky: "Wir m¿ssen uns dessen bewusst 

werden, dass uns ein Rªtsel umgibt und m¿ssen mutig genug sein, diesen Rªtseln in die 

Augen zu sehen, ohne feige nach çder Lºsungè zu suchen. Es ist wichtig, dass unsere 

Seele nicht versucht diese Rªtsel zu lºsen, sondern sie zu entschl¿sseln. Dabei muss 

nicht die Lºsung gefunden werden, sondern die einer neuen Verschl¿sselung oder die 

Methode der Entschl¿sselung. Diese Methode ist an sich wertlos, doch bietet sie 

Material, neue Rªtsel zu schaffen. Denn das Rªtsel ist nichts anderes als das Spiegelbild 

des Unfassbaren. Wenn wir allerdings das Unfassbare als mºglich erachten, dann 

nªhern wir uns Gott, da wir dann nicht mehr fordern, Gott zu verstehen. Wir messen 

Gott dann nicht mehr mit unserem Verstand, kritisieren ihn nicht, leugnen ihn nicht, 

weil wir Gott nicht mehr in jener menschlichen Unzulªnglichkeit auflºsen kºnnen, die 

unsere Klarheit ist.".59 

 

Es gibt auch Selbstportrªts, die das wªhrend des Krieges erlittene Trauma widerspiegeln 

(Mappe Nr. 20: 3., 4. und 6. Bild).  

 

20. Mappe: 3., 4., und 6. Bild  

 

                                                           

58  Endre B²r·: Aufzeichnung ¿ber die k¿nstlerische Laufbahn Ilka GedŖs.  

In: Istv§n Hajdu ï D§vid B²r·, GedŖ Ilka mŤv®szete [Die Kunst Ilka GedŖs] Gondolat 

Kiad·, Budapest 2003. 

 

59  Arnold Schºnberg ï Wassily Kandinsky, Briefe, Bilder und Dokuemente  

einer auÇergewºhnlichen Beziehung, Hrsg.: Jelena Kahl-Koch,  

DTBV, Berlin 1983, S. 69.  
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Die sich nach innen wendende Traurigkeit wird nur andeutungsweise und undramatisch 

ausgedr¿ckt, und die sensible lyrische Linienf¿hrung sowie das lyrische Fallen der 

Linien dr¿cken das  durchlebte Trauma der Dem¿tigung und der Verfolgung aus ï 

vielleicht auch, dass das Leid noch nicht zu Ende ist, da man sich vielleicht nie 

vollkommen von ihm erholen kann, es vergessen kann. (Album: 31 und 38).  

 

Album: 31 und 38 
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