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C#3 BOUIW (VORWORT)

Va^eKiiCTon Pecnyf)JiHKacMHHHr jkh^oh MH^ecrma oGpy-ai/rnGopii 
opniG, yrniHr 6oiui;a MaMJiaKaiuiap Giuiari cneciiM, hktjicoamm, iuimhh, 
MajxaiiiiM ajiOKajiapn KynmaH-KyHra KeiiraihiG GopaerraHJiiirn hgt thji- 
jiapinni ypraniiiiira 6yjiran TajiaGrin ^aM Ta6opa KyHairriipMOKua.

Maaicyp yi^ju i^y.uiaHMa pecnyftjniKa yuHBepcirreTJiapH, neAaroniica 
MHCTHTyTJiapM iicMMC (|)HJiojioriuiCM cpaKyjibTern Ba ftyjiHMJiapiiHinir 
II-1V Kypc Tajia6ajiapHra MyjiHcajiJianraH. YniGy yityB i^juiaHMa^aii 
Abctpiui ajta6Hernra KH3Hi^yBHiuiap xaM (|)0iiAajiaHiiUjJiapH MyMKitn.

I^yjiJiaHMana aBcrpiuuniK nionp Ba esyB'nuiapHi-nir 1945 iiiuijiaii 
cynrrn hhcoah epimuiraH. Acochh 3T>Tii6op yniGy mowp Ba 
esyB'niJiapiiifHr ^aeTH, mhcoahh (|)aojiHHTnra KapanmraH, Mycrai\iui 
ypranniu ynyii acapjiapnaan napqajiap GepiiJiran.

ABcrpua xajiiw Tapnxn, yuniir MaAaHiiaTii, cai-i'baTH Ba ajia6iieTH 
^aaifMAaH Hca^OH MaAamiaTH, aAa6nerw Ba caHnbaTiijia yanra xoc 
ypnn 6op.

YniGy yK.yB KyjuianMa #36eKiicTOHAa non OTHJiaeTran mjik 
jjeSoqaAiip. UUy ca6a6 KyjiJiaHMafla ^a'bsn KaMHiiJiHKJiap 6yjimnn 
Ta61IHMAIip.

KiitoG Kyjie3Macnnw yi^n6 yiiiiHr cucjjaTiiHM axuiiiJiauira, . 
ysiniKHT KMMMaTJiM MacjiaxaTjiapn Ghjibh ai^niiAaH ep^aM Gepraii CaM- 
JJHTI4 npocfjeccopM, VaGcKHCTOH PecnyGjiHKacwAa xh3mat KypcaTraH 
cjjaii ap6o6n, cj).c]>.A-, A.M.Bymyiira, hcmmc cpiiaojioriiHcii
cpaKyjibTeni JfrgnyB'iHAapif c|j.(|).h., aoii.. M.C.CarrapoBra, aoia. 
I4.A. OroHbHHura MyajuiHcjxiap nynyp MHHHaTAopqiuiiiK 6iuiAwpa- 
AiiJiap. ByHAaH Tainitapn, pyx,an Ba moaahm TapacpAaH KyjiJia6-^yB- 
BaTjiaran ABCTpHBHHHr Ypra Ocne Ba KaBKa3 opTii AaBJiaTJiapii 
GyiiMHa 3jihmcm AP- X. Tiopepra TamaKKyp 6n.iAwpaAHJiap.

„Einblicke in die osterreichische Literatur nach 1945“ khtoGmah 
McaMJianraH Gapna Mai>iiaBMHT qaiiiMajiapn a3W3 kmtoGxohhm 6e$api^ 
KOAAMpMaiiAH Aeran yMMAAaMH3. Yiu6y jh^yB KjbuiaHMa ^a^iiAa 
GiuiAnpran 4>MKp Ba MyAOx;a3ajiapHH 6a?KOHHAWJi Ha6yn i;iuiaMH3.

Myajuiu(pjiap
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EINLEITUNG:

Das vorliegende Lehrmittel soil einen Einblick in die osterreichische Literatur- 
landschaft nach 1945 ermoglichen. Anhand von Darstellungen (Kurz- 
biographien, Werkbesprechungen, Textausziigen) der wichtigsten Autorinnen 
und Autoren, die mittlerweile zu ’’Fixstemen” in der deutschsprachigen Lite- 
raturgeschichte geworden sind, wird ein Uberblick iiber die vielfaltigen litera- 
rischen Stromungen bis in die spaten siebziger Jahre geboten. Allgemein be- 
stimmend fiir diese Periode der osterreichischen Literatur war sicher eine au- 
Berordentliche Sprachskepsis und eine Starke Formalisierung der Literatur. 
Gleichzeitig herrschte, speziell in der Avantgarde, eine lautstarkc Polemik gegen 
das traditionelle Erzahlen.

Die Situation in Osterreich nach 1945 war fur junge Schriftsteller nicht 
gerade aussichtsvoll. Namen der alteren SchriftsteHergeneration wie Hermann 
Broch, Odon von Horvath, Franz Kafka, Karl Kraus, Robert Musil, Joseph 
Roth, Arthur Schnitzler, Franz Werfel, Stefan Zweig hatte das NS-Regime 
systematisch auszuradieren versucht. Deren Texte waren schwer zu bekom- 
men und so konnten die jungen Schriftsteller nicht einfach an eine Tradition 
anschlieBen. Zudem forderte die Erfahrung mit dem Nationalsozialismus eine 
drastische Neuorientierung in den literarischen Ausdrucksmoglichkeiten.

Nach einer siebenjahrigen Zwangspause nahm die Wiener Literaturzeit- 
schrift Plan 1945 ihre Arbeit wieder auf. Dieses sehr Internationale und libera
te, geistig Karl Kraus verpflichtete Blatt, publizieite Texte von Paul Valery, J. 
P. Sartre, Albert Camus, Louis Aragon, Tristan Tzara, Paul Celan und vielen 
anderen. Auch osterreichische Autorinnen und Autoren wie Ilse Aichinger, 
Friederike Mayrocker, Herbert Eisenrcich, Milo Dor und Erich Fried konnten 
im Plan ihre Texte veroffentlichen. 1948 musste der Plan, aus finanziellcn 
Griinden, seine Publikationstatigkeit allerdings wieder einstellen. Damit ver- 
stummte die einzig progressive, gegenrestauratorische Stimme innerhalb der 
osterreichischen Literaturpublikationsorgane. Nach 1948/49 verbffentlichten 
wieder Schriftsteller wie Mirko Jelusich, Max Mell, Robert Hohlbaum, Bruno 
Brem und K. H. Waggerl, Autoren, die ein eindeutiges Naheverhiiltnis zum 
Nationalsozialismus hatten und nach 1945 erst einmal mit Publikationsverbot 
belegt waren. Doch bereits in den funfziger Jahren kamen sie schon wieder zu 
Literaturpreisen.

Erst Mitte der funfziger Jahre gab es allmahlich eine starker werdende 
Gegenrestaurationsbewegung. In diesem Zusammenhang sei die Wiener Lite- 
raturzeitschrift Wort in der Zeit (WIZ) erwiihnt, die 1955 ihr erstes Heft her- 
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ausgab. Darin wurden Texte von Ernst Jandl, Thomas Bernhard, Friederike 
Mayrocker, Andreas Okopenko sowie Gerhard Ruhm und H. C. Artmann ver- 
offentlicht.

1960 verlagerte sich der Schwerpunkt der osterreichischen Literaturszene 
nach Graz. In diesem Jahr erschien die erste Ausgabe der Grazer Literaturzeit- 
schrift manuskripte. Rund um den Herausgeber Alfred Kolleritsch bildete sich 
eine ’’Avantgarde-Litcratur” heraus, die bestimmt war von Autorlnnen wie 
Peter Handke, G. F. Jonke, Ernst Jandl, Friederike Mayrocker, Wolfgang Bau
er, Gerhard Roth.

1972 wurde, nach Streitigkeiten mit dem PEN-Club, die Grazer Autoren- 
versammhing (GAV) gegriindct, deren erster President H. C. Artmann war. 
Die GAV gab sich in literarischer Hinsicht vollig undogmatisch und versam- 
melte so verschiedenste Gnippierungen. Darunter befanden sich die ’’Wiener 
Avantgarde” (das heiBt: die Mitglieder der ehemaligen Wiener Gruppe und 
dieser nahestehende Autorinnen und Autoren z. B. Ernst Jandl, Friederike 
Mayrocker, Elfriede Gerstl), aber auch bildende Kunstler der Wiener Aktionis- 
ten (Hermann Nitsch, Otto Miihl, Gunter Brus, auch Valie Export und Peter 
Weibl), sowie die aus Graz kommenden Autorlnnen um Alfred Kolleritsch 
(Peter Handke, Gerhard Roth, Gunter Falk, Barbara Frischmuth, Gert Jonke, 
Wolfgang Bauer,...) und dariiber hinaus auch eine Reihe politisch engagierter 
Autorlnnen und Joumalistlnnen wie Gunter Nenning, Michael Scharang, 
Gustav Ernst, Heidi Pataki, ... In den folgenden Jahren wurde die Grazer 
Autorenversammlung zu einem auBerst erfolgreichen Projekt. Sie trug Ent- 
scheidendes zur Wiederbelebung der osterreichischen Literatur bei, und be- 
einflusste unvergleichlich das Kulturleben in Osterreich. Viele der Kiinstlerin- 
nen und Kunstler, die aus dieser Gruppierung hervorgingen, wurden internati
onal bekannt und erfolgreich.

Zur Charakteristik der osterreichischen Literatur jener Zeit sind sicher drei 
Begriffe von zentraler Bedeutung: Sprachkritik, Sprachskepsis und Sprach- 
reflexion. Schon die Jahrhundertwendeautoren, insbesondere Ludwig 
Wittgenstein und Karl Kraus, thematisierten die Sprache als Gegenstand ihrer 
Reflexionen. Sowohl die Wiener Gruppe als auch Ingeborg Bachmann und 
Thomas Bernhard beziehen sich explizit auf Wittgenstein. Wahrend Ingeborg 
Bachmann versuchte, mit herkommlichen Mitteln, das heiBt symbolisch-re- 
prasentativer Sprache, die Sprachgrenze und somit die ’’Grenze der Welt” 
(Wittgenstein) auszubalancieren, wollte die ’’Avantgarde-Literatur” mit expe- 
rimentellen Mitteln das Funktionieren der Sprache und ihrer Zeichen oflen- 
legen. Damit verbunden war eine auBerst skeptische Haltung gegeniiber dem 
realistischen Erzahlen, die sich bereits bei Robert Musil und R. M. Rilke fin- 
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det, und sich nun zusehends verscharfte. In zahlreichen Texten der Wiener 
Gruppe, Thomas Bernhards, Friederike Mayrockers, Ilse Aichingers, Peter 
Handkcs und anderer Autorinnen und Autoren wird das kausale Erzahlen mit- 
hilfe verschiedenster Verfahren dekonstruiert und aufgeldst. Der Text soli nicht 
mehr die Wirklichkeit irgendwie nachgestalten, sondem er erzeugt im Prozess 
des Schaffens seine eigene Wirklichkeit, mithin seine Kiinstlichkeit. ”In mei- 
nen Texten ist alles kiinstlich”, bemerkte Thomas Bernhard einmal. Die Beto- 
nung der Kiinstlichkeit der Kunst sollte auch garantieren, dass Kunst nicht 
mehr so leicht von der Politik vereinnahmt werden kann.

Erst Anfang der siebziger Jahre vollzog sich eine Trendwende. Wolfgang 
Bauer, Elfriede Jelinek und Franz Innerhofer publizierten ihre ersten Texte. 
Die Literatur sollte wieder gesellschaftlich und politisch wirksam sein. Der 
Kiinstlichkeit der Avantgarde wurde die Erfahrung, die Selbsterfahrung, ent- 
gegengesetzt. Authentizitat war ein groBes Schlagwort geworden. Das kon- 
kret handelnde Subjekt, die historisch begriffene Identitat, fand wieder Ein
gang in die Textwirklichkeit. Es durfte auch wieder erzahlt werden, wenn auch 
meist nur bruchstiickhaft, in assoziativ aneinandergereihten Erinnerungs- 
momenten.

Noch einmal die wichtigsten literarischen Positionen dieser Zeit zusam- 
menfassend, sei Wendelin Schmidt-Dengler aus seinen Bruchlinien, Vorle- 
sungen zur osterreichischen Literatur (1996) zitiert:

1. Fiillung der vorgegebenen Muster durch neue Sprache. Es bleiben 
das Gedicht, das Drama, der Roman bestehen, nur wird bei dem Leser 
gerade der Anspruch nicht eingeldst, den er durch die Erwartung an 
diese literarische Form hat.
2. Natiirlichkeit versus Kiinstlichkeit. Verzicht auf den Anspruch, durch 
Kunst eine Wirklichkeit schaffen zu wollen, die der Wirklichkeit 
strukturgleich ware. Dies erfolgt systematisch.
3. Thematisierung der Sprache. Die Sprache zeigt auf sich selbst. Es 
sind Satze, die ausgestellt werden, nicht die Objekte, auf welche diese 
Satze verweisen.
4. Positionen der Negativitat, in denen sich die Autoren einnisten. Das 
Volksstiick, das mit einem positiven Begriff von Volk rechnete, das 
diesem zumindest versus der Zivilisation Urspriinglichkeit zu attestie- 
ren bereit war, wird nun zum Ausdruck der Negativitat. Auch der 
Heimatroman wird ’’problematisiert”, was eng mit dieser Negativierung 
des Naturbegriffs bei Thomas Bernhard zusammenhangt.
5. Analogisierung von Sprache und Gesellschaft. Gesellschaftskritik 
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kann nur durch Sprachkritik erfolgen. Auf die direkte Bezugnahme wird 
verzichtet. Die Kunst erscheint als der notwendige Umweg, den man 
zu gehen hat, um die Strukturen der Gesellschaft sichtbar zu machen.

Umgekehrt wird Sprachkritik zu Gesellschaftskritik, selbst dort, wo Sprache 
als Material ausgestellt wird, welches auf nichts anderes verweist als auf sich 
selbst. Der spielerische Umgang mit der Sprache schlieBt Gesellschaftskritik 
nicht aus, wofur Jandls schtzngrmm ein beredtes Beispiel sein mag.

Dieses Buch kann den Lesem als Einstieg in die vielfaltige und wahrschein- 
lich unbekannte Literaturlandschaft Osterreichs nach 1945 dienen. Es kann 
Wegweiser sein, Abzweigungen und Kreuzungspunkte aufzeigen. Es kann den 
interessierten Lesser und Leserinnen allerdings nicht ersparen, diese Land- 
schaft mit all ihren Hohen und Untiefen selbst zu durchqueren. Manchmal 
werden sie auf Altbekanntes stoBen. Sie werden Analogien zur eigenen Wirk
lichkeit schlieBen konnen. Oft betreten die Lesenden allerdings volliges Neu- 
land und werden mit Phanomenen konfrontiert, die es in der eigenen Wirk
lichkeit (oder in der eigenen Sprache) auf den ersten Blick nicht geben mag. 
Das vollig Neue konnte verwirren und verunsichem, vielleicht sogar verangs- 
tigen. Viele machen wieder kehrt und verlassen das unbekannte Terrain. Fiir 
einige jedoch mag es Anreiz sein, die ’’weiBen Flecken” zu fullen und sich 
eingehender mit der osterreichischen Literatur zu beschaftigen. Eine Ausein- 
andersetzung mit der europaischen Geschichte und Geistesgeschichte des 
zwanzigsten Jahrhunderts ist dabei wohl unerlasslich, und vielleicht wird so, 
auf Umwegen, die eigene Literatur und Wirklichkeit mit anderen Augen neu 
erfahrbar gemacht.
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HERMANN BROCH (1886-1951) ****

Kurzbiographie und Werkbesprechung:

Hermann Broch wurde am 1. November 1886 
in Wien geboren. Obwohl er selbst lieber ein hu- 
manistisches Gymnasium besucht hatte, meldete 
ihn sein Vater bei einer Realschule an. Nach der 
Matura, die er 1904 erlangt hatte, wollte Broch 
eigentlich an der Universitat Philosophic studie- 
ren, doch sein Vater hatte andere Plane, er bestand 
auf ein Ingeneurstudium. Dieses schloss Broch 
1907 ab. Danach musste er als Assistenzdirektor 
in die “Spinnfabrik Teesdorf” in Teesdorf bei Wien 

eintreten. Diese Spinnfabrik hat Brochs Vater eigens fur Hermann und seinen 
um drei Jahre jiingeren Bruder Fritz gekauft. 1909 heiratete Broch Franziska 
von Rothermann. Seine Frau Franziska war aus einer ungarischen Zucker- 
fabrikantenfamilie deutscher Abstammung. Trotz gemeinsamen Sohnes be- 
gannen sich die beiden allerdings schnell von einander zu entfremden. Die 
Ehe wurde 1923 geschieden, und Broch zog sich zunehmend von seiner Fa
milie zuriick, um sich seinen philosophischen Studien zu widmen.

Bereits 1913 begann er kleinere Beitrage liber Thomas Mann, Karl Kraus 
und Immanuel Kant in der Innsbrucker Zeitschrift Brenner zu publizieren. 
Anfang des Ersten Weltkrieges ubemahm er die Leitung eines Rot-Kreuz- 
Lazaretts auf dem Gelande der Spinnfabrik. In dieser Zeit entdeckte Franz 
Biei im Cafe Central Brochs kritische Begabung und nun - das ist 1917/18 - 
schrieb er Beitrage fur Bleis Zeitschrift Summa. Inzwischen hatte Broch ein 
umfassendes autodidaktisches philosophisches Studium hinter sich. Dieses 
Studium lasst sich grob mit den Namen Schopenhauer, Nietzsche und Kant 
umreiBen. Nach 1916 wurde Broch zu einem ausgesprochenen Anhanger des 
Neukantianismus; ihn beeinflussten insbesondere die Schriften Heinrich 
Rickerts. Zu den Kaffeehausfreundschaften dieser Zeit zahl ten Milena Jesenska 
und Ea von Allesch.

1925 glaubte Broch sich endlich einen seit Jahren gehegten Wunsch er- 
fullen zu konnen: namlich die gehasste Fabrik zu verkaufen, was sich allerdings 
noch langer hinzog. Im selben Jahr begann er Philosophic, Mathematik und 
Physik an der Universitat Wien zu studieren. 1927 gelang es Broch dann end- 
giiltig (noch rechtzeitig vor der Wirtschaftskrise), die Spinnfabrik zu verkau- 
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fen. Daraufhin widmete er sich der Arbeit an der Schlafwandler-Triiogie, die 
1930 bis 1932 in Daniel Brodys Rhein-Verlag (Zurich) veroffentlicht wurde. 
In keinem anderen dichterischen Werk scheint die Folie der theoretischen 
Konzeption so stark durch wie in diesem Buch. In den dritten Band der Trilo- 
gie baute Broch sogar eine Kurzfassung eines seit Jahren geplanten philoso- 
phischen Buches in Form des Essays Zerfall der Werte ein. Die Titel der 
Romanteile: 1888. Pasenow oder die Romantik, 1903. Esch oder die Anar
chic, 1918. Huguenau oder die Sachlichkeit markieren nach Broch die Stati- 
onen eines kulturellen Zerfallsprozesses. Brochs Stil dagegen war geschult 
an avantgardistischen Romanciers wie Andre Gide, John Dos Passos, Alfred 
Doblin und vor allem James Joyce. Zum 50. Geburtstag von Joyce hielt Broch 
im Friihjahr 1932 die Rede James Joyce und die Gegenwart. Diese Rede 
Stellte ein Bekenntnis zum Modemismus dar, gleichzeitig hob er aber Goethe 
mit Wilhelm Meisters Wanderjahren bis zu einem gewissen Grad als Vorlau- 
fer des modernen Romans heraus.

Nach Abschluss dieses Monumentalwerks folgten eine Reihe kleinerer 
Arbeiten: Vbrtrage und Aufsatze zum modemen Roman, zur Reportage, zum 
Kitsch und zum Mythos; der kleine Roman Die Unbekannte Grofie (1933) 
und eine Reihe zum groBen Teil unveroffentlichter Gedichte. Sein Drama 
Die Entsiihnung - ebenfalls eine Variation des Wertezerfallthemas - vermit- 
telt einen Querschnitt durch die deutsche Gesellschaft zur Zeit der Wirtschafts- 
krise von 1930. Die Arbeitskampfe zwischen Fabrikanten und Gewerkschaft- 
lem, die Zusammenhange von Politik und Kapital werden von Broch realis- 
tisch vorgefuhrt und gesellschaftskritisch zugespitzt. Mit der Totenklage der 
Frauen lauft das Stuck zudem auf eine radikale Ablehnung der 
Mannergesellschaft hinaus. Der Roman Die Unbekannte Grofie (1933) leuchtet 
insbesondere den Bereich der Psychologic und Erkenntnis aus. Der Protago
nist des Buches, ein Mathematiker - Assistent an der Universitat - gerat in 
seelische Konflikte, als er Liebe und reines Erkenntnisstreben zu verbinden 
sucht.

Kaum hatte Broch sich als Schriftsteller einen Namen gemacht, wurde 
seine Dichterkarriere 1933 durch die Machtubemahme Hitlers bereits gefahr- 
det. Im Deutschen Reich verlor er als jiidischer Schriftsteller sein gerade erst 
gewonnenes Publikum. Die Resonanz auf die Schlafwandler (1931/32) in 
der Presse war groB und insgesamt sehr positiv, w'enngleich das Buch kein 
Verkaufserfolg war. Zwischen 1934 und 1936 schrieb Broch den stark poli- 
tisch und religids gefarbten Roman Die Verzauberung. Broch iiberarbeitete 
diesen Text im Laufe seines Lebens zu immer neuen Fassungen. Die Verzau
berung ist nicht nur, aber vor allem ein Anti-Hitler-Buch. Es ist die literari- 
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sehe Parabel auf den Massenwahn, auf die Horigkeit der Masse gegenuber 
einem Diktator. Die Handlung spielt in einem Tiroler Alpendorf um 1930. 
Die Hitler Figur Marius Ratti wird antithetisch der Person der Heilkundlerin 
Mutter Gisson, Verkorperung der Humanitat, entgegengesetzt.

1936 genet Broch in eine fundamentale existentielle Krise. Er fragte sich, 
ob es ethisch vertretbar sei, angesichts Hitlers Politik noch Romane zu schrei- 
ben. Die Literatur schien ihm immer untauglicher als Mittel im Kampf gegen 
den Nationalsozialismus. Karl Kraus hatte 1934 gesagt, dass es sinnlos sei, 
Hitler “im Schutz der Metapher die Stim zu bieten”, und dieser Ansicht war 
auch Broch. Die vor allem in seinen Briefen vorgetragenen Argumente gegen 
das Dichten im Zeitalter des Faschismus summieren sich zu einer “negativen 
Asthetik”, in der die Unzulanglichkeiten der Literatur im politischen Kampf 
herausgestellt werden. Broch gab seine dichterische Existenz in den kom- 
menden Jahren zwar nicht vollig auf, aber von nun an standen politische The- 
orie, Publizistik und Aktivitat im Mittelpunkt seiner Arbeit. Erstes Resultat 
seiner Neuorientierung war die umfangreiche Volkerbund-Resolution von 
1936/37. Darin attackierte er den Emigrationszwang, die Menschenrechts- 
verletzungen und die Kriegstreiberei in den faschistischen Staaten. Vom Vol- 
kerbund erwartete er, dass er Mahnahmen ergreife, um der Aggressivitat in 
diesen Landem - gemeint ist vor allem Hitler-Deutschland - Einhalt zu ge- 
bieten. Er korrespondierte in dieser Angelegenheit mit zahlreichen Intellek
tuellen von Thomas Mann bis Albert Einstein. Mit ihrer Hilfe versuchte Broch, 
die wichtigsten intemationalen Friedensorganisationen fiir eine Unterschrift 
unter die Resolution zu gewinnen. Aber zum einen war Broch in politisch- 
praktischen Dingen unerfahren, und zum anderen erkannte er immer deutli- 
cher, dass die Genfer Organisation nicht in der Lage sein wird, etwas Wirksa- 
mes gegen die faschistischen Staaten zu untemehmen. So gab er Ende 1937 
die Aktion auf.

In dem Augenblick, als er die Vergeblichkeit seiner Bemiihungen in Sa- 
chen Volkerbund-Resolution erkannte, kehrte Broch an seinen Dichter- 
schreibtisch zuriick. Er verfasste 1937 eine Erzahlung mit dem Titel Die Heim- 
kehr des Vergil. Dieses kurze Prosastiick wuchs sich in den kommenden acht 
Jahren zu dem Roman Der Tod des Vergil aus, zu Brochs zweitem literari- 
schem Hauptwerk. Was Broch in diesem Buch untemimmt, ist in der Litera- 
turgeschichte wohl etwas Einmaliges. Es ist etwas ausgesprochen Paradoxes: 
Broch schreibt einen Roman vom Standpunkt der “negativen Asthetik”: eine 
Dichtung gegen die Dichtung. Die ethischen, gegen das Romaneschreiben 
und gegen die asthetische Existenz gerichteten Bedenken, die sich in eigent
lich alien seinen Briefen aus jenen Jahren finden, tauchen hier im Kontext der 
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Romanhandlung wieder auf. Vergil geiBelt sich mit Selbstvorwurfen wie: “Ja, 
das war das Ergebnis: der Erkenntnislose als Erkenntnisbringer fur die Er- 
kenntnisunwilligen, der Wortemacher als Spracherwecker fiir die Stummen, 
der Pflichtvergessene als Verpflichter der Pflichtunwissenden, der Lahme als 
Lehrer der Torkelnden”. Den AnstoB zum Aufgreifen des Vergil-Stoffes gab 
eine antike Legende, die davon berichtet, dass der sterbende romische Dich- 
ter den Befehl zur Vemichtung der von ihm nicht vollendeten Aeneis gegeben 
habe. Broch projizierte seine “negative Asthetik” auf das Werk und die Inten
tion Vergils. Er sah in ihm einen Geistesverwandten, der sich mit ethischen 
Argumenten gegen die Dichtung gewandt hatte. Hinzu kam, dass Broch eine 
Parallele zwischen seiner eigenen Epoche und der Zeit des Vergil sah. Die 
mittelalterliche Vergil-Rezeption hatte den romischen Autor, aufgrund der 
vermeintlichen Jesus-Ankiindigung in der 4. Ekloge, zu einem christlichen 
Propheten stilisiert. Hauptfigur der Eklogen Vergils ist jener Knabe, dessen 
Geburt als unmittelbar bevorstehendes Heilsereignis vorausgesagt wird. Die
se Geburt markiert den Augenblick einer Weltwende: Ein von Not, Angst und 
Zwietracht erfulltes Heute schlagt um in sein Gegenteil, in eine Segenszeit, 
die alle Zeichen der goldenen Urzeit aufweist, in der Uberfluss, Gliickselig- 
keit und vor allem Frieden herrschen. Der Anbruch des neuen Heils ist ver- 
biirgt durch das Lacheln, mit dem der Knabe nach der Geburt seine Mutter 
begriiBt. Broch erkannte richtig, dass Vergils Werk von der Idee der Grenzsi- 
tuation zwischen den Welten, der Wende vom Schlechten zum Guten, getra- 
gen ist. Diese Einsicht passte in Brochs Schema vom “Zerfall der Werte” in 
der Gegenwart, von der Hoffnung auf einen kulturellen Neubeginn nach dem 
Durchgang durch das Nichts der Nullpunktsituation. Das Infemo des Epochen- 
umbruchs wird in die Psyche des Vergil verlegt: in den Sterbestunden geht 
diesem die Vergeblichkeit seiner dichterischen Bemiihungen, die Krise des 
Milleniums zu iiberwinden, auf. Es bleiben die Bilder und Metaphem von 
Hoffhungstragem wie dem Kind der Plotia, mit denen Broch seine eigenen 
positiven Zukunftserwartungen signalisiert.

1937 war in der Erzahlung Die Heimkehr des Vergil das Grundkonzept 
des grofien, erst 1945 veroffentlichten Romans Der Tod des Vergil bereits 
erkennbar. Die Arbeit an diesem Buch wurde aber immer wieder unterbro- 
chen, nicht zuletzt durch Brochs Emigration im Juli 1938 nach England und 
dann im Oktober des gleichen Jahres in die USA. Zwischen 1933 und 1938 
war Broch im osterreichischen Standestaat zwar ohne Forderung und Reso- 
nanz geblieben, aber er hatte sich einen Freiraum erhalten kbnnen, in dem 
Arbeiten wie Die Verzauberung, die Volkerbund-Resolution und nun das 
Vergil-Projekt gedeihen konnten. Nach 1933 hatte der Autor sich immer wieder 
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in die Berge zuriickgezogen: Die Verzauberung schrieb er 1935 in Mosern in 
Tirol, seine Resolution verfasste er in Alt Aussee. Am Tag nach dem An
schluss Osterreichs an Hitler-Deutschland wurde Broch von Nationalsozia- 
listen in Alt Aussee (Steiermark) verhaftet. Nach dreiwochiger Gefangen- 
schaft wurde er allerdings wieder freigelassen. Man hatte Broch als vermeint- 
lichen Kommunisten festgenommen. Dass er Jude war, wusste in dem Dorf 
niemand. In seinem Pass war unter der Rubrik Religion “romisch-katholisch” 
angegeben; Broch war bereits 1909 zum Katholizismus konvertiert. Unter 
unendlichen Miihen gelang es ihm in Wien, ein Visum fur England zu erhal- 
ten. Er wohnte zwei Monate bei dem Schriftstellerehepaar Edwin und Willa 
Muir. Albert Einstein und Thomas Mann biirgten fur ihn, und so erhielt Broch 
ein Visum fur die USA. Die meiste Arbeit investierte er jetzt in seine politi- 
schen, antifaschistischen und demokratie-theoretischen Projekte. 1939 schloss 
er sich einer Gruppe von amerikanischen Intellektuellen der Ostkiiste und 
emigrierten europaischen Schriftstellem an, die unter der Federfuhrung von 
Antonio Giuseppe Borgese ein Buch mit dem Titel The City of Man schrie- 
ben, das 1940 veroffentlicht wurde. Als engster Mitarbeiter Borgeses steuerte 
Broch wichtige Thesen zum Buch bei. Der Gruppe ging es darum, mit ihrer 
Publikation dem globalen Unterwerfungs-, Versklavungs- und Kriegskonzept 
Hitlers und der iibrigen faschistischen Diktatoren die Vision einer Welt
demokratie entgegenzusetzen, die auf den Menschenrechten und der Idee des 
Friedens basiert. Broch erhielt dabei wichtige Anregungen fur seine weiteren 
politologischen, juristischen, edukatorischen und massenpsychologischen 
Studien in den vierziger Jahren.

1942 erhielt Broch den Preis der American Academy of Arts and Letters 
in New York fur die vierte Fassung des Vergil-Romans. Am 27. Jiinner 1944 
wurde ihm die amerikanische Staatsbiirgerschaft verliehen. 1945 erschien Der 
Tod des Vergil auf Deutsch und Englisch bei Pantheon Books in New York.

Broch schildert hier in einem Fiebermonolog die letzte Nacht und das 
Sterben Vergils in Brundisium. In iiberlangen, immer wieder neu anhebenden 
Satzen, in denen sich Realitat und Phantasie, Vergangenheit und Zukunft 
mischen, verzweifelt Vergil an der Berechtigung seines nur schongeistigen 
Lebens als Dichter und beschlieBt, als entsiihnendes Opfer seine Aeneis zu 
vemichten. In Gesprachen tags darauf stoBt Vergil auf volliges Unverstand- 
nis fur seinen Entschluss, und Augustus iiberzeugt ihn letztlich von der Not- 
wendigkeit des Werkes fur Rom. SchlieBlich beginnen wieder visionarc Mo- 
mente die Realitatswahmehmung Vergils zu iiberlagem, und er fuhlt sich 
zuriick zum Meer getragen, wo sich sein Bewusstsein ins Unendliche ent- 
grenzt und auflost. In rhythmisch gehobener Prosa, die immer wieder in Ver
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se iibergeht, beleuchtet Broch im Tod des Vergil die Rolle des Dichters in der 
epochalen Situation des “Nicht-Mehr” und “Noch-Nicht”. Selbstqualerische 
Zerknirschung wechselt mit Momenten mystischer Uberhohung und Aller- 
kenntnis. Broch bringt so seine ihn standig qualende Skepsis gegenuber der 
Berechtigung des Asthetischen, seinen Zweifel, “ob Dichten heute noch eine 
legitime LebensauBerung sei”, zum Ausdruck, zugleich aber auch die religi
ose Bedeutung, die er dem Dichter zuschreibt.

1933 veroffentlichte Broch einige Novellen. Die bekanntesten davon sind 
Die Heimkehr und Eine leichte Enttauschung. Schon damals trug er sich mit 
dem Gedanken, das halbe Dutzend Kurzgeschichten zu einem Romanganzen 
zusammenzufiigen, aber er konnte fur das Buch keinen Verleger gewinnen. 
Im Friihjahr 1949 fand sich der Miinchner Verleger Willi Weismann bereit, 
die alten Novellen zu veroffentlichen, woraufhin Broch sich entschloss, das 
alte, langst vergessene Projekt zu realisieren. Es entstand innerhalb eines Jah- 
res der Roman Die Schuldlosen, in den die alten Novellen in iiberarbeiteter 
Form integriert wurden. Die Schuldlosen schrieb Broch in New Haven/ 
Connecticut. Dorthin war er, nachdem er seit 1942 in Princeton im Haus des 
mit ihm befreundeten Philosophen und Kulturhistorikers Erich von Kahler 
gewohnt hatte, im Friihjahr 1949 iibersiedelt. Die Yale University emannte 
ihn zum Lektor fiir deutsche Literatur. Ende 1949 heiratete er in zweiter Ehe 
die Malerin Annemarie Meier-Graefe. Durch einen zehnmonatigen 
Krankenhausaufenthalt stark geschwacht, starb Broch an Herzversagen im 
Alter von 64 Jahren am 30. Mai 1951 in New Haven.

In Deutschland verlief nach Kriegsende die Rezeption von Brochs Werk 
ganz anders als in den USA. Wahrend in Amerika Der Tod des Vergil groBe 
Beachtung fand, blieb das Echo auf diesen Roman in Deutschland aus. Auch 
Die Schuldlosen wurden 1950 bei ihrem Erscheinen nicht beachtet. Wahrend 
man aber in den USA den politischen Theoretiker Broch kaum zur Kcnntnis 
nahm, wurde man auf diesen 1950 in Deutschland aufmerksam, als Anfang 
des Jahres sein Aufsatz Trotzdem: Humane Politik, Verwirklichung einer Uto- 
pie erschien. Darin fasst Broch seine demokratietheoretischen und 
menschenrechtlichen Uberlegungen zusammen. Der Aufsatz trug ihm die 
Einladung zu dem damals stark beachteten Kongress fiir kulturelle Freiheit 
ein, der Mitte 1950 in Berlin stattfand. Broch konnte der Einladung zwar 
nicht folgen, schickte aber einen Essay mit dem Titel Die Intellektuellen und 
der Kampf um die Menschenrechte, in welchem er die Aufgaben des kriti- 
schen, im Sinne der Menschenrechte engagierten und parteilich nicht gebun- 
denen Intellektuellen umreiBt.

Im deutschsprachigen Raum fand Brochs Werk erst in den funfziger und 
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friihen sechziger Jahren seine rechtmaBige Anerkennung. Wirklich popular 
aber wurden Brochs Bucher nie. Daran hat auch die zwischen 1974 und 1981 
erschienene vollstandige und kommentierte Werkausgabe des Autors nur wenig 
gcandert. Wegen seiner Subtilitat und Vieldimensionalitat ist die Auseinan- 
dersetzung mit Brochs Werk nur fur denjenigen ein Gewinn, der die Miihen 
intellektueller und ausdauemder hermeneutischer Anstrengung nicht scheut.

Werke:
Die Schlafwandler (Roman Trilogie): Pasenow, oder dieRomantik 1888. Mun
chen, Zurich: Rhein-Verlag, 1931; Esch, oder die Anarchic 1903. Munchen, 
Zurich: Rhein-Verlag, 1931; Huguenau, oder dieSachlichkeit 1918. Munchen, 
Zurich: Rhein-Verlag, 1932; Die unbekannte Grofie. Roman. Berlin: Fischer, 
1933; Der Tod des Vergil. New York: Pantheon Books, 1945; Die Schuldlosen. 
Roman in elf Erzahlungen. Zurich, Munchen: Rhein-Verlag; Weismann, 1950; 
Der Versucher. Roman. Aus dem NachlaB. Hrsg., Nachw.: F. Stossinger. Zu
rich: Rhein-Verlag, 1953; Gesammelte Werke. Zehn Bande. Zurich: Rhein-Ver
lag, 1953-1961; Gedichte. Mit neun Bildem und zwei Handschriftenproben 
des Autors. [Gesammelte Werke 1]. Zurich: Rhein-Verlag, 1953; Dichten und 
Erkennen. Essays. [Gesammelte Werke 6]. Einl.: Hannah Arendt. Zurich: Rhein- 
Verlag, 1955; Erkennen und Handeln. Essays. [Gesammelte Werke 7], Einl.: 
Hannah Arendt. Zurich: Rhein-Verlag, 1955; Briefe von 1929 bis 1951. [Ge
sammelte Werke <?]. Hrsg., Einl.: Robert Pick. Zurich: Rhein-Verlag, 1957; 
Massenpsychologie. Schriften aus dem Nachlafi. [Gesammelte Werke 9]. Hrsg., 
Einl.: Wolfgang Rothe. Zurich: Rhein-Verlag, 1959; Die unbekannte Grofie. 
Und fruhe Schriften. Mit den Briefen von Willa Muir. [Gesammelte Werke 10]. 
Zurich: Rhein-Verlag, HofmannsthalundseineZeit. Eine Studie.Nachw.:
Hannah Arendt. Munchen: Piper, 1964; Zur Universitatsreform. Hrsg., Nachw.: 
G. Wienold. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1969; Bergroman. Die drei Originalfas- 
sungen textkritisch herausgegeben von F. Kress u. H. A. Meier. Vier Bande. 
Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1969; Barbara und andere Novellen. Eine Auswahl 
aus dem erzahlerischen Werk. Hrsg., Nachw., Komm.: Paul Michael Liitzeler. 
Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1973; Volkerbund-Resolution. Das vollstandige poli- 
tische Pamphlet von 1937 mit Kommentar, Entwurf und Korrespondenz. Hrsg., 
Einl.: Paul Michael Liitzeler. Salzburg: Otto Muller, 1973.

Leseprobe:
Der Tod des Vergil (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1976, S. 28-35)

Die Briickenplanken wippten steif, als die Sanfte im gemessnen Gleichschritt 
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der Trager dariiber hin befordert wurde; unten schwappte bedachtig das 
schwarze Wasser, eingeengt zwischen dem schwarzen schweren Schiffskorper 
und der schwarzen schweren Kaimauer, das schwerfliissige glatte Element, 
sich selbst ausatmend, Unrat ausatmend, Abfalle und Gemiiseblatter und ver- 
faulte Melonen, alles was da unten herumsuppte, schlaffe Wellen eines 
schweren siiBlichen Todeshauches, Wellen eines verfaulenden Lebens, des 
einzigen, das zwischen den Steinen bestehen kann, lebend nur noch in der 
Hoffnung auf die Wiedergeburt aus seiner Verwesung. So sah es dort unten 
aus; hier oben hingegen lagen die makellos gearbeiteten, vergoldeten und 
verzierten Tragstangen der Sanfte auf den Schultem von Lasttieren in 
Menschengestalt, menschlich gefutterten, menschlich redenden, menschlich 
schlafenden, menschlich denkenden Lasttieren, und in dem makellos gearbei
teten, geschnitzten Sanftensessel, dessen Lehne und Seitenteile mit gold- 
blechemen Stemen geschmiickt waren, ruhte ein makelbehafteter Kranker, in 
dem die Verwesung bereits lauemd hauste. Dies alles war von auBerster Un- 
stimmigkeit, in all dem barg sich das versteckte Unheil, die Starrheit eines 
Geschehens, das vollkommener ist als der Mensch, obwohl er selber es ist, 
der die Mauem baut, der schnitzt und hammert, den GeiBelstrang flicht und 
Ketten schmiedet. Unmoglich, sich davor zu verschlieBen, unmoglich war es, 
zu vergessen. Und was immer man vergessen wollte, in stets erneuter 
Wirklichkeitsgestalt war es wieder da, kam es wieder zuriick, als neue Au
gen, als neuer Larm, als neue GeiBelhiebe, als neue Starrheit, als neues Un
heil, jedes fur sich seinen Eigenraum fordemd, eines das andere in furchtba- 
rer Beriihrung einengend und bezwingend, und doch hochst seltsam und un- 
stimmig alles miteinander verwoben. Unstimmig wie die Beriihrung der Din- 
ge untereinander, war auch der Zeitablauf geworden; die einzelnen Zeitab- 
schnitte wollten nicht mehr zueinander passen: niemals noch war das Jetzt so 
eindeutig vom Vorher geschieden gewesen; eine tiefeinschneidende Kluft, 
durch keinen Steg iiberbriickbar, hatte dieses Jetzt zu etwas Selbstandigem 
gemacht, hatte es von dem Vorher, von der Seereise und allem, was vorange- 
gangen war, unweigerlich abgetrennt, hatte ihn von dem ganzen vorangegan- 
genen Leben abgeschieden, und doch hatte er, im leisen Schaukeln der Sanf
te, kaum anzugeben gewuBt, ob die Fahrt noch wahrte, oder ob man sich 
wirklich schon an Land befand. Uber ein Meer von Kopfen schaute er, iiber 
einem Meere von Kopfen schwebte er, umgeben von Menschenbrandung, 
freilich bisher nur an ihrem Rande, da die ersten Versuche zur Uberwindung 
solch wogenden Widerstandes bisher allesamt gescheitert waren. Hier beim 
Anlegeplatz der Begleitschiffe war die polizeiliche Ordnung eben weit weni
ger straff als druben beim Augustusempfang, und mochte es auch einigen 
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Fahrgasten geglfickt sein sich mit eiligem Anlauf dorthin durchzuschlagen, 
so daB sie sich dem feierlichen Zuge, welcher sich innerhalb der Absperrung 
bildete und den Casar in die Stadt und zum Palast hinaufbringen sollte, noch 
anschlieBen konnten, so ware derlei fur den Sanftentransport schlechterdings 
unmoglich gewesen; der kaiserliche Diener, den man der kleinen Eskorte zur 
Begleitung, zur Fiihrung und sozusagen zur Bewachung beigegeben hatte, 
war zu bejahrt, zu beleibt, zu weiblich und wohl auch zu gutmiitig, um sich 
zu einem gewaltsamen Durchbruch aufzurafien, er war machtlos, und weil er 
machtlos war, muBte er sich auf Klagen gegen die Polizei beschranken, die 
diese Pobelansammlungen zuliefi und ihm doch wenigstens eine anstiindige 
Bedeckung hatte beistellen mfissen, und so wurde man schlieBlich recht ziel- 
los fiber den Platz hingepufft und fortgetrieben, zeitweise auch bewegungs- 
los eingekeilt, im stockenden Zickzack, einmal dahin, einmal dorthin gescho- 
ben und herumgestoBen. DaB der Knabe mitgekommen war, erwies sich da 
als unverhoffte Erleichterung; als ware ihm, und dies war auBerst seltsam, 
von irgendwoher Kenntnis um die Wichtigkeit des Manuskriptkoffers gewor
den, achtete er darauf, daB dessen Trager sich stets knapp neben der Sanfte 
hielten, und wahrend er, immerzu selber daneben und den Mantel fiber die 
Schulter geworfen, keinerlei Abdrangung zulieB, blinzelte er manchmal mit 
helldurchsichtigen Augen belustigt und verehrungsvoll herauf. Von den 
Hauserfronten und aus den Gassen stromte brfitende Schwfile entgegen, sie 
kam in breiten queren Wogen angeflutet, immer wieder von dem nicht enden- 
wollenden Geschrei und Gerufe, vom Summen und Brausen des atmenden 
Massentieres zerspellt-dennoch unbewegt; Wasseratem, Pflanzenatem, Stadt- 
atem: ein einziger schwerer Brodem des in Steinquadem eingezwangten Le
bens und seiner verfaulenden Scheinlebendigkeit, Humus des Seins, 
verwesungsnah und unermeBlich aufsteigend aus den fiberhitzten Stein- 
schachten, aufsteigend zu den kiihlsteinemen Stemen, mit denen die innerste, 
zu tiefmilder Schwarze abdunkelnde Himmelsschale sich zu bedecken be- 
gann. Aus unerschlieBbaren Tiefen sprieBt das Leben empor, durch das Ge- 
stein sich zwangend, sterbend schon auf diesem Wege, sterbend und verwe- 
send und erkaltend schon in seinem Aufsteigen, im Aufsteigen auch schon 
ein Sich-Verflfichtigen, aber aus unerschlieBbaren Hohen sinkt das Unaban- 
derliche steinkiihl herab, ein sinkender, dunkelleuchtender Hauch, bezwin- 
gend mit seiner Beriihrung, erstarrend zum Gestein der Tiefe, oben wie unten 
das Steineme, als ware es die letzte Wirklichkeit der diesseitigen Welt - und 
zwischen solchem Strom und Gegenstrom, zwischen Nacht und Gegennacht, 
rotgliihend unten, klarflimmemd oben, in dieser verdoppelten Niichtlichkeit 
schwebte er auf seiner Sanfte, als ware sie eine Barke, eintauchend in die 
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Wellenkamme des Pflanzlich-Tierischen, emporgehoben in den Hauch des 
Unabanderlich-Kiihlen, vorwartsgetragen zu Meeren von so groBer 
Ratselhaftigkeit und Unbekanntheit, daB es wie Riickkehr war; denn Welle 
um Welle, die groBen Flachen, die sein Kiel bereits durchfurcht hatte - Wellen- 
flachen der Erinnerung, Wellenflachen der Meere, sie waren nicht durchsich- 
tig geworden, nichts in ihnen hatte sich zur Bekanntheit enthiillt, bloB das 
Ratsel war geblieben, und ratselerfullt reichte die Vergangenheit uber ihre 
Ufer hin bis in die Gegenwart herein, so daB er inmitten des harzigen Fackel- 
qualmes, inmitten des briitenden Stadtdunstes, inmitten des wildtierhaften, 
dunkelatmigen Korperbrodems, inmitten des Platzes und seiner Unbekanntheit, 
unverwischbar unverkennbar des Meeres Geruch und das groB-unvergangli- 
che Sein des Meeres spiirte: hinter ihm lagen die Schiffe, die seltsamen Vogel 
der Unbekanntheit, noch klingen Kommandoworte von dorther heriiber, dann 
das ruckweise Knarrknirschen einer Holzwinde, dann ein tieftonend singen- 
der Beckenschlag, der wie ein letzter Nachhall des ins Meer gesunkenen Tages- 
gestimes weitertont, und dahinter ist der groBflachige Wind der See, ist ihre 
billionenhaft weiBgekronte Unruhe, das Lacheln Poseidons, stets bereit, in 
briillendes Gelachter umzuschlagen, wenn der Gott seine Pferde antreibt, und 
hinter der See, aber zugleich sie umschlieBend, sind die meeresbespiilten 
Lander, sie alle, die er durchschritten hatte, uber deren Gestein, uber deren 
Humus er gegangen war, teilnehmend am Pflanzlichen und Menschlichen 
und Tierischen, verwoben dem alien, ohnmachtig vor so viel Unbekanntheit, 
unfahig sie zu bewaltigen, einverwoben und einverirrt in das Geschehen und 
in die Dinge, einverwoben-einverirrt in die Lander und in deren Stadte, wie 
sehr ist dies alles versunken und trotzdem nahe, Dinge, Lander, Stadte, wie 
liegen sie alle hinter ihm, um ihn, in ihm, wie sehr sind sie sein eigen, besonnt 
und schattentief, rauschend und nachtlich, bekannt und ratselhaft, Athen und 
Mantua und Neapel und Cremona und Mailand und Brundisium, ach, und 
Andes-, alles wurde herbeigetragen, es war hier, umbrandet vom Lichterwust 
des Hafenplatzes, umatmet vom Unatembaren, umgrolt vom Unverstiindli- 
chen, vereinigt zu einer einigen Einheit, in der die Feme miihelos zur Nahe 
wurde, die Nahe zur Feme, und ihn, den Dariiberhinschwebenden, umgeben 
von Wildheit, zu miihelos schwebender Wachheit werden lieB; das unterwelt- 
lich Schwelende vor seinen Augen und in seinem Wissen, wuBte er zugleich 
sein Leben, wuBte es vom Strom und Gegenstrom der Nacht getragen, in der 
sich Vergangenheit und Zukunft kreuzen, er wuBte es hier an diesem Ver- 
kreuzungspunkt in der feuergetauchten, feuerumflossenen Gegenwart des 
Uferplatzes, zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen Meer und Land, 
er selber in der Mitte des Platzes, als hatte man ihn zum Mittelpunkt seines 
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eigenen Seins, zum Kreuzungspunkt seiner Welten, zu seinem Weltmittelpunkt 
bringen wollen, schicksalsbestimmt. Doch es war nur Brundisiums Hafen- 
platz.

Und selbst, wenn es der Weltmittelpunkt gewesen ware, es ware erst recht 
hier kein Bleiben gewesen; immer mehr Volk stromte aus den Gassen, deren 
Miindungen mit freudig-feurigen Transparenten iiberwolbt waren, auf den 
Platz heraus, und immer mehr wurden die Trager nun von der Platzmitte wieder 
abgedrangt, so daB es iiberhaupt keine Moglichkeit mehr gab, das Soldaten- 
spalier und den Augustuszug, der sich unter Fanfaren bereits in Bewegung 
gesetzt hatte, von hier aus zu erreichen. Nicht wenig war da auch noch der 
Larm angeschwollen, da ja nun auch die Musik iiberschrieen, uberjohlt, iiber- 
pfiffen werden muBte, und mit dem steigenden Larm stieg desgleichen die 
Gewaltsamkeit und Rucksichtslosigkeit des Schiebens und Drangens, das 
schier zum Selbstzweck und zur Eigenbelustigung wurde, allein, bei all die
ser Gewaltsamkeit, es schien sich die Miihelosigkeit und Leichtigkeit der 
schwebenden Wachheit, die ihn selber umfangen hielt, dem ganzen Platze 
mitgeteilt zu haben, gleichsam wie eine zweite Beleuchtung, welche sich zu 
der ersten, augensichtbaren dazugesellt hat und, ohne an ihrer harten, schatten- 
verflackemden Grellheit etwas zu andern, sie eher sogar noch vertieft, trotz- 
dem aber einen zweiten Seinszusammenhang in der sichtbaren Dinggegenwart 
aufdeckt, den traumwachen Seinszusammenhang der Feme, der jedweder 
Nahe, selbst der handgreiflichsten und unmittelbarsten, noch innewohnt. Und 
als sollte diese femleichte Selbstverstandlichkeit eines zweiten Zusammen- 
hanges auch noch bewiesen werden, befand sich der Knabe nun plotzlich an 
der Spitze der Eskorte, ohne daB man recht gewahr geworden, wann dies 
geschehen war, und, gleichsam wie im Spiele, leicht eine Fackel schwingend, 
die er offenbar dem Nachstbesten abgenommen hatte, beniitzte er sie als Waffe, 
um damit einen Weg durch die Menge zu bahnen: “Platz fur den Vergil!”, 
schrie er dazu den Leuten ffohlich ins Gesicht, “Platz fur euren Dichter!”, 
und wenn die Leute vielleicht auch nur auswichen, weil da einer getragen 
wurde, der zum Casar gehorte, oder weil ihnen die fieberglanzenden Augen 
in dem gelbdunklen Gesicht des Kranken unheimlich waren, so hatte man es 
doch dem kleinen Fuhrer zu verdanken, daB ihre Aufmerksamkeit iiberhaupt 
erregt und hierdurch ein Vbrwartskommen schlecht und recht ermoglicht 
wurde. Freilich, es gab Verknauelungen, gegen die weder mit der spitzbiibi- 
schen Gelassenheit des jungen Manteltragers, noch mit seinen Fackelbranden 
etwas auszurichten war, und bei diesen Stockungen niitzte auch nicht das 
unheimliche Aussehen des kranken Mannes, im Gegenteil, jedesmal steigerte 
sich dann das anfanglich bloB abwehrend gleichgiiltige Wegschauen zu ei- 
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nem offenen Widerwillen gegen den unheimlichen Anblick, zu einem halb 
scheuen, halb angriffslustigen Geraune, es wurde zu einer nahezu bedrohli- 
chen Stimmung, fur die ein SpaBvogel, ebenso wohlgelaunt wie iibelwollend, 
in dem Rufe: “Ein Zauberer, der Zauberer vom Casar!”, den richtigen Aus- 
druck fand. “Versteht sich, du Tolpel”, schrie der Junge zuriick, “so einen 
Zauberer hast du iiberhaupt noch nicht in deinem dummen Leben gesehen; 
unser groBter, unser allergroBter Zauberer ist er!” Ein paar Hande mit ausge- 
streckten Fingem, die vor dem bosen Blick schiitzen sollten, flogen auf, und 
eine weiBgeschminkte Hure, blonde Periicke schiefsitzend auf ihrem Scha- 
del, kreischte zur Sanfte hin: “Gib mir einen Liebeszauber!” - “Ja zwischen 
die Beine, und kraftig”, erganzte mit nachahmender Fistelstimme ein 
ganserichahnlicher, sonnenverbrannter Bursche, offenbar ein Matrose, und 
erwischte mit seinen blautatowierten Armen die vergniigt-zartlich Auf- 
quietschende beidhandig von hinten, “so’nen Zauber kriegst auch von mir 
gut und geme geliefert; den kannst bekommen!” - “Platz fur den Zauberer, 
Platz da!”, kommandierte der Junge, puffte mit dem Ellbogen resolut den 
Ganserich zur Seite und schwenkte, schnell-entschlossen und einigermaBen 
uberraschend, nach rechts gegen den Platzrand hin ab; willig folgten die Tra
ger mit dem Manuskriptkoffer, etwas weniger willig der Wachter-Diener, es 
folgte die Sanfte und die iibrigen Skiaven, gleichsam sie alle von unsichtba- 
rer Kette hinter dem Kuaben hergezogen. Wohin fuhrte da der Knabe? Aus 
welcher Feme, aus welcher Erinnerungstiefe war er aufgetaucht? Von wel- 
cher Vergangenheit, von welcher Zukunft wurde er bestimmt? Von welch 
geheimnisvoller Notwendigkeit? Und aus welch vergangenem, zu welch kiinf- 
tigem Geheimnis wurde er selber da getragen? War es nicht weit eher ein 
standiges Schweben in unermeBlicher Gegenwart? Um ihn herum waren die 
FreBmauler, die Briillmauler, die Gesangmauler, die Staunmauler, die geoff- 
neten Mauler in den verschlossenen Gesichtem, sie alle waren geoffnet, wa
ren aufgerissen, zahnbesetzt hinter roten und braunen und blassen Lippen, 
mit Zunge bewehrt, er sah hinab auf die moosig-wolligen Rundkopfe der 
Tragsklaven, sah von seitwarts ihre Kiefer und die finnige Wangenhaut, er 
wuBte von dem Blute, das in ihnen schlug, von dem Speichel, den sie zu 
schlucken hatten, und er wuBte manches von den Gedanken, die in diesen 
ungefugen, ungelenken, ungeziigelten FreB- und Muskelmaschinen zwar ver- 
loren, dennoch ewiglich unverlierbar, zart und dumpf, durchsichtig und dun- 
kel, sickemd Tropfen um Tropfen, fallen und vergehen, die Tropfen der See- 
Ie; er wuBte um die Sehnsucht, die selbst in der schmerzlich wiistesten Brunst 
und Fleischlichkeit nicht zur Ruhe kommt, ihnen alien eingeboren, dem Gan
serich ebensosehr wie seiner Hure, unaustilgbare Sehnsucht des Menschen, 
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die sich niemals vemichten, hochstens ins Bosartige und Feindliche abbiegen 
laBt, dennoch Sehnsucht bleibend. Entruckt, dennoch unaussprechlich nahe, 
schwebend vor Wachheit, dennoch allem Dumpfen vermengt, sah er die 
Stumpfheit der samenspritzenden und samentrinkenden, gesichtslosen Lei
ber, ihre Schwellungen und ihre Gliedharten, er sah und horte die 
Verborgenheiten in dem Auf und Ab ihrer Zufallsbrunst, den wilden, stumpf- 
kriegerischen Jubel ihrer Vereinigungen und das blod-weise Verwelken ihres 
Altems, und fast war es, als wiirde ihm dies alles, dieses ganze Wissen durch 
die Nase zugemittelt werden, eingeatmet mit dem betaubenden Dunst, in dem 
das Sichtbare und Horbarc eingebettet war, eingeatmet mit dem vielfaltigen 
Dunst der Menschentiere und ihres taglich zusammengesuchten, taglich durch 
sie hindurchgekauten Futters, indes jetzt, da man sich endlich einen Weg 
zwischen den Leibem erkampft hatte, und die Menge, gleich den zum Platz- 
rande hin sparlicher werdenden Lichtem, endlich schiitterer wurde, um 
dunkelheitsversickemd sich schlieBlich ganz zu verlaufen, wurde ihr Geruch, 
mochte er auch noch immer nachschwelen, von dem glatten glitzerigfauligen 
Gestank der Fischmarktstande abgelost, die hier den Hafenplatz begrenzten, 
stillverlassen zu dieser Abendstunde. SuBlich, nicht minder faulig, schlug sich 
auch noch der Geruch des Obstmarktes hinzu, voll von Garungshauch, 
ununterscheidbar geworden der Duft der rotlichen Trauben, der wachsgelben 
Pflaumen, der goldenen Apfel, der unterirdisch schwarzen Feigen, vermengt 
und ununterscheidbar geworden vor gemeinsamer Verwesung, und die Stein- 
platten des Pilasters glanzten schlupfrig von feucht Zertretenem und Ver- 
schmiertem. Sehr fem war nun der Mittelpunkt des Platzes da hinten, sehr 
fem die Schiffe am Kai, sehr fem das Meer, sehr fem, wenn auch nicht end- 
giiltig verloren; das Menschengeheul dort war nur noch ein femes Brummen, 
und von der Fanfarenmusik war nichts mehr zu horen.
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ILSE AICHINGER (1921) ***

Kurzbiographie:

Ilse Aichinger wurde am 1. November 1921 zu- 
sammen mit ihrer Zwillingsschwester Helga in 
Wien als Tochter eines Lehrers und einer jiidischen 
Arztin geboren. Aichingers Mutter war eine der 
ersten Frauen Osterreichs, die zum Medizin- 
studium zugelassen wurden. Die friihe Kindheit 
verbrachte die Familie in Linz (Oberdsterreich). 
1926 lieBen sich die Eltem aufgrund einer “ver- 
hangnisvollen Leidenschaft” des Vaters scheiden: 
seine Liebe gait den Buchem. Er verwendete samt

liche Einkiinfte fur den Kauf von Literatur, sodass es an Geld fur die wich- 
tigsten Dinge des Uberlebens mangelte und sich die Familie verschuldete. 
Nach der Scheidung der Eltem zog die Mutter mit den Zwillingen wieder 
nach Wien, wo sie sich als Arztin selbstandig machte.

Die Zeit zwischen dem Anschluss Osterreichs an das nationalsozialisti- 
sche Deutschland 1938 und dem Ende des zweiten Weltkrieges 1945 kostet 
einem GroBteil der Familie Aichingers das Leben. Die GroBmutter und die 
jiingeren Geschwister der Mutter werden deportiert und ermordet. Die Mut
ter verliert ihre Stellung. Ilse Aichinger und ihre Mutter beziehen ein Zimmer 
in unmittelbarer Nahe des Wiener Gestapo2-Hauptquartiers. Dort leben sie in 
standiger Angst vor Verfolgung und Vemichtung durch die Nationalsozialis- 
ten.

Beide entgehen dem Tod, doch hinterlassen Ort und Zeit ihre Spuren: “So 
war Wien [...] schon friih ein vermintes Gelande. Und die StraBen und Plat- 
ze, die uber 50 Jahre hinweg in Gedichten, Szenen und Prosastiicken auftau- 
chen, tragen in dieser Dichtung jene Narben mit sich, welche die Hufschlage 
der apokalyptischen Reiter in der Sprache hinterlassen haben.” (Richard 
Reichensperger) Nach Abschluss des Gymnasiums bekommt Aichinger als 
Halbjiidin keinen Studienplatz. Im Zweiten Weltkrieg wird sie dienst- 
verpflichtet.

Nach Kriegsende beginnt Aichinger ein Medizinstudium, das sie jedoch 
nach funf Semestem abbricht, um ihren ersten und einzigen Roman Die gro-

Gestapo - Geheime Staatspolizei des nationalsozialistischen Regimes. 
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fiere Hoffnung zu beenden. Bereits am 1. September 1945 wird mit Aichingers 
Text Das vierte Tor erstmals in der osterreichischen Literatur etwas iiber 
Konzentrationslager veroffentlicht. 1946 erregt Aichinger mit ihrem Essay 
Aufruf zum Mifitrauen groBes Aufsehen in der literarischen Offentlichkeit. 
Sie ruft dazu auf, “uns selbst [zu...] miBtrauen. Der Klarheit unserer Absich- 
ten, der Tiefe unserer Gedanken, der Gute unserer Taten! Unserer eigenen 
Wahrhaftigkeit miissen wir miBtrauen!”. 1948 wird der Roman Die groflere 
Hoffnung veroffentlicht. Inhalt des Werkes ist eine autobiographisch gefarbte 
Schilderung der Kriegszeit in Wien. Es folgen keine weiteren Romane.

1949/50 ist Aichinger beim S. Fischer Verlag in Wien und Frankfurt/Main 
als Lektorin tatig. 1950/51 arbeitet sie als Assistentin bei Inge Aicher-Scholl 
an der Ulmer Hochschule fur Gestaltung. Ab 1951 besteht eine enge Verbin
dung zur Gruppe 47, wo sie Gunter Eich kennenlemt, den sie 1953 heiraten 
wird. 1952 erscheint Aichingers Erzahlband Rede unter dem Galgen. Dieser 
erfahrt eine breite Offentlichkeitswirkung und wird 1953 unter dem Titel Der 
Gefesselte emeut herausgegeben. Im Mai desselben Jahres wird Aichinger 
auf der dritten Tagung der Gruppe 47 fiir ihre Spiegelgeschichte zur 
Preistragerin des jahrlich vergebenen Literaturpreises emannt. 1954 wird ihr 
erster Sohn Clemens geboren, 1957 die Tochter Miljam. Aichinger veroffent- 
licht ihr erstes Horspiel Knopfe. Es folgen weitere Horspiele, die sie auch in 
diesem Genre als Autorin bekannt machen.

1963 zieht Aichinger mit ihrer Familie nach GroB-Gmain bei Salzburg. 
Der Erzahlband Wo ich wohne wird veroffentlicht. Aichingers Erzahlungen, 
wie auch ihre Horspiele, losen sich immer mehr vom herkommlichen 
Wirklichkeitsbegriflf. Es dominieren Irrealitat und Traumerfahrungen, die Fabel 
wird vollkommen aufgeldst. In den Folgejahren erscheinen der Band mit Er
zahlungen Eliza Eliza, vier Horspiele im Sammelband Auckland und der Er
zahlband Nachricht vom Tag (1970).

Der Sammelband Schlechte Worter, in dem Erzahlungen, Kurzprosa und 
das Horspiel Gare maritime zusammengestellt sind, zeigt eine emeute Veran- 
derung in Aichingers Schreibstil, bzw. eine weitergehende Radikalisierung: 
weg von der Wahrheitssuche, hin zur subversiven Sprachkritik.

Seit 1977 ist Aichinger korrespondierendes Mitglied der Deutschen Aka- 
demie fur Sprache und Dichtung.

Unter dem Titel Verschenkter Rat erscheint 1978 eine Gedichtsammlung 
aus den Jahren 1955 bis 1978. In dem Band Meine Sprache und ich fasst 
Aichinger einen GroBteil der zwischen 1949 und 1968 entstandenen Erzah
lungen zusammen. Der Titelessay thematisiert die Unzulanglichkeit der Spra
che als Ausdrucksmittel.
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1984 iibersiedelt die Familie nach Frankfurt/Main. Ab 1985 veroffentlicht 
Aichinger immer weniger. Von Zeit zu Zeit fasst sie ihre Gedanken in pragnanten 
Satzen zusammen, wie etwa “Zum Kranklachen ware alles, wenn es nicht zum 
Totlachen ware”.

1991 wird zu Aichingers 70. Geburtstag ihr Gesamtwerk in acht Banden 
von Richard Reichensperger (geb. 1961) herausgegeben.

Im Oktober 1996 gehort Aichinger zu den uber 100 Unterzeichnerlnnen 
der “Frankfurter Erklarung” gegen die fur 1998 geplante Rechtschreibreform. 
Nach beinahe lOjahriger Pause wird 1996 Kleist, Moos, Fasane, ein Sam- 
melband kleinerer Arbeiten aus mehreren Jahren veroffentlicht. In einem ZEIT- 
Interview zu ihrem 75. Geburtstag sagt Aichinger: “Aber die groBte Bega- 
bung ist doch die, auf der Welt sein zu konnen. Es auszuhalten, mit einem 
gewissen Frohsinn.” Im Juni 1997 kampft eine “Interessengemeinschaft 
osterreichischer Autoren” dagegen, dass literarische Texte in Schulbuchem 
entsprechend der Rechtschreibreform verandert werden. Neben Elfriede 
Jelinek (geb. 1946), Johannes Mario Simmel (geb. 1924), Ernst Jandl (geb. 
1925) und anderen, unterschreibt auch Aichinger eine offentliche 
U ntersagungserklarung.

Preise: (Auswahl)
1955 wird sie mit dem Immermann-Preis der Stadt Dusseldorf ausgezeich- 
net. Seit 1957 ist sie Mitglied der Berlinder Akademie der Kiinste, sowie des 
deutschen PEN-Zentrums. Sie erhalt den Literaturpreis der freien Hansestadt 
Bremen. Weitere Auszeichnungen sollen folgen; Nelly-Sachs-Preis (1971), 
Petrarca-Preis (1982), Franz-Kafka-Preis (1983), Marie-Luise-Kaschnitz-Preis 
(1984), Verleihung des GroBen Literaturpreises der Bayerischen Akademie 
der Schbnen Kiinste (1991). Fur das Gesamtwerk - gleichsam als Hohepunkt 
- wird Aichinger 1995 der GroBe Osterreichische Staatspreis fur Literatur 
verliehen.

Werke:
Diegroftere Hoffnung. Roman. Amsterdam: Querido, 1948. Rede unterdem 
Galgen. Erzahlungen. Wien: Jungbrunnen, 1952. Der Gefesselte. Erzahlun- 
gen. Frankfurt: S. Fischer, 1953. Zu keiner Stunde. Szenen. Frankfurt: S. Fi
scher, 1957. Besuch im Pfarrhaus. Horspiel und Dialoge. Frankfurt: S. Fi
scher, 1961. Wo ich wohne. Erzahlungen, Dialoge, Gedichte. Frankfurt: S. 
Fischer, 1963. Eliza Eliza. Erzahlungen. Frankfurt: S. Fischer, 1965. Auckland. 
Vier Hdrspiele. Frankfurt: S. Fischer, 1969. Nachricht vom Tag. Erzahlun- 
gen. Frankfurt: S. Fischer, 1970. Dialoge. Erzahlungen. Gedichte. Stuttgart:
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Reclam, 1971. Schlechte Worter. Prosa und das Horspiel “Gare maritime". 
Frankfurt: S. Fischer, 1976. Meine Sprache und ich. Erzahlungen. Frankfurt: 
Fischer Taschenbuch Verlag, 1978. Verschenkter Rat. Gedichte. Frankfurt: S. 
Fischer, 1978. Spiegelgeschichte. Erzahlungen und Dialoge. Leipzig, Wei
mar: Kiepenheuer, 1979. Kleist, Moos, Fasane. Kurzprosa, Erzahlungen, 
Erinnerungen, Aufzeichnungen 1950-85, Preis-Reden. Frankfurt: S. Fischer, 
1987. Werkausgabe in acht Bcinden. Frankfurt: Fischer Taschenbuch Verlag, 
1991.

Horspiele:
Knopfe. NWD, SDR, 1953. Franzdsische Botschaft. Dialog. BR, 1960. Wei- 
fie Chrysanthemen. Dialog. NDR, 1961. Besuch im Pfarrhaus. NDR, 1962. 
Die Schwestem Jouet. SDR, 1962. Nachmittag in Ostende. NDR, SDR, 1968. 
Auckland. NDR, 1970. Gare Maritime. ORF, 1976. Die grofiere Hoffnung. 
ORF Salzburg, 1991.

Werkbesprechung:
”Mit Ilse Aichinger setzt die osterreichische Gegenwartsliteratur ein. Am 1. 
September 1945 veroffentlicht die 24jahrige, die den Krieg mit ihrer jiidi- 
schen Mutter in einem Zimmer unmittelbar neben dem Wiener Gestapo-Hau pt
quartier [...] verbracht hatte, im Wiener Kurier einen kleinen Text uber den 
jiidischen Friedhof, Das vierte Tor. Es ist der erste Text in der osterreichischen 
Literatur, der vom Konzentrationslager spricht, im Zusammenhang mit den 
auf dem Friedhof spielenden Kindem.” (Richard Reichensperger) In dieser 
einleitenden Aussage Reichenspergers, des Heraijsgebers des gesamten lite- 
rarischen Werkes Ilse Aichingers, wird zweierlei deutlich: 1. Aichingers Schaf- 
fen reicht mehr als ein halbes Jahrhundert zuriick und 2. ihr Schreiben war 
von Beginn an gesellschaftskritisch.

Schon die ersten Texte der jungen Autorin markieren einen friihen Hohe- 
punkt. “Wer nach dem Anfang der osterreichischen Gegenwartsliteratur sucht, 
trifft auf Ilse Aichinger.”, urteilt Reichensperger. Fur Wendelin Schmidt- 
Dengler steht Aichinger mit ihrem ersten und einzigen Roman Die grofiere 
Hoffnung (1948) an der Spitze jener Generation, die nach den Verbrechen des 
2. Weltkrieges nicht an eine Restauration glaubt, “fur die von Anfang an die 
Riickkehr zu der unversehrten, heilen Welt abgeschnitten ist” (Schmidt- 
Dengler). Dieser Generation, die ihre Kindheit und Jugend im nationalsozia- 
listischen Osterreich verbracht hatte, gehdren neben Aichinger herausragen- 
de Schriftsteller und Schriftstellerinnen wie Ingeborg Bachmann, Ernst Jandl, 
Friederike Mayrocker u. v. m. an. Sie haben auf je unterschiedliche Weise 
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dem Misstrauen gegenuber der Gesellschaft und dem Weiterwirken des Anti- 
semitismus und faschistischer Strukturen in Osterreich Ausdruck verliehen.

1946 erschien in der Literaturzeitschrift Plan ein kurzer Text Aichingers, 
der Aufsehen erregen sollte, da er sich gegen die allgemeine Positivitat und 
den Konstruktionswillen der Wiederaufbaugesellschaft richtete. ivaAufrufzutn 
Mifltrauen wird das Individuum aufgefordert v. a. gegenuber sich selbst und 
den eigenen Lebensliigen, misstrauisch zu sein. Es lasst sich nicht leugnen, 
dass die Welt ein Jahr nach Kriegsende wiist und wund ist. Zu tief sind die 
Graben zwischen Opfem und Tatem; oft lasst sich gar nicht sagen, wer auf 
welcher Seite stand und steht. Aichinger verzichtet in diesem Text ganzlich 
auf Schuldzuweisungen. Die Skepsis hat sich gegen sich selbst zu richten. 
Jeder Einzelne ist zum Misstrauen aufgerufen.

Im Roman Die grofiere Hoffnung greift Aichinger wiederum auf die Er
fahrungen des 2. Weltkrieges zuriick. Das Kriegsgeschehen wird auf sehr 
subjektive Weise thcmatisiert, ohne Ort und Zeit explizit zu nennen: das halb- 
judische Madchen Ellen, ein Kind noch, wachst in einer Gesellschaft der 
Verfolgung und Gewalt auf. Es versucht fur sich ein Visum zu bekommen, 
um zusammen mit seiner Mutter das Land verlassen zu konnen, aber fur El
len biirgt niemand. Sie muss bei der jiidischen GroBmutter, die sich spater 
umbringen wird, zuriickbleiben. Die Hoffnung, doch noch ausreisen zu kon
nen, in ein besseres Land, wird mehrfach enttauscht und macht im Laufe des 
Romans der “groBeren Hoffnung” Platz, der Hoffnung auf Frieden in einem 
Paradies. Ellen kann sich durch Zufall auf die andere Seite, zu fremden Sol- 
daten, durchschlagen, doch findet sie den Frieden dort, wo nicht mehr ge- 
kampft wird, nicht. Sie will wieder dahin zuriick, wo der Krieg noch tobt, wo 
sie zu Hause ist. Ein junger Oftizier begleitet sie. Er wird schwer verwundet, 
und Ellen sieht fiir kurze Zeit auf seinem Gesicht das Wunderbare, den Frie
den, den sie gesucht hat, aufleuchten. “Die groBere Hoffnung” erfullt sich fiir 
Ellen im Tod. Ellen wird am Ende des Romans von einer Granate zerfetzt.

Aichinger verzichtet darauf, das historische Geschehen objektiv’in seiner 
Fiille und Breite darzustellen. Sie wahlt die subjektive und sehr poetische 
Sichtweise des Kindes Ellen, das die Realitat ins Marchenhafte verlcgt. Das 
Kriegsgeschehen wird durch den marchenhaften Ton verzerrt und als das sicht- 
bar, was es ist: ein Geschehen, welches nicht mehr rational mit dem Verstand 
gedeutet werden kann.

Der Erzahlband Meine Sprache und ich, veranschaulicht die literarische 
Entwicklung der Autorin sehr deutlich. Die Erzahlungen und Kurzgeschich- 
ten sind zwischen 1949 und 1968 entstanden und wurden bis auf den Titel- 
Essay alle schon ffiiher publiziert. Die groBte Beachtung seitens der Litera- 
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turkritik erhielt die Spiegelgeschichte, ein Stuck Kurzprosa, fur welches 
.Aichinger 1952 mit dem Preis der Gruppe 47 ausgezeichnet wurde. Analog 
der Umkehrung in einem Spiegel, beginnt die Geschichte mit dem Ende - 
dem Tod. Der Sarg einer Frau wird ausgegraben, die Blumenkrarize werden 
weggenommen, die Trauemden verlassen den Friedhof, und der Sarg wird 
wieder zuriick in die Leichenhalle transportiert. Die Erzahlerstimme wendet 
sich an die Tote, die an den Folgen einer Abtreibung gestorben ist. Die Stim- 
me halt das Geschehen und die inneren Empfindungen der Toten fest, die im 
Krankenhaus aus dem ewigen Schlaf erwacht, und schmerzerfullt zu jener 
Frau geht, die illegal Abtreibungen vomimmt. Dort fordert die lebende Tote 
das, was noch keine gefordert hat: Die Alte soli das Kind wieder lebendig 
machen, was ihr auch gelingt. Trotzdem gibt es in dieser riickwarts ablaufen- 
den Geschichte kein “happy end”, denn am Ende (bzw. am Anfang) steht 
wieder eine Form des Todes: das Nichtsein des ungeborenen Lebens.

Wahrend in fruheren Texten noch eine Fabel auszumachen und ein 
Handlungszusammenhang zu finden ist, verzichtet Aichinger in spateren Tex
ten auf diese eizahlerischen Elemente. Der herkommliche Wirklichkeitsbegriff 
lost sich zunehmend auf. Die Texte erscheinen als Phantasiebilder, als 
“Versuchsanordnungen”, in denen Gegenwelten als Sprachspiele hervorge- 
bracht werden. Surrealistische Visionen und traumhafte Sequenzen treten an 
die Stelle linearen Erzahlens (z. B. Mein Vater aus Stroh, Mein griiner Esel).

Im 1976 erschienenen Erzahlband Schlechte Worter spitzt sich diese Hal- 
tung zu. Im Titel-Essay entwickelt Aichinger einen programmatischen poeto- 
logischen Ansatz, der sowohl den asthetischen Anspruch als auch das 
Wahrheitspostulat der Dichtung radikal in Frage stellt. Aufgabe des Dichters 
ist es “Ausfalle” zu produzieren, (gottliche) Inspiration oder begnadete “Ein- 
falle” eines Genies sind in Zweifel zu ziehen. Die Texte dieses Bandes lassen 
sich in drei Gruppen gliedem:

1. Ausgehend von losgelosten Namen und Begriffen entstehen 
Assoziationsgeflechte, die auf nichts als sich selbst verweisen. Die Spra
che wird hier buchstablich beim Wort genommen, wodurch sich der Blick 
auf Abseitiges, Unsirmiges, Verschwiegenes und Ungewohnliches offnet 
(Flecken; Zweifel an Balkonen; Liebhaber der Westsaulen). Die Verfrem- 
dung der Sprache geht in Assoziationstexten wie Dover; Albany bis zu 
einer Sprache des Wahnsinns, die programmalisch ins Recht gesetzt wird. 
2. Eine nachste Gruppe bilden die von Aichinger selbst so bezeichneten 
“Prosagedichte”, die um Ereignisbilder oder visionare Figuren gewoben 
werden. In diesen Texten zeigt sich die Tendenz zum fragmentarischen 
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und unzusammenhangenden Sprechen in auBerster Verknappung. Durch 
die Strophenform entsteht eine zusatzliche.Zerstiickelung der abrupten 
Rede.
3. Das Horspiel Gare Maritime treibt die Atemlosigkeit und 
Fragment! erung auf die Spitze. Fur die Hauptfiguren Joe und Joan wird 
das Anhaiten und Aussetzen des Atems zur Bedingung des (Jberlebens 
und die Zerstiickelung des materiellen Korpers zur Hoffiiung auf ein an- 
deres (Zusammen-) Leben.

Kompromisslosigkeit, Scharfe, sowie eine Poetologie der Zerstdrung und des 
Absurden kennzeichnen diese Texte.

Der Lyrikband Verschenkter Rat, erschienen 1978, enthalt Gedichte und 
literarische Kurzformen, die keiner Gattung zugeordnet werden konnen. Die 
einzelnen Werke sind zwischen 1955 und 1978 entstanden. Sie sind allerdings 
nicht chronologisch geordnet, wodurch sich ein innerer, aber nicht naher be- 
stimmter, Verweiszusammenhang ergibt. Das lyrische Werk Aichingers ist 
im Vergleich zur Prosa und den Horspielen relativ gering im Umfang, doch 
treten darin die Themen und die Poetologie verdichtet hervor:

- die Ubergange zwischen Lyrik und Prosa verschwimmen;
- Tendenz zur Verknappung, die bis an den Rand des Verstummens reicht;
- wechselseitige Beziige, die uber diesen Band hinausreichend Querver- 
bindungen zu anderen Texten herstellen;
- das radikale Misstrauen gegen die Macht, die sich auch in der Sprache 
manifestiert, wird wiederholt thematisiert. Gesellschaftliche Veranderung 
ist nur durch Sprachkritik und sprachliche Veranderung moglich.

Durch subversive Sprachkritik sucht Aichinger nach neuen, unverbrauchten 
Ausdrucksformen. In dieser Form soil der Moglichkeit einer altemativen 
Wirklichkeit nachgegangen bzw. nachgeschrieben werden. Die Sprache ist 
nicht langer Mittel der Wirklichkeitsbeschreibung, sondem selbst Wirklich
keit. Der selbstreferentielle Gebrauch der Sprache kniipft zwar an Techniken 
der Symbolisten, der Surrealisten, der Expressionisten und der Dadaisten an, 
doch besteht ein wesentlicher Unterschied in der politischen Implikation. Nach 
der nackten Grausamkeit des 2. Weltkrieges, nach Auschwitz, wird das Sprach- 
experiment zur Sprachkritik und diese ist immer Kritik an der Gesellschaft 
bzw. am Individuum.

Nach einer langjahrigen Veroffentlichungspause erschien 2001 die Auto
biographic Aichingers Film und Verhangnis. Blitzlichter auf ein Leben. Auto-
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biografie. Aichinger kommt in ihrem Lebensriickblick ohne Anekdoten und 
die iibliche Selbstbeweihraucherung aus. Sie reiht die Erinnerungen blitzlicht- 
artig und assoziativ aneinander. Manche Lebensabschnitte werden dadurch 
“mehrfach belichtet”, andere bleiben im Dunkeln. Das Werk ist in zwei Teile 
geteilt. Der erste Teil enthalt langere Essays, die Stationen im Leben der 
Autorin von 1927 bis 1945 mit Filmen von Max Ophuls, Louis Malle, Ingemar 
Bergmann u. a. sowie mit Biichern von Auden, Bernhard und Faulkner ver- 
kniipfen. Im zweiten Teil, dem Journal des Verschwindens, sind iiberwie- 
gend kiirzere Texte gesammelt, die ungefahr den gleichen Zeitraum umspan- 
nen: 1930-45. Die personliche Vergangenheit wird in beiden Teilen mit der 
Gegenwart durch jene Filme verbunden, welche Aichinger oft durch das gan
ze Leben begleitet haben. Filme, die sie unzahlige Male gesehen hat, bilden 
so die Fixpunkte fur das assoziativ verlaufende Netz der Erinnerungen. 
Christoph Janacs urteilt in seiner Buchbesprechung: “[...] wie Aichinger schein- 
bar disparate, weit auseinander liegende Orte, Ereignisse und Gedanken zu 
verbinden versteht, wie sie Erwartungen unterlauft und Erinnerungssplitter 
vorsichtig zusammenfuhrt - ,Die Erinnerung splittert leicht, wenn man sie zu 
beherrschen versucht4, schreibt sie, ,Sie muB alles und darf doch nichts be- 
halten wollen.4 -, ist einzigartig und macht die Lektiire immer wieder zu 
einem iiberraschenden Leseerlebnis. Ilse Aichinger achtzig Jahre alt? Ja, und 
widerstandig und subversiv wie eh und je.”

Leseprobe:
Meine Sprache und ich (in: Dialoge Erzahlungen Gedichte Stuttgart 1971: 3-6)

Meine Sprache ist eine, die zu Fremdwortem neigt. Ich suche sie mir aus, ich 
hole sie von weit her. Es ist aber eine kleine Sprache. Sie reicht nicht weit. 
Rund um, rund um mich herum, immer rund um und so fort. Wir kommen 
gegen unseren Willen weiter. Zur Hoile mit uns, sage ich ihr manchmal. Sie 
dreht sich, sie antwortet nicht, sie laBt uns geschehen. Manchmal tauchen 
Zollner auf. Ihre Ausweise? Wir passieren, sie lassen uns passieren. Meine 
Sprache hat nichts gesagt, aber dafur ich, ich habe diensteifrig genickt, ich 
habe ihnen die Freude getan. Einer und etwas um ihn herum, unverdachtig. 
Aber was das war? Eine Spiralfeder. Nein, Dampf. Um jeden ist etwas her
um, weiBt du das nicht? Die armen Jungen, sie tun mir ehrlich leid. Ja, ehr- 
lich. Jetzt fascist du. Was tut dir an denen leid? Was tut dir denn leid? Jung 
und sonst nichts, was soil einem da leid tun? Das wachst sich aus, das ist 
unausbleiblich. Erstarkt und wird machtig groB. Wahrend wir in der Tinte 
bleiben, uns abrackem, immer mehr abrackem und dabei die Vergniigten spie- 
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len. Und dabei das Vergniigen verlieren. Ehrlich. Wer ist das, der das sagt? 
Ich. Da muB ich lachen. Das erinnert mich immer an den, der ich sagte, als er 
zu spat ins Haus wollte. Ich bin drauBen, ich, ich. An den erinnert mich das, 
was war er nur von Beruf? Hausmeister, glaube ich, ja, Hausmeister. Hast du 
Hunger? Ich schon. Aber ich habe so eine Art, immer einen Hunger auszulas- 
sen. Erst einen, dann zwei, dann drei. Aber dann kommt eine Mahlzeit, das 
sage ich dir. Da bleibt nichts weg, da kommt alles auf den Tisch, alles vor 
mich hin. Da tummeln sie sich, rund um mich herum, da hab ichs dann. Schlaf- 
rig? Dann schlaf eben, schlaf nur. Ich schaue fur dich.

Da sitze ich dann mit meiner Sprache, nur drei Meter von denen entfemt, 
die so reden. Aber wir sind durch, wir haben passiert, wir konnen uns nieder- 
lassen, wenn wir atemlos sind. Ode Flecken genug, eine Decke darauf, die 
Sonne scheint uberall. Meine Sprache und ich, wir reden nicht miteinander, 
wir haben uns nichts zu sagen. Was ich wissen muB, weiB ich, kalte Kiiche ist 
ihr lieber als warme, nicht einmal der Kaffee soil heiB sein. Das beschaftigt 
einen schon. Da hat man zu tun, zu decken, aufzuschneiden, die Kalte zu 
messen, die Warme vergehen zu lassen. Wahrend sie aufs Meer starrt. Meine 
Sprache hat es leicht zu starren, weil ich alles tue. Ich iiberstiirze mich nicht 
wie zu Beginn, ich streife die Decke ruhig glatt, ich beschwere sie ruhig mit 
Steinen, wenn es windig wird, aber es ist wahr: ich arbeite und sie starrt. Sie 
auBert nicht einmal Wunsche. Das ware nicht das AuBerste, was man von ihr 
verlangen konnte, aber es ware doch etwas. Eine gute Sache, ein Dienst an 
mir, eine Art, mich voranzubringen. Aber daran liegt ihr nichts, gar nichts, so 
viel habe ich schon heraus. Sie starrt nur oder horcht auf die Brandung, meine 
Sprache. Wir sind immer in Meeresnahe, daftir sorge ich. Ich, nicht sie. Ich 
mochte wissen, was mit ihr geschahe, wenn ich einmal landeinwarts ginge, 
einfach einboge wie andere Leute auch, uns einen Steintisch zwischen den 
Mulden suchte, gehobelte Kiefem. Wie sie sich dann verhielte, ob sie mitka- 
me? Der Kiistenwind ist schlecht fur meine Ohren, das weiB ich. Manchmal 
beginne ich zu singen oder mit den Bestecken zu klappem, es wird leiser. 
Obwohl man bei unserer Kiiche nur wenige Bestecke braucht, hole ich sie 
hervor, auch Teller und Glaser. Ich nehme ein Messer und lasse es vorsichtig 
auf einen Teller fallen, immer aus derselben Entfemung. Es wird seit fiinf 
Wochen leiser. Vor kurzem versuchte ich es einmal, das Messer von etwas 
hoher auf den Teller fallen zu lassen. Es schlug laut auf, ich horte es deutlich, 
aber der Teller zerbrach. Meine Sprache blieb ruhig, den Blick aufs Meer 
geheftet, wie ich glaube immer auf dieselbe Stelle. Sie scheint mir das Ge- 
genteil gewisser Bilder zu sein, deren Blicke einem iiberallhin nachgehen. 
Ihr Blick geht keinem nach. Seeungeheuer und Fischkutter waren gleichma-
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Big an ihr verloren, es kommen auch keine. Ich breite dann unsere kalte Mahl- 
zeit aus, gieBe den kalten Kaffee ein, aber vergeblich. Ich habe unsere Decke 
sorgfaltig gedeckt, oft sogar eine Strandblume in die Mitte gelegt, oder neben 
ihr Gedeck. Sie wendet sich nicht um. Ich nehme ihr Gedeck und lege es vor 
sie hin, zwischen sie und den Gischt. Meine Freude ist weg, die Gehorprobe 
hat mir den Mut genommen, das Meer argert mich. Meine Sprache hatte fru- 
her einen lila Schal, aber er ist weg. Ich fiirchte, daB wir uns hier die Gesund- 
heit verderben. Wenn meine Sprache die Stimme verliert, hat sie einen Grund 
mehr, das Gesprach mit mir sein zu lassen. Wahrend ich sie noch wispemd 
und hustend mit Fragen und Angeboten iiberhaufe. Der lila Schal stand ihr 
auch gut, er verdeckte ihren zu langen Hals und gab ihrer unausgesprochenen 
Erscheinung zugleich Sanftmut und Entschiedenheit. Das ist alles dahin. Sie 
stellt auch den Kragen nicht auf. So wie sie jetzt ist, erinnert sie mich manchmal 
an einen ausgewachsenen Schwan, aber so matt in den Farben, als hatte er 
das Wachstum noch vor sich. Sie sollte sich nichts einbilden. Aus der Feme 
hore ich die Stimmen der Zollner. Sie reden und reden, wenigstens der eine 
spricht immer. Es war nicht meine Idee, uns so nahe der Zollhiitte niederzu- 
lassen, aber meine Sprache war nicht weiterzubringen. Das vierte Land ist zu 
Ende, schrie ich ihr ins Ohr, da druben ist schon das funfte. Sie folgte mir 
widerwillig, nicht weiter als hierher. Wir konnten ebensogut Zollner sein. 
Von denen spricht auch immerfort nur einer, vom Essen und von der Jugend, 
der andere schlaft. Oder starrt durch die Scheiben heriiber wie jetzt. Vorhin 
schlief er, wahrend ich nach den Ausweisen suchte. Die iiberlasse ich meiner 
Sprache nicht mehr, seit sie den Schal verloren hat, die sind bei mir.

Denen ist langweilig da druben. Oder wir sind ihnen verdachtig. Meine 
Sprache ist ihnen verdachtig, nicht ich. Ich bin normal, ich esse und trinke, 
und wenn ich das Messer auf den Teller fallen lasse, sieht es auf diese Entfer- 
nung nicht nach einer Gehorprobe aus, es sieht nach Ungeschick aus und 
danach darf es aussehen. Bleiben wir aber noch eine Weile hier, so wird es 
nicht mehr nach Ungeschick aussehen, sondem nach Absicht. Sprache meine 
Sprache zu mir, so hatte ich diese Art von Gehorprobe nicht notig, aber sie tut 
nur wenig dazu, um uns unverdachtig zu erhalten. Mich wenigstens, es miiBte 
ihr mehr an mir liegen, schon lange. Ich habe sie im Verdacht, daB ihr nur an 
sich selbst liegt. Oder nichts an sich selbst, oder beides, das trifft sich. Was 
ich ihr vorgesetzt habe, hat sie nicht beriihrt, sie laBt es vom Gischt einsalzen. 
Jeder wie er will. Ich halte mich daran. Ich kann auch andere fur die meinen 
halten. Ich kann Zollkoch werden, Zollunterhalter, Zollner. Die beiden da 
druben werden nicht liegenlassen, was ich ihnen vorsetze. Wir werden vom 
Zoll reden, von Zollgutem, Silber und Biei und ahnlichem. Von Kartenspie- 
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len, ich kenne auch Kartenspiele. Und von meiner Sprache, die sich, wie ich 
vermute, von hier nicht mehr wegriihren wird. Von ihrer eingesalzenen Mahl- 
zeit, ihrem grauen Blick. Ich werde tun, was ich fur sie tun kann. Die Unter- 
haltung allein wird ihr helfen, das Gesprach uber sie, die Beobachtungen, die 
sich wiederholen. Man wird mit der Zeit nichts mehr von ihr wollen. Und ich 
werde das meinige dazutun. Ich werde hier und dort einen Satz einflechten, 
der sie unverdachtig macht.
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HEIMITO VON DODERER (1896-1966) **

Kurzbiographie und Werkbesprechung:

ileimito von Doderer wurde am 5. 9. 1896 in 
Hadesdorf bei Wien geboren. Er wuchs in Wien 
als Sohn eines Architekten auf. Schon wahrend 
des Ersten Weltkriegs wollte er Schriftsteller wer
den. Von 1916-1920 war er in russischer Kriegs- 
gefangenschaft (Sibirien). Die ersten erhaltenen 
literarischen Texte Etiiden stammen aus dieser 
Zeit. Diese friihen Texte lassen kaum etwas von 
den historischen Vorgangen ahnen, sehr viel 
aber von dor Absicht, am Wahmehmungsdetail 
grofiere Zusammenhange festzumachen. Es sind 
dies die ersten Studien seiner Praxis.

Nach der Riickkehr im Jahre 1920 studierte Doderer Geschichte und Psy
chologic. Diese Wissenschaften schienen ihm am besten mit dem Schriftsteller- 
beruf vereinbar. 1925 verfasste er eine Dissertation unter dem Titel Zur bur
gerlichen Geschichtsschreibung in Wien wahrend des 15. Jahrhunderts. Diese 
Arbeit sollte spater auch in seine Romane einflieBen.

Die Existenzgrundlage bot in der Zeit von 1926 bis 1931 der Joumalismus. 
Doderer schrieb historische Feuilletons. Die Sujets der Feuilletons sind in 
anderer Gestalt dann auch in den Romanen anzutreffen. Identifiziert hat sich 
Doderer mit dieser Arbeit nicht; das ?l///anz-Kapitel in den Damonen ist eine 
anschauliche Reflexion dieser ungeliebten Tatigkeit und zugleich auch eine 
scharfe Analyse des Wiener Zeitungswcsens.

Mit seinen friihen erzahlerischen Werken konnte sich Doderer trotz einiger 
enthusiastischer Kritiken nicht durchsetzen. Die Erzahlung Die Bresche (1924) 
verrat die Nahe zu expressionistischen Tendenzen. Solche Tendenzen zeigen 
auch die in der Zeit von 1921 bis 1926 entstandenen sechs Divertimenti (postum 
1972 veroffentlicht). Die Analogic zur Musik ist beabsichtigt und erweist sich 
als Konstante fiir die theoretische Konstitution der Erzahlprosa. 1932 
veroffentlichte er seinen ersten und einzigen Gedichtband Gassen und 
Landschaft. Es folgen Erzahlungen und kleinere Romane, die das Trauma der 
Gefangenschaft zu bewaltigen suchen (Das Geheimnis des Reiches, 1930).

Joumalismus und Fachwissenschaft seien fiir den Schriftstcller Skylla 
und Charybdis3, dekretierte Doderer spater. Er hatte sie gliicklich umschifft, 
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doch von der schonen Literatur lieB sich nicht leben. 1930 heiratete Doderer 
Gusti Hasterlik. Gusti Hasterlik war die Tochter eines Zahnarztes jiidischer 
Herkunft. Die Ehe wahrte nur kurz, bercits 1932 erfolgte die Trennung. 1933 
wurde Doderer Mitglied der in Osterreich illegal operierenden NSDAP. Nach 
dem Anschluss Osterreichs im Marz 1938 trat Doderer aus der Partei wieder 
aus.

1936 war er, um Aktienvermogen aus dem Erbteil seiner Mutter nutzen 
zu konnen, nach Dachau iibcrsiedelt. Er lebte dort bis 1938. 1940 konvertier- 
te der getaufte Protestant zum Katholizismus.

Im Herbst 1938 erschien der Roman Ein Mord, den jeder begeht. Mit 
diesem psychologisierenden Kriminalroman findet Doderer zum zentralen 
Thema seines weiteren Schaffens: der Menschwerdung des an seiner Biir- 
gerlichkeit erstickendcn Individuums. Im Zweiten Weltkrieg diente Doderer 
als Fliegeroffizier bis er abermals in russische Kriegsgefangenschaft geriet. 
Im Jahre 1946 kehrte er nach Osterreich zuriick. Er setzte in seinen unter 
dem Titel Tangenten (1964) erschienen Tagebiichern die im Krieg 
begonnenen Reflexionen uber sein eigenes bedenkliches Verhalten - 
namlich sein Engagement in der NSDAP wahrend der zwanziger und 
dreiBiger Jahre - fort.

Eine kleine Vorarbeit in diesem Sinne war bereits der Kurzroman Die 
erleuchteten Fenster oder Die Menschwerdung des Amtsrates Julius Zihal 
(1951; entstanden 1939/40).

Ebenfalls 1951 erschien der Roman Die Strudlhofstiege oder Melzer und 
die Tiefe der Jahre. Das Buch diente Doderer - wie er sich ausdriickte - als 
“Rampe” zur Wiederaufnahme der Arbeit an den Damonen. Die 
Strudlhofstiege oder Melzer und die Tiefe der Jahre machte ihn schlagartig 
bekannt. An diesem Werk hatte der Autor von 1941 bis 1948 mit kriegs- 
bedingten Unterbrechungen gearbeitet. Doderer griff in der Strudlhofstiege 
zum Teil auf das Personal der Damonen zuriick. Der Doppeltitel legt zwei 
Moglichkeiten der Lektiire nahe. Zunachst einmal ist von der Strudlhofstiege, 
dieser Treppenanlage im neunten Wiener Gemeindebezirk auszugehen. Ihre 
verborgene Schonheit hat Doderer als erster wahrgenommen und in Worte 
gefasst: Sie ist Biihnc und Sinnbild des Lebens und zugleich auch Metapher 
fur den Roman selbst. Der zweite Titel Melzer oder die Tiefe der Jahre ver- 
weist auf eine Figur des Romans und deren Entwicklung.

3 Sky Ila und Charybdis bezeichnen zwei Gestalten der griechischen Sagen welt. 
Die Skylla ist ein Meeresungeheuer mit sechs Hundskopfen und zwolf Beincn, das 
zusammen mit der Charybdis eine Meeresenge sperrt.
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Mit der Strudlhofstiege hatte Doderer das Areal der Damonen emeut be- 
treten. Er begann die liegengebliebene Textmasse zu iiberarbeiten. Der Text- 
bestand erwies sich im Allgemeinen als solide, unvertanglich und im Wesent- 
lichen als brauchbar. An dem Projekt hatte er seit 1939 mit wechselnder Intensitat 
gearbeitet. Die Hauptarbeit an den Damonen war freilich noch zu leisten. Er 
konzentrierte sich ganz auf die “Emstarbeit”. Der “Damon” ist die Zeit, deren 
Bewahrung in der Erinnerung als Lebensbewaltigung gesehen wird, wobei 
Revolution als ein Zeitsprung, ein Uberspringen der Zeit, Damonie ist. Der 
Roman erschien dann schlieBlich 1956. Doderers harmonisierende Darstellung 
der Gegensatze fand breite Zustimmung, da sie in ihrer Tendenz genau in das 
Klima des Wiederaufbaus passte.

Die Romangroteske Die Merowinger oder Die totale Familie (1962) zeigte 
dem Publikum eine bislang unbekannte Facette im Schaffen Doderers. Der 
zentrale Wutkomplex wird in der Figur des Baron Childerich III anschaulich. 
Dieser von autoritarem Wahn besessene Adelige macht sich durch ein kom- 
pliziert ausgetiifteltes System und vier Ehen zum eigenen Vater, Onkel und 
GroBvater.

Fur das nachste groBe Werk nach den Damonen sollte der Grundsatz der 
Prioritat der Form vor den Inhalten gelten. Doderer meinte, dass in die pra- 
konzipierte Form die Inhalte “einschieBen” wiirden. Fur die als Roman Ns 7 
geplante Romantetralogie sollte die viersatzige Symphonic das Vorbild sein. 
Der erste Teil (oder Satz) wurde der Roman Die Wasserjalle von Slunj (1963). 
Bei der Entstehung lieB sich Doderer stark von Assoziationen leiten. Diese 
stellten sich bei der punktuell erfolgenden Rekonstruktion seiner Jugend und 
Kindheit ein. Nach langer vorsichtiger Priifung der “freisteigenden Vorstel- 
lungen” ergab sich beim Anblick eines Gemaldes, welches die Wasserfalle 
im kroatischen Slunj zeigt, plotzlich der Grundeinfall. Der Held, oder besser 
Antiheld, Donald Clayton, wird auf der Hochzeitsreise seiner Eltem in Slunj 
gezeugt und stirbt eben dort dreiBig Jahre spater an Herzversagen. Die Haupt- 
handlung, welche sich um die in Wien ansassige englische Industriellenfamilie 
Clayton dreht, ist von zahlreichen Nebenepisoden begleitet. Darin nimmt 
Doderer eine vielschichtige Analyse der verschiedenen Bevolkerungselemente, 
Klassen und Generationen vor.

Doderer kann die geplante Tetralogie allerdings nicht abschlieBen. Er stirbt 
am 23.12.1966 in Wien.

Preise: (Auswahl)
GroBer Osterreichischer Staatspreis fur Literatur 1957.
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Werke:
Gassen und Landschaft. [Gedichte] Wien: Haybach 1923; Die Bresche. Ein 
Vbrgang in vierundzwanzig Stunden. Wien: Haybach 1924; Das Geheimnis 
des Reichs. Roman aus dem russischen Biirgerkrieg. Wien: Saturn 1930; Dei- 
Fall Gutersloh. Ein Schicksal und seine Deutung [Essay]. Wien: Haybach 
1930; Julius Winkler. Wien u. Leipzig: Doblinger (Herzmansky) o. J. [1937]; 
Ein Mordden jeder begeht. Roman. Munchen: C. H. Beck’sche Verlagsbuch- 
handlung 1938; Ein Umweg. Roman. Munchen: C. FI. Beck’sche Verlags- 
buchhandlung 1940; Die erleuchteten Fenster oder Die Menschwerdung des 
Amtsrates Julius Zihal. Roman. Munchen: Biederstein 1951; Die 
Strudlhofstiege oder Melzer unddie Tiefe der Jahre. Roman. Munchen: Bieder
stein 1951; Das letzte Abenteuer Erzahlung. Mit einem autobiographischen 
Nachwort. Stuttgart: Reclam 1953, Die Damonen. Nach der Chronik des 
Sektionsrates Geyrenhoff. Roman. Munchen: Biederstein 1956; Ein Weg im 
Dunkeln. Gedichte und epigrammatische Verse. Munchen: Biederstein 1957; 
Die Posaunen von Jericho. Neues Divertimento. Zurich: Verlag der Arche 
1958; Grundlagen und Funktion des Romans. Niimberg: Glock und Lutz 1959; 
Die PeinigungderLederbeutelchen. Erzahlungen. Munchen: Biederstein 1959; 
Die Merowinger oder Die totale Familie. Munchen: Biederstein 1962; Die 
Wasserjalle von Slunj. Roman. Munchen: Biederstein 1963; Tangenten. Ta- 
gebuch eines Schriftstellers 1940 - 1950. Munchen: Biederstein 1964; Unter 
schwarzen Sternen. Erzahlungen. Munchen: Biederstein 1966; Meine neun- 
zehn Lebensldufe und neun andere Geschichten. Zum 70. Geburtstag des 
Autors. Mit 19 Fotos und einer Schallplatte. Munchen: Biederstein 1966.

Leseprobe:
Die Strudlhofstiege (Munchen: Biederstein Verlag, 1985, S. 128-131)

Wahrenddessen war Rene an die Ecke der Strudlhofgasse gelangt und dort 
stehen geblieben. Eine schrage Sonne lag iiberall noch, wo sich ihr Flache 
bot, wie ein dicker pordser Teppich. Hier nun, an der Ecke, erstreckte sich 
das Sonnenlicht in die Lucke und auf die Baumwipfel dahinter. Rechterhand 
standen glatt und verschlossen die Bauten der Universitats-Institute fiir Phy- 
sik und Radiologie, unbegreiflichen Inhalts, und hauchten jene neue Art von 
Romantik, die gerade von den allerexaktesten Wissenschaften am meisten 
ausgeht, als wiirde deren Wesen in ihrer Emanation gleichsam ins Gegenteil 
verkehrt.

Die Richtung, in welcher Rene Stangeler ging, hatte mit seinem Heimwe- 
ge keinen Zusammenhang. Diese Richtung hatte sich nur mit ,nicht-nach- 
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hause1 bezeichnen lassen. Die Verfassung subjektiver Trunkenheit, in der 
sich Rene befand, wird man einem Jungling fur angemessen halten. Aber das 
Lebensalter hat in diesem Faile hier viel weniger zu bedeuten, als man auf den 
ersten Blick vermeinen mochte. Auch den erwachsenen Mitgliedem der Fa
milie eignete die gleiche Verfassung, und zwar als Grundlage ihres Alltags. 
So wic Rene jetzt bei seinem Gange zur ,Strudlhofstiege‘ nichts Geringeres 
erwartete als das AuBergewohnliche: so hielten auch seine Geschwister die
ses fur eine ihnen sozusagen jederzeit zukommende Gebiihr und fur einen zu 
beanspruchenden MaBstab ihres Lebens; vor jedem anderen scheutcn sie zu- 
riick. Lind diese Menschen, die manches vermochten, hatten doch eines un- 
moglich fertiggcbracht: namlich ganz gewohnliche Menschen zu sein.

Nun endete die StraBe. Rene stand am Beginn der Stufen. Stangeler kann- 
te seine Vaterstadt verhaltnismaBig wenig und diese Gegend hier fast gar nicht. 
Nachtliche Exkursionen, die er, ebenso wie seine Schwester Etelka, jedoch 
allein, schon damals nicht selten unternahm, fiihrten ihn immer wieder nur in 
die Bars und Cafes des ersten Bezirkes, also der inneren Stadt, oder in die 
Artisten-Lokale der seinem Eltemhause nahegelegenen PraterstraBe. Die kleine 
Uberraschung, welche Stangeler jetzt am oberen Ende der ,Strudlhofstiege‘ 
empfand, paBte in seinen romantischen Kram, setzte gleichsam das i-Punkt- 
chen noch auf seine ganze Stimmung, welche durch den geringen AnlaB cine 
unverhaltnismaBige Steigerung erfuhr. Hier schien ihm eine der Biihnen des 
Lebens aufgeschlagcn, auf welchen er eine Rolle nach seinem Geschmacke 
zu spielen sich sehnte, und wahrend er die Treppen und Rampen hinabsah, 
erlebte er schnell und zuinnerst schon einen Auftritt, der sich vollziehen konnte, 
einen entscheidenden natiirlich/ein Herab-und Heraussteigen und Begegnen 
in der Mitte, durchaus opemhaft.

Kurz: eine jener Szenen, die man nur von der Biihne in Erinnerung hat, 
die es aber im Leben wirklich gibt, wenn auch selren; und dann kommen sie 
vollig unvermutet zustande. Und erst hintennach erkennt man sie als solche.

Rene stieg langsam hinuntcr, mehr genieBerisch als nachdenklich.
Am Abhang drangten sich die Kronen einiger Baume. Die Stiegen leite- 

ten sanft, aber iiberraschend tief hinab. Es roch hier erdig.
Unten kommt man in die LiechtensteinstraBe, und Stangeler folgte ihr 

nach links, wo sie alsbald bei einem Wirtshause, das sich ,Zur Flucht nach 
Agypten‘ nennt, in eine breitere Verkehrs-Ader miindet. Diese war nun Rene 
freilich bekannt und im Augenblicke storte ihn das, als fiele eine seitliche 
Helligkeit in seinen Traum, den er jetzt wie einen Mantel um sich zusammen- 
zog, als striche da ein Zugwind herein. Er iiberquerte rasch die Alscrbach- 
straBe und ging in der stark verengten LiechtensteinstraBe weiter.
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Diese Gasse schien die Grenze zweier sehr verschiedener Stadt-Teile zu 
sein, die einander uber die geringe Breite hin als Fremde anblickten. Und 
zwar der eine Teil auf den anderen von oben herabschauend: denn erstens 
stieg das Terrain, auf welchem die Hauser gebaut waren, nach links zu an, 
wie die ganze Gegend, und zweitens befanden sich auf dieser Seitc der Gasse 
neue billige Gebaude von vier und funf Stockwerken, wahrend die rechte 
Zeile meist aus einstdekigen Hauschen bestand, von denen wenige viel jiin- 
ger sein mochten als hundert Jahre. Dieser Stadt-Teil wird ,Liechtenthal‘ ge- 
nannt, er war die engere Heimat Franz Schuberts, welcher in der Liechtenthaler 
Pfarrkirche einst Organist gewesen ist. Aber derartige Dinge wuflte Rene 
Stangeler nie, und er hatte sie auch jetzt gar nicht geme vernommen. Er war 
cin wohl intensiver aber wesentlich ungebildeter Mensch, man konnte sagen 
im Grundbau seines Wesens das strikte Gegenteil eines Produkts, wie eUva 
jener Major und spatere Oberst Laska, der den Leutnant Melzer einst auf die 
Barenjagd mitgenommen hat.

Von der Gasse zweigte nach rechts ein GaBchen. An dem einen Eckhause 
bemerkle Stangeler jetzt in geringer Hohe, fiber dem ErdgeschoB am ersten 
Stockwork, ein in blauer Glasur ausgefuhrtes rundplastisches Bildwerk, wel
ches ein Einhorn darstellte.

Er blieb in der halben Breite des NebengaBchens stehen und schaute zu 
dem Einhorn hinauf, als er hinter sich Schritte horen konnte, welche nun 
langsamcr wurden und anhielten.

Rene wandtc sich herum und erblickte ein etwa siebzehnjahriges Mad- 
chen in bescheidenem grauen Tuchanzug und eine Aktentasche unter dem 
Arm.

Er lachte im selben Augenblicke, und dieses Lachen war sehr geschickt 
und stellte die Verbindung, welche er sofort suchte, miihelos her: denn sie 
blickte, gleichfalls lachend, zu dem Einhorn hinauf und sagte:

“Wissen Sic eigcntlich, was das da fur ein komischcs Viech ist”?
“Ein Einhorn”, antwortete Stangeler. Er sah jetzt, daB sie dunkelrote Haa- 

te hatte, die anmutig unter dem grauen flachen Hut ihre Schlafen umgaben. 
Diese selbst waren sehr weiB, bleich und glanzlos wie ihr Antlitz, in welchem 
die Augen etwas schrag standen (ahnlich wie bei Rene selbst, aber das kam 
ihm freilich nicht zu BewuBtsein).

“Hat’s denn so was einmal gegeben?” fragte sie.
“Ja - wahrscheinlich”, sagte Stangeler und dachte an Julius Casars Be- 

richte uber das alte Germanien. “Aber, liebes Fraulein”, fugte er gleich nach 
und war dabei gut im Zuge, so daB alles hochst naturlich und ganz harmlos 
herauskam, “wenn ich Ihnen mehr davon erzahlen durfte, wurde es mich sehr 
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freuen - nur mocht’ ich das geme in der groBen Conditorei auf der anderen 
Seite von der AIserbachstraBe tun. Ich muB namlich jetzt unbedingt eine Jau- 
sen haben. Darf ich Sie einladen? Dort gibt’s herrliche Indianerkrapfen.”

Er hatte, nach dem Uberschreiten der Schwelle zwischen dem Knaben- 
und dem Jiinglingsalter, schon so etwas wie eine mechanistische Sicherheit 
im Umgange mit weiblichen Wesen erlangt, mit welchen er iibrigens im sprin- 
genden Punkte nahezu vertraut war. Irgendwelche, wenn auch entfemte Chan- 
cen letztcrer Art, wurden von Rene auf gar keinen Fall auBer acht gelassen: 
und schon hier, in dieser friihen, ja ersten Auswahl zeigte sich bei ihm die 
gelegentliche Neigung aller Stangelers fur das Gutartige, das Gutmiitige und, 
wie sie vermeinten, das geistig Unterlegene, beides als Resonanzboden des 
eigenen Wertgefuhls bendtigt, mit welcher Wiirze sie wohl das oder jenes ’ 
Erlebnis besser genieBen konnten, so wie etwa manchen Leuten MuskatnuB 
oder Curry bei gewissen Speisen als unentbehrlich erscheinen.
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ELIAS CANETTI (1905-1994) **
“Jedes gesprochene Wort ist falsch. 
Jedes geschriebene Wort ist falsch.
Was aber gibt es ohne Worte? ”

Kurzbiographie:

LSlias Canetti wurde am 25. Juli 1905 im bulgari- 
schen Rustschuh am Unterlauf der Donau als Sohn 
einer sephardischen (spanisch-jiidischen) Familie 
geboren. In den friihen Kindeijahren erlebte er noch 
die bunte Vielfalt der ethnisch und sprachlich ge- 
mischten Habsburger Donaumonarchie.

1911 iibersiedelte die Familie nach Man
chester, wo Canetti die englische Sprache lemt. 
Im Oktober desselben Jahres starb unerwartet 
plotzlich sein Vater, ein Ereignis, das Canetti nie 
vergessen sollte: “Mich brennt der Todl”. Seine 
Mutter blieb 26-jahrig vorerst allein mit ihren drei 
Kindem im fremden Land.

Im Jahre 1913 iibersiedelte die Familie nach Wien. Canetti, dor polyglott 
erzogen wurde, lemte erst mit 8 Jahren Deutsch.

Im Jahre 1914, zu Beginn des ersten Weltkriegs, floh die Mutter mit den 
Kindem nach Zurich. Dort verbrachte Canetti die “einzig vollkommen gliick- 
lichen Jahre” seines Lebens. Er versank in die Welt der Bucher.

Von 1921 bis 1924 lebte die Familie in Frankfurt am Main, wo Canetti 
das Realgymnasium besuchte und mit dem Abitur abschloss. In Frankfurt 
erlebte er auch die Massendemonstration gegen die Ermordung Rathenaus.

Ab 1924 studierte Canetti Chemie an der Universitat Wien, wo er auch 
seine spatere Frau Veza Taubner-Calderon kennen lemte.

Im Jahre 1929 promovierte er zum Doktor der Philosophic.
In den Jahren 1930/31 schrieb Canetti seinen ersten Roman Die Blen- 

dung, der 1935 erschien. Dieser Roman wurde allerdings erst Jahre spater, 
namlich bei seiner Neuauflage 1963, zu einem groBen Erfolg im deutsch- 
sprachigen Raum. Die Hauptfigur des Romans, Peter Kien, ein Privatgelehr- 
ter und Besitzer einer groBen Bibliothek, lebt auBerst zuriickgezogen. Seiner 
Haushalterin und spateren Frau Therese gelingt es allerdings, in seine abge- 
schirmte Welt einzudringen. Er verfangt sich mehr und mehr in ihren Netzen.
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Am Ende des schonungslosen Kampfes zwischen Geist und Wirklichkeit ziin- 
det Kien seine 25.000 Bande umfassende Bibliothek an.

Im Jahre 1938 verlieB Canetti Wien, wo er mit Hermann Broch befreun- 
det und entscheidend von Karl Kraus beeinflusst war. Er emigrierte mit sei
ner Frau Veza uber Paris nach London, wo er die britische Staatsburgerschaft 
erlangte.

Die Summe seiner theoretischen Bemiihungen und die anthropologische 
Begriindung seiner poetischen Werke zeigt sich insbesondere in Canettis phi- 
losophisch-anthropologischen Werk Masse und Macht.

Elias Canetti erhielt zahlreiche Ehruhgen und im Jahre 1981 den Nobel? 
preis. Bei seiner Dankesrede anlasslich der Verleihung des Nobelpreises nannte 
Canetti explizit vier Autoren, denen er sich verpflichtet fiihlte und die eigent- 
lich an seiner Statt hier stehen miissten, lebten sie noch, namlich: Franz Kafka, 
Robert Musil, Karl Kraus und Hermann Broch.

Im Jahre 1963 starb seine Frau Veza.
1971 heiratete er Hera Buschor.
1972 wurde die Tochter Johanna geboren.
Elias Canetti starb am 14. August 1994 in Zurich.

Preise:

1949 Grand Prix International du Club Francais du Livre; 1966 Preis der 
Stadt Wien fur Literatur; 1966 Kritikerpreis fur Literatur des Verbandes der 
deutschen Kritiker Berlin; 1967 Osterreichischer Staatspreis fur Literatur; 1969 
Literaturpreis der Bayerischen Akademie der Schonen Kiinste; 1971 Literatur- 
forderpreis der deutschen Industrie; 1972 Georg-Buchner-Preis fur Literatur 
der Deutschen Akademie fur Sprache und Dichtung Darmstadt; 1972 
Osterreichisches Ehrenzeichen fur Wissenschaft und Kunst; 1975 Franz-Nabl- 
Preis der Stadt Graz; 1975 Nelly-Sachs-Kulturprcis der Stadt Dortmund fur 
geistige oder kiinstlerische Leistungen; 1977 Gottfried-Keller-Preis; 1981 
Johann-Peter-Hebei-Preis fur Literatur des Landes Baden-Wurttemberg; 1981 
Nobelpreis fur Literatur der Schwedischen Akademie der Wissenschaft; 1981 
Franz-Kafka-Literaturpreis der Stadt Klosterneuburg und der NO. Gesellschaft 
fur Kunst und Kultur Wien; 1983 Grofies Verdienstkreuz des Verdienstordens 
der BRD Orden pour le merite fur Wissenschaft und Kiinste unter dem Pro- 
tektorat des Bundesprasidenten der BRD

»
Werke:
Die Blendung. Roman. Wie. Reichner. 1935; Komodie der Eitelkeit. Drama 
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in drei Teilen. Munchen. Weismann, 1950; Masse und Macht. Hildesheim. 
Claassen, 1960; Welt ini Kopf. Einl., Auswahl. Erich Fried. Graz, Wien. Stiasny, 
1962; Die Befristeten, Munchen, Hanser, 1964; Aufzeichnungen 1942-1948 
Munchen. Hanser. Macht und Uberleben. Drei Essays. Berlin. Literarisches 
colloquium, 1972; Alle vergeudete Verehrung. Aufzeichnungen 1949-1960 
Munchen. Hanser, 1972; Die gespaltene Zukunft. Aufsatze und Gesprache. 
Munchen. Hanser, 1972; Die Provinz des Menschen. Aufzeichnungen 1942- 
1972. Munchen. Hanser, 1973; Der Ohrenzeuge. Fiinfzig Charaktere. Mun
chen. Hanser, 1974; Das Gewissen der Worte. Essays. Munchen. Hanser, 1975; 
Der Beruf des Dichters. Munchen. Hanser, 1976; Die gerettete Zunge. Ge- 
schichte einer Jugend. Munchen. Hanser, 1977; Aufzeichnungen 1942-1972. 
Frankfurt-Main. Suhrkamp, 1977; Zwiesprache 1931-1976. Nachw. St. Orendt. 
Berlin. Volk und Welt, 1980; DieFackel im Ohr. Lebensgeschichte 1921-1930. 
Munchen. Hanser, 1980; Das Geheimnisder Uhr. Aufzeichnungen. 1973-1985. 
Munchen. Hanser, 1987.

Leseprobe:
Die Fackel im Ohr. Lebensgeschichte 1921-1930 (Frankfurt am Main: Fi
scher Taschenbuch Verlag, 1982, S. 230-237)

Wenige Monate, nachdem ich in das neue Zimmer eingezogen war, ge- 
schah etwas, das auf mein spateres Leben den tiefsten EinfluB hatte. Es war 
eines von jenen nicht zu haufigen offentlichen Ereignissen, die eine ganze 
Stadt so sehr ergreifen, daB sie danach nie mehr dieselbe ist.

Am Morgen des 15. Juli 1927 war ich nicht wie sonst immer im Chemi- 
schen Institut in der WahringerstraBe, sondem fand mich zu Hause. Ich las im 
Kaffeehaus in Ober-St. Veit die Morgenzeitung. Ich spiire noch die Empd- 
rung, die mich uberkam, als ich die “Reichspost” in die Hand nahm; da stand 
als riesige Uberschrift: “Ein gerechtes Urteil.” Im Burgenland war geschos- 
sen, Arbeiter waren getotet worden. Das Gericht hatte die Morder freigespro- 
chen. Dieser Freispruch wurde im Organ der Regierungspartei als >gerechtes 
Urteil< bezeichnet, nein ausposaunt. Es war dieser Hohn auf jedes Gcfuhl 
von Gerechtigkeit noch mehr als der Freispruch selbst, was eine ungeheure 
Erregung in der Wiener Arbeiterschaft ausloste. Aus alien Bezirken Wiens 
zogen die Arbeiter in geschlossenen Zugen vor den Justizpalast, der durch 
seinen bloBen Namen das Unrecht fur sie verkorperte. Es war eine vdllig 
spontane Reaktion, wie sehr, spiirte ich an mir selbst. Auf meinem Fahrrad 
fuhr ich schleunigst in die Stadt hinein und schloB mich einem dieser Ziige 
an.
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Die Arbeiterschaft, die sonst gut diszipliniert war, die Vertrauen zu ihren 
sozialdemokratischen Fiihrem hatte, und es zufrieden war, daB die Gemeinde 
Wien von ihnen in vorbildlicher Weise verwaltet wurde, handelte an diesem 
Tage ohne ihre Fuhrer. Als sie den Justizpalast anziindete, stellte sich ihnen 
der Biirgermeister Seitz auf einem Loschwagen der Feuerwehr mit hoch- 
erhobener Rechten in den Weg. Seine Geste blieb wirkungslos: der Justiz
palast brannte. Die Polizei erhielt SchieBbefehl, es gab neunzig Tote.

Es sind 53 Jahre her, und die Erregung dieses Tages liegt mir heute noch 
in den Knochen. Es ist das Nachste zu einer Revolution, was ich am eigenen 
Leib erlebt habe. Seither weiB ich ganz genau, ich miiBte kein Wort dariiber 
lesen, wie es beim Sturm auf die Bastille zuging. Ich wurde zu einem Teil der 
Masse, ich ging vollkommen in ihr auf, ich spiirte nicht den leisesten Wider- 
stand gegen das, was sie untemahm. Es wundert mich, daB ich in dieser Ver- 
fassung dazu imstande war, alle konkreten Einzelszenen, die sich vor meinen 
Augen abspielten, aufzufassen. Eine davon will ich erwahncn.

In einer SeitenstraBe, nicht weit vom brennenden Justizpalast, aber doch 
eben abseits, sich sehr deutlich von der Masse absetzend, stand ein Mann mit 
hochgeworfenen Armen, der iiberm Kopf verzweifelt die Hande zusammen- 
schlug und ein fibers andere Mal jammemd rief: “Die Akten verbrennen! Die 
ganzen Akten!” “Besser als Menschen!” sagte ich zu ihm, doch das interes- 
sierte ihn nicht, er hatte nur die Akten im Kopf, mir fiel ein, daB er vielleicht 
selbst mit den Akten dort zu tun hatte, ein Archivbeamter, er war untrostlich, 
ich empfand ihn, sogar in dieser Situation, als komisch. Aber ich argerte mich 
auch. “Da haben sie doch Leute niedergeschossen!” sagte ich zomig, “und 
Sie reden von den Akten! Er sah mich an, als war ich nicht da, und wiederhol- 
te jammemd: “Die Akten verbrennen! Die ganzen Akten!” - Er hatte sich 
zwar abseits gestellt, aber es war fur ihn nicht ungefahrlich, seine Wehklage 
war uniiberhorbar, ich hatte sie ja auch gehort.

In den Tagen und Wochen tiefster Niedergeschlagenheit unmittelbar 
danach, als man an nichts anderes denken konnte und die Ereignisse, deren 
Zeuge man gewesen war, sich immer wieder vor einem abspielten - sie ver- 
folgten einen Nacht fur Nacht bis in den Schlaf, gab es noch einen legitimen 
Zusammenhang mit der Literatur, und das war Karl Kraus. Meine abgotti- 
sche Verehrung fur ihn erreichte damals ihren hochsten Stand. Diesmal war 
es Dankbarkeit fiir eine ganz bestimmte offentliche Tat, ich wiiBte nicht, wem 
ich je fur etwas so dankbar gewesen ware. Er hatte, unter dem Eindruck des 
Massakers dieses Tages, iiberall in Wien Plakate anschlagen lassen, in denen 
er den Polizeiprasidenten Johann Schober, der fiir den SchieBbefehl und neun
zig Tote verantwortlich war, aufforderte “abzutreten”. Er tat es allein, er war 
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die einzige offentlich Figur, die es tat, und wahrend die iibrigen Beriihmthei- 
ten, an denen es in Wien nie mangelte, sich nicht exponieren oder vielleicht 
auch nicht lacherlich machen wollten, fand er allein den Mut zu seiner Empd- 
rung. Seine Plakate waren das einzige, was einen in diesen Tagen aufrechter- 
hielt. Ich ging von einem zum anderen, blieb vor jedem stehen und es war 
mir, als sei alle Gerechtigkeit dieser Erde in die Buchstaben seines Namens 
eingegangen.

Schon vor einiger Zeit habe ich diesen Bericht uber den 15. Juli und seine 
Folgen niedergeschrieben. Ich zitiere ihn hier wortlich, vielleicht gibt er eben 
in seiner Kurze eine Vorstellung vom Gewicht des Geschehens .

Ich habe seither ofters versucht, mich diesem Tag zu nahem, der vielleicht 
seit dem Tode des Vaters der einschneidendste meines Lebens war, ich muB 
“mich nahem” sagen, denn ihm beizukommen ist sehr schwer, es ist ein aus- 
gebreiteter Tag, der sich liber eine ganze groBe Stadt erstreckt, ein Tag der 
Bewegung auch fur mich, der ich in ihm kreuz und quer herumfuhr. Meine 
Empfindungen an diesem Tag waren alle in einer Richtung gebiindelt. Es ist 
der deutlichste Tag, dessen ich mich entsinne, deutlich aber nur, weil das 
Gefiihl von ihm, wahrend er ablief, unablenkbar blieb. Wer den ungeheuren 
Aufmarschen aus alien Bezirken der Stadt dieses Ziel “Justizpalast” setzte, 
weiB ich nicht. Man mochte denken, daB es von selbst geschah, obwohl das 
nicht gut stimmen kann. Irgendwer muB zuerst das Wort “zum Justizpalast” 
ausgestofien haben. Aber es ist nicht wichtig zu wissen, wer das war, denn 
das Wort teilte sich jedem mit, der es horte, es wurde ohne Zogem, Beden- 
ken, Uberlegung, ohne Aufenthalt und Aufschub von jedem aufgenommen 
und zog ihn in ein und dieselbe Richtung.

Es konnte sein, daB die Substanz des 15. Juli in “Masse und Macht” ganz 
eingegangen ist. Dann ware eine Riickfuhrung auf das urspriingliche Erleb- 
nis, auf die sinnlichen Elemente jenes Tages in irgendeiner Vollstandigkeit 
unmoglich.

Da war der weite Weg auf dem Fahrrad in die Stadt. Ich kann mich an den 
Weg nicht erinnem. Ich weiB nicht, wo ich zuerst auf Menschen stieB. Ich 
sehe mich nicht gut an diesem Tag, aber ich fuhle noch die Erregung, das 
Vorrennen und Ausweichen, das Fliissige der Bewegung. Alles ist beherrscht 
durch das Wort “Feuer”, dann durch dieses selbst.

Ein StoBen im Kopf. Es mag Zufall gewesen sein, daB ich keine Angriffe 
auf Polizisten selbst sah. Wohl aber erlebte ich, wie auf die Menge geschos- 
sen wurde und Leute fielen. Die Schiisse waren wie Peitschen. Das Rennen 
der Menschen, in Seitengassen, und wie sie dann gleich wieder erscheinen 
und sich wieder zu Massen formieren. Ich sah Leute fallen und Tote am Bo
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den liegen, war aber nicht in ihrer nachsten Nahe. Furchtbare Scheu besondcrs 
vor diesen Toten. Ich naherte mich ihnen, aber ich mied sie, sobaid ich naher- 
gekommen war. In meiner Erregung war mir, als ob sie sich vergroBerten. Bis 
der Schutzbund kam, der sie vom Boden hob, war gewohnlich leerer Raum 
um sie, als erwarte man, daB gerade hier wieder Schiisse einschlagen wiirden.

Die Berittenen machten einen besonders schrecklichen Eindruck, viel leicht 
weil sie selber Angst hatten.

Ein Mann vor mir spuckte aus und wies mit dem Daumen der Rechten 
halb riickwarts. “Da hangt aner! Dem haben‘s d‘Hosen auszogen!” Wovor 
spuckte er aus? Vor dem Ermordeten? Oder vorm Mord? ich sah nicht, wor- 
auf er zeigte. Eine Frau vor mir schrie gellend: “Peppi! Peppi!” Sie hatte die 

* Augen geschlossen und schwankte. Alle begannen zu rennen. Die Frau fiel 
um. Sie war aber nicht getroffen worden. Ich horte Pferdegetrappel. Ich ging 
nicht zu der Frau, die am Boden lag. Ich rannte mit den anderen. Ich spiirte, 
daB ich mit ihnen rennen muBte. Ich wollte unter ein Haustor fliichten, konn
te mich aber nicht von den Rennenden trennen. Ein sehr groBer, starker 
Mensch, der neben mir lief, schlug sich mit der Faust auf die Brust und briill- 
te beim Rennen: ”da schieBfs eini! Da! Da! Da!” Plotzlich war er weg. Um- 
gefallen war er nicht. Wo war er?

Das war vielleicht das Unheimlichste: daB man Leute sah und horte, in 
einer starken Geste, die alles andere verdrangte, und dann waren gerade diese 
wie vom Erdboden verschwunden. Alles gab nach und uberall offneten sich 
unsichtbare Locher. Doch der Zusammenhang des Ganzen riB nicht ab; selbst 
wenn man sich plotzlich irgendwo allein fand, spiirte man, wie es an einem 
riB und zerrte. Das kam daher, daB man uberall etwas horte, es war etwas 
Rhythmisches in der Luft, eine bose Musik. Musik kann man es nennen, man 
fiihlte sich davon gehoben. Ich hatte nicht das Gefuhl, daB ich mit eigenen 
Beinen ging. Man war wie in einem klingenden Wind. Ein roter Kopf tauchte 
vor mir auf, an verschiedenen Stellen, auf und ab, hob und senkte sich, als 
schwimme er auf Wasser, ich suchte mit den Augen nach ihm, als hatte ich 
seinen Direktiven zu folgen, ich hielt es fur rote Haare, dann erkannte ich ein 
rotes Kopftuch und suchte nicht weiter.

Ich traf und erkannte niemanden, soweit ich zu Menschen sprach, waren 
es immer Unbekannte. Aber ich sprach mit wenig Menschen. Ich horte viel, 

s es war immer etwas in der Luft zum Horen, am schneidendsten die Pfuirufe, 
wenn in die Menge hinein geschossen wurde und Leute fielcn. Da waren die 
Pfuirufe unerbittlich besonders die weiblichen, die deutlich herauszuhdren 
waren. Es kam mir vor, als wiirden die Salven durch Pfuirufe hervorgerufen. 
Aber ich merkte auch, daB das nicht stimmte, denn die Salven gingen weiter, 
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auch wenn keine Pfuirufe zu horen waren. Die Schiisse horte man iiberall, 
auch weiter weg, Peitschenhiebe immer wieder.

Die Beharrlichkeit der Masse, die, eben vertrieben, im Nu aus Seitengas- 
sen wieder hervorquoll. Das Feuer lieB die Menschen nicht los, der Justiz- 
palast brannte wahrend Stunden, und die Zeit, wahrend der er brannte, war 
auch die Zeit der groBten Erregung. Es war ein sehr heiBer Tag, auch wo man 
das Feuer selbst nicht sah, war der Himmel weithin rot und roch nach ver- 
branntem Papier, von tausend und abertausend Akten.

Der Schutzbund, den man iiberall sah, an Windjacken und Armbinden 
erkennbar, hob sich ab von der Polizei, er war unbewaffhet. Tragbahren wa
ren seine Waffen, auf denen Verletzte und Tote abgeholt wurden. Ihre Beflis- 
senheit zu helfen sprang in die Augen, von der Wut der Pfui-Rufe stachen sie 
ab, als gehorten sie nicht zur Masse. Auch waren sie iiberall zur S telle, ihr 
Erscheinen signalisierte Opfer, bevor man sie gesehen hatte.

Das Anziinden des Justizpalastes hatte ich selbst nicht gesehen, doch er- 
fuhr ich davon, bevor ich Flammen sah, durch die Anderung im Ton der Masse. 
Man rief einander zu, was geschehen war, ich verstand es erst nicht, es klang 
freudig, nicht gellend, nicht gierig, es klang befreit.

Das Feuer war der Zusammenhalt. Man fiihlte das Feuer, seine Prasenz 
war iiberwaltigend auch dort, wo man es nicht sah, hatte man es im Kopf, 
seine Anziehung und die der Masse waren eins. Die Salven der Polizei losten 
Pfuirufe aus, die Pfuirufe neue Salven: aber wo immer man sich unter der 
Einwirkung von Salven fand, scheinbar gefliichtet war - der je nach der Lo- 
kalitat offenbare oder geheime Zusammenhang mit den anderen blieb wirk- 
sam, auf Umwegen, da es schlieBlich nicht anders moglich war, zog es einen 
in den Herrschaftsbereich des Feuers zuriick.

Dieser Tag, der von einem einheitlichen Gefuhl getragen war, - eine ein- 
zige, ungeheuerliche Woge, die uber die Stadt schlug und in sich aufnahm, 
als sie verebbte, war es kaum glaublich, daB die Stadt noch war-, dieser Tag 
bestand aus unzahligen Details, deren jedes sich eingrub, deren keines einem 
entschwand. Sie sind jedes fur sich da, klar erinnerlich und erkennbar und 
doch bildet jedes auch einen Teil der ungeheuren Woge, ohne die alles hohl 

: und sinnlos erscheint. Was man fassen miiBte, ware die Woge, nicht diese 
Details, oft habe ich es versucht, wahrend des Jahres unmittelbar danach und 
spater immer wieder, aber es ist mir nie gelungen. Es konnte nicht gelingen, 
denn nichts ist geheimnisvoller und unverstandlicher als die Masse. Hatte ich 
sie ganz begriffen, so hatte ich mich nicht mehr als dreiBig Jahre damit getra
gen, sie zu entratseln und so wie andere menschliche Phanomene moglichst 
vollkommen darzustellen und nachzuvollziehen.
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Auch wenn ich alle konkreten Details aneinanderreihen wurde, aus denen 
dieser Tag fur mich bestand, hart, ungeschminkt, ohne Verringerung und ohne 
Ubertreibung - gerecht werden konnte ich ihm nicht, denn er bestand aus 
mehr. Immer war das Brausen der Woge vemehmbar, das diese Einzelheiten 
an die Oberflache spillte, und nur wenn die Woge lesbar und darstellbar ware, 
konnte man sagen: wirklich, es ist nichts verringert.

Statt mich einzelnen Details zu nahem, konnte ich aber von den Auswir- 
kungen sprechen, die dieser Tag auf mein spateres Denken hatte. Von den 
Erkenntnissen, die in das Buch uber die Masse eingegangen sind, verdankte 
ich einige der wichtigsten diesem Tag. Was ich in weit auseinanderliegenden 
Quellenwerken suchte, hervorholte, priifte, herausschrieb, las und wie unter 
Zeitlupe spater wiederlas, konnte ich gegen die Erinnerung an dieses zentrale 
Ereignis halten, die frisch blieb, was immer auch spater in groBerem MaBstab 
geschah, mehr Menschen einbezog und fur die Welt folgenreicher war. Die 
Isoliertheit des 15. Juli, seine Beschrankung auf Wien, gab ihm fur die Be- 
trachtung spaterer Jahre, als Erregung und Empdrung nicht mehr die gleiche 
Wucht hatten, etwas wie Model 1-Charakter: ein Ereignis, das ortlich wie zeit- 
lich umgrenzt, was einem unbestreitbaren AnlaB entsprang und seinen klaren 
und unverwechselbaren Ablauf hatte.

Ein fur allemal hatte ich hier erlebt, was ich spater eine offene Masse 
nannte, ihre Bildung durch das ZusammenflieBen von Menschen aus alien 
Teilen der Stadt, in langen, unbeirrbaren, unablenkbaren Zugen, deren Rich
tung bestimmt war durch die Position des Gebaudes, das den Namen der 
Justiz trug, aber durch den Fehlspruch das Unrecht verkorperte. Ich hatte 
erlebt, daB die Masse zerfallen muB und wie sie diesen Zerfall furchtet, daB 
sie alles daransetzt, nicht zu zerfallen, daB sie sich selbst im Feuer sieht, das 
sie entziindet, und um ihren Zerfall herumkommt, solange dieses Feuer be- 
steht. Jeden Loschversuch wehrt sie ab, von der Lebensdauer des Feuers hangt 
ihre eigene ab. Sie laBt sich durch Angriffe in die Flucht schlagen, zersprin- 
gen und vertreiben, aber obwohl Getroffene, Tote und Verwundete vor aller 
Augen auf den StraBen liegen, obwohl sie selbst keine Waffen hat, sammelt 
sie sich wieder, denn das Feuer brennt noch und sein Schein erleuchtet den 
Himmel fiber Platzen und Gassen. Ich sah, daB die Masse auf der Flucht sein 
kann, ohne in Panik zu geraten; daB Massenflucht und Panik wohl zu unter- 
scheiden sind. Solange sie auf der Flucht nicht zu Einzelnen zerfallt, die nur 
noch von der Sorge um sich selbst, um ihre eigenste Person erfullt sind, be- 
steht die Masse weiter, auch in der Flucht, und wenn diese zum Stehen kommt, 
kann sie sich wieder zum Angriff wenden.

Ich erkannte, daB die Masse keinen Fuhrer braucht, um sich zu bilden, 
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den bisherigen Theorien uber sie zum Trotz. Einen Tag lang hatte ich hier eine 
Masse vor Augen, die sich ohne Fuhrer gebildet hatte. Hie und da, sehr selten 
gab es Leute, Redner, die sich in ihrem Sinne aussprachen. Ihre Bedeutung 
war minimal, sie waren anonym, zur Entfachung trugen sie nicht das geringste 
bei. Jede Darstellung, die ihnen eine zentrale Position zuweist, verfalscht die 
Ereignisse. Wenn es etwas Herausragendes gab, das die Masse entfachte, so 
war es der Anblick des brennenden Justizpalastes. Die Salven der Polizei 
peitschten sie nicht auseinander, sie peitschten sie zusammen. Der Anblick 
fliehender Menschen auf der StraBe war ein Schein: denn auch im Rennen 
faBten sie sehr wohl auf, daB welche fielen, die sich nicht wieder erhoben. 
Diese fachten den Zorn der Masse nicht weniger an als das Feuer.

An diesem hellerleuchteten, entsetzlichen Tage gewann ich das wahre Bild 
dessen, was als Masse unser Jahrhundert erfullt. Ich gewann es so sehr, daB 
ich aus Zwang wie aus freiem Willen zu seiner Betrachtung zuriickkehrte. 
Immer wieder war ich dort und habe hingeschaut, und noch jetzt verspure 
ich, wie schwer es mir falit, mich davon loszureiBen, da mir nur der geringste 
Teil dessen gelungen ist, was ich mir vorgenommen habe: ihre Erkenntnis.

51



INGEBORG BACHMANN (1926-1973) ***

Kurzbiographie:

Ingeborg Bachmann wurde am 25. 6. 1926 in 
Klagenfurt (Kamten) geboren. Ihr Vater Mathias 
Bachmann war Lehrer und spater Hauptschul- 
direktor. Er entstammte einer Kamtner Bauem- 
familie. Die Familie ihrer Mutter Olga betrieb eine 
Strickwarenerzeugung in Niederdsterreich. Von 
1932 bis 1936 besuchte Ingeborg Bachmann die 
Volksschule, von 1936 bis 1938 das Bundes- 
realgymnasium und anschlieBend das Ursulinen- 
Gymnasium in Klagenfurt, das sie mit der Matura 
abschloss. In der Zeit auf dem Ursulinen-Gymna- 
sium entstanden ihre ersten Gedichte, aber auch 

das funfaktige Versdrama Carmen Ruidera (1942), sowie das Erzahldrama Das 
Hoditschkreuz (1944). In den Jahren 1945 bis 1950 studierte sie in Innsbruck, 
Graz und Wien zunachstRechtswissenschaft und Philosophic, spater ausschlieB
lich Philosophic mit den Nebenfachem Germanistik und Psychologic. 1946 
erfolgte die Veroffentlichung ihrer ersten Erzahlung Die Fahre in der 
Klagenfurter Zeitschrift Kamtner Illustrierte. Zwischen 1947 und 1952 arbei
tete Bachmann an ihrem ersten Roman Stadt ohne Namen, der aber bei keinem 
Verlag untergebracht werden konnte, da die Deutsche Verlagsanstalt und ande
re ablehnten. In den Jahren 1948 und 1949 wurden erste Gedichte von ihr ver- 
offentlicht. 1949 machte sie ein Praktikum in der Nervenheilanstalt Steinhof 
bei Wien. 1950 promovierte sie dann zum Dr. phil. mit einer Dissertation fiber 
Martin Heidegger: Die Kritische Aufnahme der Existentialphilosophie Martin 
Heideggers. AnschlieBend fand sie eine Anstellung im Sekretariat der 
amerikanischen Besatzungsbehorde in Wien. Von 1951 bis 1953 war sie Re- 
dakteurin der Sendergruppe Rot-WeiB-Rot in Wien. In dieser Zeit fertigte sie 
mitunter auch Ubersetzungen an. Im Februar 1952 wurde ihr Horspiel Ein Ge- 
schaft mit Traumen erstmals gesendet. Im Mai 1952 hielt Bachmann eine erste 
Lesung auf der 10. Tagung der Gruppe 47 in Niendorf (Ostsee) unter anderem 
mit Ilse Aichinger. Im September desselben Jahres reiste sie mit ihrer Schwes- 
ter Isolde zum ersten Mal nach Italien. Im Mai 1953 erhielt sie dann den Preis 
der Gruppe 47 fur die Gedichte Die grofie Fracht, Holz und Spane, Nachtflug 
und Grofie Landschaft bei Wien. Vom Spatsommer 1953 an lebte sie bis 1957 
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mit Unterbrechungen als freie Schriftstellerin in Italien (Ischia, Neapel und Rom). 
Bachmann erhielt eine Fordergabe des Literarischen Forderungswerkes des 
Kulturkreises im Bundesverband der deutschen Industrie e. V. fiir einen Essay 
iiber Musil, die ihr im Mai 1955 in Stuttgart verliehen wurde. Erstmalig veroffent- 
lichte sic Gedichte in der mehrsprachigen Literaturzeitschrift Botteghe Oscure, 
Rom 1954, Quademo XIV, herausgegeben von Marguerite Caetani. Ihr Horspiel 
Die Zikaden wurde am 25.03.1955 vom Hamburger Nordwestdeutschen 
Rundfunk uraufgefuhrt. Sie trat aufgrund einer Einladung der Harvard- 
Universitat in Cambridge (Massachusetts) eine Reise in die Vereinigten Staaten 
an. Dort nahm sie an dem intemationalen Seminar der Harvard-Summer School 
of Arts and Sciences and of Education teil, das von Henry Kissinger geleitet 
wurde. Im September desselben Jahres endete ihre beinahe einjahrige Tatigkeit 
als Korrcspondentin der Westdeutschen Allgemeinen (Essen) in Rom. Fiir die 
acht politischen Beitrage benutzte Ingeborg Bachmann das Pseudonym Ruth 
Keller (auch R.K. bzw. er). Diese Beitrage sind zwischen dem 9.11.1954 und 
23.9.1955 erschienen. 1956 veroffentlichte sie zum ersten Mal beim Piper Verlag 
in Miinchen, namlich ihren zweiten Lyrikband Anrufung des grofien Baren. Ihr 
erster Lyrikband Die gestundete Zeit wurde vom Piper Verlag in veranderter 
Form neu aufgelegt. In den Jahren 1957 bis 1958 arbeitete Ingeborg Bachmann 
als Dramaturgin beim Bayrischen Femsehen in Munchen. Im Jahr 1958 trat sie 
dem Komitee gegen die A tomriistung bei, das sich gegen die Atombewaffhung 
der Bundeswehr richtete. Ihr Horspiel Der gute Gott von Manhattan wurde am 
29.5.1958 uraufgefuhrt. Zwischen 1958 und 1962 lebte Bachmann abwechselnd 
in Rom und Zurich. Im Winter 1959/60 war Bachmann die erste Gastdozentin der 
Universitat Frankfurt am Main. Sie hielt eine Vbrlesung uber die Probleme 
zeitgendssischer Dichtung. 1959 wurde sie Mitglied des Deutschen PEN-Clubs 
der Bundesrepublik Deutschland. Wahrend einer ersten Reise in die DDR im 
Jahr 1960, zusammen mit Hans Magnus Enzensberger und Walter Jens, traf sie 
erstmals mit Ernst Bloch und Stephan Hermelin zusammen. Am 25.5.1960 trafen 
sich Paul Celan, Nelly Sachs, Ingeborg Bachmann und Max Frisch in Zurich. Im 
Jahr 1961 veroffentlichte der Horst Heiderhoff Verlag, Wulfrath (Rheinland), die 
zu Lebzeiten einzige bibliophile Ausgabe eines Werkes von Ingeborg Bachmann, 
namlich die Erzahlung Jugend in einer osterreichischen Stadt, versehen mit 
vier Originalgravuren von Rudolf Schoofs. Im Juni erschien der Erzahlband Das 
dreifiigste Jahr. Im Oktober 1960 erhielt Bachmann den Literaturpreis des Ver- 
bandes der Deutschen Kritiker. Am 20.11.1961 wurde sie zum auBerordentli- 
chen Mitglied der Abteilung Literatur der Akademie der Kiinste, Berlin, ge- 
wahlt. Sie iibersetzte und veroffentlichte eine Auswahl der Gedichte von 
Giuseppe Ungaretti. Im Fruhjahr 1963 erfolgte die endgultige Trennung von
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Max Frisch. Bachmann folgte einer Einladung der Ford-Foundation zu einem 
einjahrigen Aufenthalt in Berlin. Dort hatte sie Kontakte zu Alfred Andersch, 
Uwe Johnson, Johannes Bobrowski und Witold Gombrowicz. Sie schloss sich 
der KJage gegen den CDU-Politiker Josef-Hermann Dufhues an, der die Gruppe 
47 als Reichsschriftumskammer bezeichnet hatte. Im Januar 1964 machte sie 
eine Reise nach Prag, im Friihjahr nach Agypten und in den Sudan. Am 17.10.1964 
erhielt sie in Darmstadt von der Deutschen Akademie fur Sprache und Dichtung 
den Georg-Buchner-Preis und hielt die Dankesrede Ein Ort fur Zufalle. Am 
22.1.1965 schrieb sie aus Berlin an Simon Wiesenthal. Bachmann unterschrieb 
1965 mit anderen Personlichkeiten die Erklarung gegen den Vietnamkrieg und 
wurde im Herbst zusammen mit Hans Magnus Enzensberger in den Vorstand 
der Europdischen Schriftstellergemeinschaft COMES (Communita Europea 
degli Scrittori) gewahlt. Ende des Jahres iibersiedelte sie wieder nach Rom. Im 
Juni 1967 hielt sie sich in London auf, um mit Hans Magnus Enzensberger an 
einem intemationalen Dichtertreffen teilzunehmen. 1968 wurde Bachmann die 
erste Ehrung ihres Heimatlandes zuteil: Sie erhielt aus der Hand des Bundesmi- 
nisters fur Unterricht, Theodor Pfiffl-Percevic, in Wien den Grofien Osterreich
ischen Staatspreis.

Im April 1970 beging Paul Celan in Paris Selbstmord. Im Marz erschien 
ihr Roman Malina bei Suhrkamp in Frankfurt am Main. Die Vereinigung 
Osterreichischer Industrieller verlieh Ingeborg Bachmann im Dezember 1971 
den Anton-Wildgans-Preis der osterreichischen Industrie', die Ubergabe er- 
folgte am 2.5.1972. Ihr zweiter Erzahlband Simultan erschien im Jahr 1972. 
Im Marz 1973 starb ihr Vater. Wahrend einer Polenreise, anlasslich einer 
Vbrlesungstournee, besuchte sie die Konzentrationslager Auschwitz und 
Birkenau.

Ingeborg Bachmann ist der offiziellen Version nach am 17. Oktober 1973 
in ihrer romischen Wohnung gestorben. Angeblich nahm sie in der Nacht auf 
den 26. September 1973 zunachst ein Beruhigungsmittel, dann legte sie sich 
mit einer brennenden Zigarette ins Bett. Sie schlief ein, Bett und Nachthemd 
fingen Feuer, als sie aufschreckte, war ihre Haut in groBen Flachen verbrannt, 
jede Hilfe kam zu spat. Sie wurde am 25. Oktober 1973 auf dem Friedhof 
Klagenfurt-Annabichl begraben.

Preise: (Auswahl)
1953 Preis der Gruppe 47; 1961 Literaturpreis des Verbandes der Deutschen 
Kritiker; 1964 Georg-Buchner-Preis; 1968 GroBer Osterreichischer Staats
preis; 1971 Anton-Wildgans-Preis der osterreichischen Industrie.
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Werke: (Auswahl)
Ein Geschaft mit Traumen (Horspiel) 1952; Die gestundete Zeit (Gedichte) 
1953/1957; Die Zikaden (Horspiel) 1955; Anrufung des Grofien Baren (Ge
dichte) 1956; Der gute Gott von Manhattan (Horspiel) 1958; Das dreifiigste 
Jahr (Erzahlung) 1961; Malina (Roman) 1971; Simultan (Erzahlungen) 1972; 
1978 erschien eine vierbandige Gesamtausgabe der Werke von Ingeborg Bach
mann bei Piper, Munchen.

Werkbesprechung:
Die beiden Gedichtbande Die gestundete Zeit (1953) und Anrufung des Gro
fien Baren (1956) machten Ingeborg Bachmann friih als Lyrikerin bekannt. 
Leitmotivisch durchziehen diese zwei Bande Bilder der beschadigten Natur, 
des Abschiedes und der von Trennung oderZerbrechen bedrohten Liebe. Diese 
Bilder konnen als Zeichen der Entfremdung verstanden werden. Die aus ihr 
resultierende Verstorung wird in dem Gedicht Fall ab Herz prazise benannt:

Und was bezeugt schon dein Herz
Zwischen gestem und morgen schwingt es 
lautlos und fremd 
und was es schlagt
ist schon sein Fall aus der Zeit

Solche Wendung gegen die eigene Zeit hat ihren Ursprung in der von der 
Autorin selbst erlebten unheilvollen Vergangenheit Deutschlands und Oster- 
reichs. In Interviews und in ihrer autobiographischen Erzahlung Eine Kind
heit in Osterreich hat sie darauf hingewiesen, wie sehr der Einmarsch der 
Hitlertruppen und das morderische Geschehen des Zweiten Weltkrieges ihre 
eigene Kindheit zerstort haben.

Das groBe Gedicht Thema mit Variation etwa ist ganz von diesem Motiv 
beherrscht. In seiner musikalischen Form erweist sich das Erwachen des Ein- 
zelnen aus der Geborgenheit des Kleinkindes zur bewussten Aufnahme der 
Realitat als das Hineinwachsen in eine von Fremdheit, arglistiger Tauschung 
und Krieg beherrschte Welt. In dieser Welt hat die Natur ihre SuBe verloren 
und ist zum Ausdrucksbild des Todes erstarrt. Die Mitte des Gedichts zitiert 
denn auch den Hesiodschen Mythos vom eisemen Zeitalter. Dieses Zeitalter 
ist vom Krieg aller gegen alle gepragt, so offhet sich damit im Text eine welt- 
historische Perspektive. Durch diese Perspektive erscheint die geschichtliche 
Entwicklung von der Friihzeit zur Gegenwart als kontinuierlicher Verfall. 
Ahnlich verfahren die beiden auf Thema und Variation folgenden Gedichte.
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Diese Gedichte bilden die kompositorische Mitte des Bandes Die gestundete 
Zeit (1953). Dabei bezieht sich Friiher Mittag am offensten auf die Vergan- 
genheit, markiert sogar mit einer prazisen Zeitangabe das Kriegsende:

Sieben Jahre spater
in einem Totenhaus
trinken die Henker von gestem
den goldnen Becher aus.
Die Augen taten dir sinken.

Allerdings ist das lyrische Werk Ingeborg Bachmanns in seiner Aussage 
keineswegs eindeutig. Vor allem im zweiten Gedichtband Anrufungdes Gro- 
fien Baren (1956) finden sich viele Texte, die in hymnischen Tonen das Fest 
der absoluten Liebe beschworen. Gleichzeitig bleibt die Bedrohung als Un- 
terton stets spurbar wie z.B. in die Lieder von eurer Insel (1956). Dasselbe 
Thema fmdet sich auch in dem kurze Zeit spater entstandenen Horspiel Der 
gute Gott von Manhatten (1958).

Ab Ende der funfziger Jahre wendet sich Ingeborg Bachmann einer 
bekenntnishaften, immer radikaler sich engagierenden Prosa zu. In dem 1961 
unter dem Titel Das dreifiigste Jahr publizierten Band mit Erzahlungen klin- 
gen diese Themen schon an. In den spateren Romanen sollten sie zentral 
werden. Im letzten Text der Sammlung, Undinegeht (1973), gibt die Marchen- 
frau-Undine in einem anklagenden, vielfach lyrisch verdichteten Monolog 
Aufschluss iiber ihre “Leiderfahrung” und widerruft zugleich ihre Bindung 
an die Manner, die sie bislang als “Ritter” und “Abgotter” verehrt hat. Sie hat 
sich als ausgebeutetes und misshandeltes Opfer erfahren, und diese Einsicht 
veranlasst sie dazu, sich in ihr urspriingliches Element zuriickzuziehen. Undine 
erscheint in der literarischen Tradition als die naturhafte Verfuhrerin, als nixen- 
gleiches Wasserwesen. Am Ende verfallt sie, ins Wasser versinkend, dem 
Schweigen.

Mit diesem Antimarchen deutet sich am Ende des ersten Erzahlbandes 
noch unscharf das zentrale Thema der spateren Prosaarbeiten an: die Zerstd- 
rung weiblicher Identitat hat ihre Ursache im Fortleben patriarchaler und fa- 
schistischer Strukturen in der ganzen Gesellschaft. Die Arbeit an dem Roman- 
zyklus Todesarten diente nichts anderem als der Suche nach einer erzahle- 
risch plausiblen Umsetzung dieses zentralen Komplexes ihrer Welterfahrung. 
In Der Fall Franza (1979), dem zuerst geschriebenen Roman der als Trilogie 
geplanten Reihe, stellt die Autorin dar, wie ein Mann “seine” Frau zum Ob- 
jekt seiner Studien herabwiirdigt, ihr dadurch ihre produktive Freiheit nimmt 
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und so ihre Individualist vemichtet.
In der Einfuhrung zu den Anfang 1966 mehrfach von ihr veranstalteten 

Lesungen aus Der Fall Franza (1979) hat Ingeborg Bachmann das Thema der 
drei geplanten Romane so definiert: “Dieses Buch ,Todesarten‘ will erzahlen 
von den Verbrechen, die heute begangen werden, vom Virus Verbrechen, der 
nach zwanzig Jahren nicht weniger wirksam ist als zu der Zeit, in der Mord an 
der Tagesordnung war, befohlen und erlaubt”. Der erste Roman handelt gcnau 
von diesem Gegenstand, doch hat Ingeborg Bachmann diesen Text vorerst 
nicht als Roman veroffentlicht, sondem eine Neuformung des gleichen Themas 
untemommen.

1971 erscheint der Roman Malina. Die Griinde fur die Zuruckstellung 
von Der Fall Franza (1979) diirften unter anderem darin zu suchen sein, dass 
in ihm der wichtigste Lebensbereich der Schriftstellerin, namlich das Schrei- 
ben selber, von der Kritik noch ausgespart blieb. Erst in Malina ist sie bis zu 
dieser auBersten Grenze vorgedrungen, hat die radikalste aller Erfahrungen, 
namlich die, dass auch das Schreiben von literarischen Werken der von Macht- 
strukturen und Totungswiinschen besessenen Mannergesellschaft zugehort, 
in ihre Kritik integriert.

Der Dialog mit Malina ist auch als Selbstgesprach der Ich-Erzahlerin 
lesbar. In dem Dialog versucht die Erzahlerin sich liber ihre Schreibarbeit 
Klarheit zu verschaffen. Schreiben wird dabei zunachst als “Heilung” der 
von der marmlichen Gesellschaft geschlagenen Wunden verstanden. Schrei- 
bend kann die Erzahlerin frei liber ihre Welt verfugen. Es ersetzt die unerfullte 
Liebe. Es ermoglicht eine von Herrschaftsanspriichen freie Gemeinschaft des 
reinen Verstehens. Diese Liebe fmdet in der Beziehung der Erzahlerin zu der 
von ihr erfiindenen Gestalt “Malina” ihre vorbildliche Form. Am Ende je- 
doch erweist sich auch dieser Weg als Selbsttauschung. Die imaginare Ideal- 
figur “Malina” stellt sich der Erzahlerin in den Weg und macht sie untauglich 
zum wirklichen Leben. Das Schreiben von Literatur wird so als kindlich nar- 
zisstisches Tun desavouiert. Im Schreiben bleibt die Erzahlerin gefangen, 
wodurch ihre Ohnmacht, sich ihrer selbst inne zu werden, endgiiltig sich 
manifestiert.

Schritte, immerzu Malinas Schritte, leiser die Schritte, leiseste Schrit- 
te. Ein Stillstehen. Kein Alarm, keine Sirenen. Es kommt niemand zu 
Hilfe. Der Rettungswagen nicht und nicht die Polizei. Es ist eine sehr 
alte, eine sehr starke Wand, aus der niemand fallen kann, die niemand 
aufbrechen kann, aus der nie mehr etwas laut werden kann.
Es war Mord.



Diese Schlusssatze des Romans sprechen nicht nur die Ausweglosigkeit der 
Situation der Frau in der Gesellschaft aus, sie rechnen auch die Literatur deren 
Mordsystem zu. Am Ende der Suche nach dem eigenen Selbst steht das 
Schweigen in seiner radikalsten Form, als Dekonstruktion der eigenen Spra
che, als Tod. Schreiben als “Mord”, diese radikale Absage an die Tradition 
einer mindestens als Lebenshilfe, wenn nicht gar als metaphysische Rettung 
oder Rechtfertigung verstandene Literatur ist der kritische Extrempunkt des 
Romans.

Leseprobe:
Malina (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1971, S. 14-20)
Meine Beziehung zu Malina hat jahrelang aus miBlichen Begegnungen, den 
groBten Mifiverstandnissen und einigen dummen Phantastereien bestanden - 
ich will damit sagen, aus viel groBeren Mifiverstandnissen als die zu anderen 
Menschen. Ich war allerdings von Anfang an unter ihn gestellt, und ich mufi 
friih gewufit haben, dafi er mir zum Verhangnis werden miisse, daB Malinas 
Platz schon von Malina besetzt war, ehe er sich in meinem Leben einstellte. 
Es ist mir nur erspart worden, oder ich habe es mir aufgespart, zu friih mit 
ihm zusammenzukommen. Denn schon an der StraBenbahnhaltestelle E 2, H 
2, am Stadtpark, fehlte nicht viel einmal, und es hatte angefangen. Dort stand 
Malina mit einer Zeitung in der Hand, und ich tat, als bemerkte ich ihn nicht, 
und starrte uber den Rand meiner Zeitung unentwegt zu ihm hiniiber und 
konnte nicht herausfinden, ob er wirklich in seine Zeitung so vertieft war 
oder merkte, daB ich ihn fixierte, hypnotisierte, ihn zum Aufschauen zwingen 
wollte. Ich, und Malina zwingen! Ich dachte mir, wenn der E 2, zuerst kommt, 
dann wird alles gut, wenn nur, um Himmels willen, nicht der unsympathische 
H 2 oder gar der seltenere G 2 zuerst kommen, und dann kam wirklich der E 
2, aber als ich aufgesprungen war auf den zweiten Wagen, verschwand Malina, 
aber nicht im ersten Wagen, nicht in meinem, und zuruckgeblieben war er 
auch nicht. Er konnte nur plotzlich in die Stadtbahnstation hineingelaufen 
sein, als ich mich umdrehen muBte, in Luft aufgeldst haben konnte er sich 
doch nicht. Weil ich keine Erklarung fand, nach ihm suchte und ausschaute 
und auch keinen Grund wuBte fur sein und fur mein Verhalten, hatte es der 
ganze Tag in sich gehabt. Aber das liegt weit zuriick in der Vergangenheit, 
und es ist nicht mehr genug Zeit, dariiber heute zu reden. Jahre spater ist es 
mir mit ihm noch einmal so ergangen, in einem Vortragssaal in Munchen. Er 
stand auf einmal neben mir, ging dann ein paar Schritte vor, zwischen dran- 
gelnden Studenten, suchte einen Platz, ging zuriick, und ich horchte, vor 
Aufregung am Ohnmachtigwerden, einen eineinhalbstiindigen Vortrag an, ,Die
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Kunst im Zeitalter der Technik4, und ich suchte und suchte in dieser zum 
Stillsitzen und zur Ergriffenheit verurteilten Masse nach Malina. DaB ich mich 
weder an die Kunst noch an die Technik noch an dieses Zeitalter halten woll
te, mich mit keinem der offentlich abgehandelten Zusammenhange, Themen, 
Probleme je beschaftigen wiirde, wurde mir spatestens an diesem Abend klar, 
und gewiB war mir, daB ich Malina wollte und daB alles, was ich wissen 
wollte, von ihm kommen muBte. Am Ende klatschte ich mit den anderen 
ausgiebig, zwei Leute aus Munchen fuhrten und dirigierten mich nach hinten 
aus dem Saal hinaus, einer hielt mich am Arm, einer redete klug auf mich ein, 
Dritte redeten mich an, und ich sah zu Malina hiniiber, der auch zum Aus- 
gang nach hinten wollte, aber langsam, und so konnte ich schneller sein, und 
ich tat das Unmogliche, ich stieB ihn an, als hatte man mich gegen ihn gesto- 
Ben, als fiele ich gegen ihn, und ich fiel ja wirklich auf ihn zu. So konnte er 
nicht anders, er muBte mich bemerken, aber ich bin nicht sicher, daB er mich 
wirklich gesehen hat, doch damals horte ich zum erstenmal seine Stimme, 
ruhig, korrekt, auf einem Ton: Verzeihung.

Darauf fand ich keine Antwort, derm das hatte noch nie jemand zu mir 
gesagt, und ich war nicht sicher, ob er mich um Verzeihung bat oder mir 
verzieh, die Tranen kamen so schnell in meine Augen, daB ich ihm nicht mehr 
nachsehen konnte, sondem, der anderen wegen, zu Boden schaute, ein Ta- 
schentuch aus der Tasche herausholte und flustemd vorgab, jemand hatte mich 
getreten. Als ich wieder aufsehen konnte, hatte Malina sich in der Menge 
verloren.

In Wien suchte ich ihn nicht mehr, ich dachte ihn mir im Ausland, und 
ohne Hoffnung wiederholte ich meinen Weg zum Stadtpark hinunter, weil 
ich noch kein Auto hatte. Eines Morgens erfuhr ich etwas aus der Zeitung 
iiber ihn, aber es handelte sich in dem Bericht gar nicht um ihn, sondem in 
der Hauptsache ging es um das Begrabnis der Maria Malina, das eindrucks- 
vollste, groBte, das die Wiener, freiwillig und natiirlich nur einer Schauspielerin 
wegen, begingen. Unter den Trauergasten habe sich der Bruder der Malina 
befunden, der hochbegabte, junge, bekannte Schriftsteller, der nicht bekannt 
war und dem von den Joumalisten rasch zu einem eintagigen Ruhm verhol- 
fen wurde. Denn die Maria Malina konnte in den Stunden, als Minister und 
Hausmeister, Kritiker und stehplatzbesuchende Gymnasiasten in einem lan- 
gen Zug zum Zentralfriedhof zogen, nicht einen Bruder brauchen, der ein 
Buch geschrieben hatte, das niemand kannte, und der iiberhaupt ,niemand‘ 
war. Die drei Worte Jung und hochbegabt und bekannt4 waren zu seiner Ein- 
kleidung an diesem Volkstrauertag notwendig. Uber diese dritte unappetitli- 
che Beriihrung durch eine Zeitung, die es auch nur fur mich mit ihm gab, 
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haben wir nie gesprochen, als hatte sie nie etwas mit ihm zu tun gehabt, noch 
weniger mit mir. Denn in der verlorenen Zeit, als wir einander nicht einmal die 
Namen abfragen konnten, noch weniger unsere Leben, habe ich ihn fur mich 
,Eugenius4 genannt, weil,Prinz Eugen, der edle Ritter4 das erste Lied war, das 
ich zu lemen hatte und damit auch den ersten Mannemamen, gleich gefiel der 
Name mir sehr, auch die Stadt,Beigerad4, deren Exotik und Bedeutung sich 
erst verfluchtigte, als sich herausstellte, daB Malina nicht aus Belgrad kommt, 
sondem nur von der jugoslawischen Grenze, wie ich selber, und manchmal 
sagen wir noch etwas auf slowenisch oder windisch zueinander, wie in den 
ersten Tagen: Jaz in ti. In ti in jaz. Sonst haben wir es nicht notig, von unseren 
ersten guten Tagen zu reden, weil die Tage immer besser werden, und lachen 
muB ich uber die Zeiten, in denen ich wiitend auf Malina war, weil er mich 
soviel Zeit mit anderen und anderem vergeuden lieB, darum exilierte ich ihn 
aus Belgrad, nahm ihm seinen Namen, dichtete ihm mysteridse Geschichten 
an, bald war er ein Hochstapler, bald ein Philister, bald ein Spion, und wenn ich 
besser gelaunt war, lieB ich ihn aus der Wirklichkeit verschwinden und brachte 
ihn unter in einigen Marchen und Sagen, nannte ihn Florizel, Drosselbart, ich 
lieB ihn aber am liebsten den hl. Goerg sein, der den Drachen erschlug, damit 
Klagenfurt entstehen konnte, aus dem groBen Sumpf, in dem nichts gedieh, 
damit meine erste Stadt daraus werden konnte, und nach vielen muBigen Spielen 
kehrte ich entmutigt zuriick zu der einzig richtigen Vermutung, daB es Malina 
tatsachlich in Wien gab und daB ich in dieser Stadt, in der ich so viele 
Moglichkeiten hatte, ihn zu treffen, ihn dennoch immer verpaBte. Ich fing an, 
uber Malina mitzureden, wenn irgendwo fiber ihn gesprochen wurde, obwohl 
es nicht haufig vorkam. Eine haBliche Erinnerung ist das, die mir heute nicht 
mehr weh tut, aber ich hatte das Bedfirfhis, so zu tun, als kennte ich ihn auch, 
als wfiBte ich einiges fiber ihn, und ich war witzig wie die anderen, wenn man 
die komische infame Geschichte von Malina und Frau Jordan erzahlte. Heute 
weiB ich, daB Malina nie etwas mit dieser Frau Jordan ,gehabt4 hat, wie man 
hier sagt, daB nicht einmal Martin Ranner sich heimlich mit ihr auf dem Cobenzl 
getroffen hat, weil sie ja seine Schwester war, vor allem aber ist Malina in 
einem Zusammenhang mit anderen Frauen nicht zu denken. AuszuschlieBen 
ist es nicht, daB Malina Frauen gekannt hat vor mir, er kennt ja viele Leute, 
also auch Frauen, aber es ist vollig bedeutungslos, seit wir miteinander leben; 
nie mehr kommt mir ein Gedanke daran, denn meine Verdachtigungen und 
Verwimmgen, soweit sie Malina betreffen, sind zunichte geworden in seinem 
Erstaunen. Auch war die junge Frau Jordan nicht die Frau, von der lange das 
Gerficht ging, sie habe den beriihmten Ausspruch getan ,Ich treibe 
Jenseitspolitik4, als ein Assistent ihres Mannes sie auf den Knien, beim
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Bodenreiben, uberraschte und sie ihre ganze Verachtung fur ihren Mann zu 
verstehen gab. Es hat sich anders zugetragen, ist eine andere Geschichte, und 
alles wird sich einmal richtigstcllen lassen. Aus den Geruchtefiguren werden 
die wahren Figuren, befreit und groB, hervortreten, wie Malina heute fur mich, 
der nicht mehr das Ergebnis von Geriichten ist, sondem geldst neben mir sitzt 
oder mit mir durch die Stadt geht. Fur die anderen Richtigstellungen ist die 
Zeit noch nicht gekommen, sie sind fur spater. Sind nicht fur heute.

Zu fragen habe ich mich nur mehr, seit alles so geworden ist zwischen uns, 
wie es eben ist, was wir denn sein konnen fur einander, Malina und ich, da wir 
einander so unahnlich sind, so verschieden, und das ist nicht eine Frage des 
Geschlechts, der Art, der Festigkeit seiner Existenz und der Unfestigkeit der 
meinen. Allerdings hat Malina nie ein so konvulsivisches Leben gefuhrt wie 
ich, nie hat er seine Zeit verschwendet mit Nichtigkeiten, herumtelefoniert, 
etwas auf sich zukommen lassen, nie ist er in etwas hineingeraten, noch weniger 
eine halbe Stunde vor dem Spiegel gestanden, um sich anzustarren, um danach 
irgendwohin zu hetzen, immer zu spat, Entschuldigungen stottemd, uber eine 
Frage oder um eine Antwort verlegen. Ich denke, daB wir auch heute noch 
wenig miteinander zu tun haben, einer erduldet den andem, erstaunt uber den 
anderen, aber mein Staunen ist neugierig (staunt Malina denn iiberhaupt? Ich 
glaube es immer weniger), und unruhig ist es, gerade weil meine Gegenwart 
ihn nie irritiert, weil er sie wahmimmt, wenn es ihm gefallt, nicht wahmimmt, 
wenn nichts zu sagen ist, als gingen wir nicht standig aneinander vorbei in der 
Wohnung, uniibersehbar einer fur den anderen, uniiberhorbar bei den 
alltaglichen Handlungen. Mir scheint es dann, daB seine Ruhe davon herruhrt, 
weil ich ein zu unwichtiges und bekanntes Ich fur ihn bin, als hatte er mich 
ausgeschieden, einen Abfall, eine uberfliissige Menschwerdung, als ware ich 
nur aus seiner Rippe gemacht und ihm seit jeher entbehrlich, aber auch eine 
unvermeidliche dunkle Geschichte, die seine Geschichte begleitet, erganzen 
will, die er aber von seiner klaren Geschichte absondert und abgrenzt. 
Deswegen habe auch nur ich etwas zu klaren mit ihm, und mich selber vor 
allem muB und kann ich nur vor ihm klaren. Er hat nichts zu klaren, nein, er 
nicht. Ich mache Ordnung im Vorzimmer, ich mochte in der Nahe der Tur sein, 
denn er wird gleich kommen, der Schlussel bewegt sich in der Tur, ich trete ein 
paar Schritte zuriick, damit er nicht gegen mich prallt, er schlieBt ab, und wir 
sagen gleichzeitig und liebenswiirdig: guten Abend. Und wahrend wir den 
Korridor entlanggehen, sage ich noch etwas: Ich muB erzahlen. Ich werde 
erzahlen. Es gibt nichts mehr, was mich in meiner Erinnerung stort.
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ERNST JANDL (1925-2000) ****
was ich will sind gedichte, 
die nicht kalt lassen.
E. JANDL

Kurzbiographie:

LSmst Jandl wurde am 1. August 1925 in Wien 
geboren. Schon sehr friih verier er seine Mutter. 
Jandl absolvierte das humanistische Gymnasium 
und wurde anschlieBend, 1943, zum Kriegsdienst 
eingezogen. 1945 begab sich die Gruppe von Sol- 
daten, der Jandl angehorte in amerikanische 
Kriegsgefangenschaft. (“Nach einer demokrati- 
schen Abstimmung”, wie Jandl spater einmal aus- 
driicklich betonte.) Sehr hilfreich war ihm dabei 
Englisch, welches als Unterrichtsfach bereits im

Schuljahr 1939/40 in osterreichischen Gymnasien eingefuhrt worden war. 1946 
wurde Jandl aus der Kriegsgefangenschaft entlassen. Nach Wien zuriickge- 
kehrt begann er dort unverzuglich mit dem Studium der Germanistik und 
Anglistik. Eine lebenslange Liebe zur englischen Sprache sollte ihn von da 
an begleiten. 1949 legte Ernst Jandl die Lehramtsprufung ab und unterrichte- 
te, mit einigen Unterbrechungen (Auftritten, mehrmonatigen Vortragsreisen 
und Lehrauftragen im In- und Ausland), bis 1979 an allgemeinbildenden hd- 
heren Schulen in Wien Deutsch und Englisch. 1950 promovierte er zum Dr. 
phil. mit einer Dissertation iiber die Novellen Arthur Schnitzlers.

Erste literarische Veroffentlichungen in der Zeitschrift Neue Wege folgten 
ab 1952. Daraufhin ergaben sich engere Kontakte zu den Autoren Gerhard Ruhm 
und H. C. Artmann, den Ahnherm der Wiener Gruppe. 1954 lemte Jandl 
Friederike Mayrocker kennen, deren Freundschaft und literarische Zusammen- 
arbeit ein Leben lang anhalten sollte. Sowohl Jandl als auch Mayrocker legten 
1956 ihr erstes Buch vor. Jandl den Gedichtband Andere A ugen und Mayrocker 
das Prosawerk Larifari. Ein confuses Buch. Beiden Biichem war vorerst kein 
Erfolg beschieden. Erst 1966, mit dem Erscheinen des Gedichtbandes Laut und 
Luise begann sich die ’’experimentelle” Schreibweise Jandls langsam durchzu- 
setzen. In den darauf folgenden Jahren wurde Jandl, insbesondere durch den 
Vortrag seiner Gedichte, zu einer einzigartigen Erscheinung in der deutsch- 
sprachigen Literaturszene. Neben Gedichten schrieb er auch Horspiele, Thea- 
terstiicke, Essays, eine Reihe von Vortragen und eine Sprechoper.
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1973 engagierte sich Jandl als Mitbegriinder der Grazer Autoren- 
versammlung (GAV), deren President er von 1983-87 werden sollte. Ende 
der 80-er Jahre zog er sich vermehrt aus den Literaturinstitutionen zuriick um 
sich ausschlieBlich seinem Werk zu widmen. Ernst Jandl starb am 9. Juni 
2000 in Wien.

Preise, Auszeichnungen (Auswahl)
1968 Horspielpreis des Bundes der Kriegsblinden Deutschlands, Bonn (ge- 
meinsam mit Friederike Mayrocker); 1974 Georg-Trakl-Preis fur Lyrik des 
Bundesministeriums fur Unterricht und Kunst; 1976 Wiirdigungspreis der 
Stadt Wien fur Literatur; 1980 Dramatikerpreis der Stadt Miihlheim an der 
Ruhr; 1982 “Manuskripte”-Preis fur das Forum Stadtpark des Landes Steier- 
mark.; 1982 Anton-Wildgans-Preis der Osterreichischen Industrie fur Litera
tur; 1984 GroBer Osterreichischer Staatspreis des Bundesministeriums fiir 
Unterricht und Kunst fiir Literatur; 1984 Georg-Buchner-Preis fiir Literatur 
der Deutschen Akademie fiir Sprache und Dichtung Darmstadt; 1989 Horspiel- 
preis der Stadt Frankfurt am Main; 1990 Osterreichisches Ehrenzeichen fiir 
Wissenschaft und Kunst; 1991 Erich-Fried-Ehrung der Intemationalen Erich- 
Fried-Gesellschaft Wien; 1993 Heinrich-von-Kleist-Preis fur Literatur der 
Kleist-Stiftung Berlin; 1995 Friedrich-Holderlin-Preis fiir Literatur der Stadt 
Bad Homburg.

Werke: (Auswahl)
Bucher
Andere Augen. Gedichte. Wien: Bergland, 1956. klare geriihrt. 
Frauenfeld:gomringer press, 1964. langegedichte. Hrsg.: Max Bense, Elisabeth 
Walther. Stuttgart: H. Mayer, 1964. Laut und Luise. Nachw.: Helmut HeiBen- 
biittel. Olten, Freiburg im Breisgau: Walter-Verlag, 1966. sprechblasen. visu- 
elle gedichte. Neuwied, Berlin: Hermann Luchterhand, 1968. der kunstliche 
baum. Gedichte 1957-1969. Darmstadt, Neuwied: Hermann Luchter
hand, 191Q.Jidda undder schwan. 111.: Ernst Jandl. Stierstadt: Eremiten-Pres- 
se, 1971. Fiinf Mann Menschen. Horspiele. [Mit Friederike Mayrocker]. 
Neuwied: Hermann Luchterhand, 1971. iibung mit buben. Berlin: Berliner 
Handpresse, 1973. die manner, ein film. Ill.: Emst Jandl. Dusseldorf: Eremi- 
ten-Presse, 1973. dingfest. Gedichte. Nachw.: Hans Mayer. Darmstadt, 
Neuwied: Hermann Luchterhand, WH.Jur alle. Darmstadt, Neuwied: Her
mann Luchterhand, 1974. serienfuss. Gedichte. Darmstadt, Neuwied: Hermann 
Luchterhand, 1974. wischen mochten. Berlin: Literarisches Colloquium, 1974. 
Allefreut, was alle freut. Ein Marchen in 28 Gedichten. Frei nach Zeichnun-
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gen von Walter Trier. Koln: Middelhauve, 1975. Der versteckte Hirte. Ill.: 
Ernst Jandl. Dusseldorf: Eremiten-Presse, 1975. die schone kunst des 
schreibens. Neuwied, Darmstadt: Hermann Luchterhand, 1976. Heisze Hun- 
de. [Mit FriederikeMayrocker]. Pfaffenweiler: Pfaffenweiler Presse, 1977. 
die bearbeitung der mutze. Gedichte. Darmstadt, Neuwied: Hermann Lucht
erhand, 1978. Aus der Fremde. Sprechoper in 7 Szenen. Neuwied, Darm
stadt: Hermann Luchterhand, 1980. der gelbe hund. gedichte. Darmstadt, 
Neuwied: Luchterhand, 1980. Augenspiel. Gedichte. Hrsg., Nachw.: Joachim 
Schreck. Berlin: Volk und Welt, 1981. selbstportrat des schachspielers als 
trinkende uhr. gedichte. Darmstadt, Neuwied: Hermann Luchterhand, 1983. 
Das Ojfnen undSchlieflen des Mundes. Frankfurter Poetik-Vorlesungen. Darm
stadt, Neuwied: Hermann Luchterhand, 1985. Gesammelte Werke: Gedichte. 
Stiicke. Prosa. 3 Bande. Hrsg.: Klaus Siblewski. Darmstadt, Neuwied: Her
mann Luchterhand, 1985. im delikatessenladen. Ausgewahlte Gedichte. Hrsg.: 
Klaus Pankow. Berlin: Der Kinderbuchverlag, 1988. Ottos Mops hopst. Ge
dichte mit 11 Zeichnungen von Bernd Hennig. Ravensburg: Ravensburger, 
1988. Gemeinschaftsarbeit. Prosa. [Mit Friederike Mayrocker, Andreas 
Okopenko). Hrsg.: Marcel Beyer. Siegen: Universitat-Gesamthochschule Sie
gen, 1989. idyllen. gedichte. Hamburg: Luchterhand, 1989. das rocheln der 
mona lisa, gedichte szenen prosa. ein hor- und lesebuch. Berlin: Volk und 
Welt, 1990. Der beschriftete SesseL Gedichte mit 20 Radierungen von Thomas 
Ranft. Hrsg., Nachw.: Klaus Pankow, Ill.: Thomas Ranft. Leipzig: Reclam 
Leipzig, 1991. stanzen. Hamburg: Luchterhand Literaturverlag, 1992. lechts 
und rinks, gedichte, statements, peppermints. Ausw.: Ernst Jandl. Munchen: 
Luchterhand Literaturverlag, 1995. peter und die kuh. Gedichte. Munchen: 
Luchterhand Literaturverlag, 1996. Poetische Werke. Zehn Bande. Hrsg.: Klaus 
Siblewski. Munchen: Luchterhand, 1997.funj.ter sein. Mit Illustrationen von 
Norman Junge. Weinheim: Beltz & Gelberg, 1997. Antipoden. Auf der ande
ren Seite der Welt. Ill.: Norman Junge. Weinheim, Basel. Beltz & Gelberg, 
1999. aus dem wirklichen leben. gedichte und prosa. Munchen: Luchterhand, 
1999.

Stiicke
szenen aus dem wirklichen leben. Regie: Ulrich Baumgartner. Wien: Wiener 
Festwochen im Theater an der Wien, 1966. der raum. szenisches gedicht fur 
beleuchterund tontechniker. Regie: Bruno Czeitschner. Villach: Studiobiihne 
Villach, 1973. die humanisten. Regie: Peter Lotschak. Graz: Probebiihne des 
Schauspielhauses Graz, 1976. Aus der Fremde. Sprechoper in 7 Szenen. Re
gie: Rainer Hauer. Graz: Schauspielhaus Graz,1979.
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Horspiele
Fiinf Mann Menschen. [Mit Friederike Mayrocker], Regie: Peter Michel 
Ladiges. SWF, 1968. Der Gigant. [Mit Friederike Mayrocker], Regie: Heinz 
von Cramer. WDR, 1969. Spaltungen. Horspiel. [Mit Friederike Mayrocker], 
Regie: Heinz von Cramer. WDR, 1970. Das Rocheln der Mona Lisa. Regie: 
Ernst Jandl. BR, JR, NDR, 1970. die auswanderer. Regie: Raoul Wolfgang 
Schnell. WDR, 1970. Der Uhrensklave. Regie: Uwe Schareck. SDR, 1971. 
diehumanisten. Horspielfassung. WDR, 1977. Aus der Fremde. Regie: Ernst 
Jandl, Ellen Hammer. HR, WDR, 1980. Szenen aus dem wirklichen Leben. 
Kennen Sie mich Herren. Regie: Ernst Jandl. Musik: Ernst Kolz. BR, HR, 
SWF, 1990. glawaraaaa oder: sehnsucht ergreift das hundevieh. Sprechstiicke 
und Gedichte. Regie: Eberhard Klasse.1993.

Film
Traube. TV-Film. [Mit Heinz von Cramer und Friederike Mayrocker]. WDR, 
1971.

Werkbesprechung:
Nach dem Debut mit dem Gedichtband Andere Augen (1956), eine Samm- 
lung von herkommlichen Gedichten in Alltagssprache (Dialekt), widmete sich 
Jandls Friihwerk in erster Linie dem Sprachexperiment. Er etablierte eine 
Lyrik, deren Wurzeln in die Avantgarde der zwanziger Jahre des zwanzigsten 
Jahrhunderts zuriickreichen. Seinen experimentellen Texten standen die Laut- 
gedichte eines Hugo Ball, Raul Hausmann oder Kurt Schwitters Pate. Auch 
Brecht und die amerikanische Lyrik eines Charles Sandburg, sowie Texte 
Gertrude Steins seien erwahnt.

Bis in die friihen siebziger Jahre produzierte Jandl unzahlige Laut- und 
Sprechgedichte, in denen er mit verschiedenen Techniken der Zusammen- 
ziehung, Dehnung und Verhartung des Wortes arbeitet. Durch Zerlegen und 
Neuzusammensetzen von Wortem entstehen ungewohnliche Lautgruppen, die 
ein ironisches Spiel mit dem Sinn offenlegen. Jandl unterscheidet dabei zwei 
Arten von Lautgedichten: das eine setzt Laute und Silben zu wortahnlichen 
Gebilden zusammen, dem Wort soli also nicht ganzlich abgesagt werden; das 
andere arbeitet mit den Moglichkeiten der Stimme und befreit diese weitge- 
hend von den Fesseln einer aus Wortem bestehenden Sprache. Erstere nennt 
Jandl auch Sprechgedichte. Dem Autor zu Folge bringt ein stilles Lesen diese 
Texte nicht vollkommen zum Bliihen, da erst die Sprache im Gesprochenen 
gleichsam vorfuhrt, wovon das Gedicht handelt.

All diesen Texten ist eine starke Entsubjektivierung gemein. So soli der 
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Blick auf das Sprachmaterial selbst freigelegt werden. Sprache wird in ihrem 
Materialcharakter begriffen und anhand einer lyrischen Praxis der De- und 
Remontage vorgefuhrt. All diese Dekonstruktionsverfahren zielen auf eine 
Stoning der syntaktischen und semantischen Konvention ab. Jandl selbst 
schreibt dazu in seinem Buch die schone kunst des schreibens: “In der Poesie 
brauchen wir alles, woran wir uns nicht gewohnt haben, in der Kunst uberhaupt, 
aber zu allermeist in der Poesie, die auf ein Material angewiesen ist, das von 
alien unausgesetzt und mit vollstandiger Gewohnung daran, dazu verwendet 
wird, alles auBer Poesie daraus zu machen. Das Material ist dasselbe, aber die 
Gewohnung daran muB aufhoren, alle Gewohnung daran muB aufhoren, wo 
Poesie beginnen soli.” (Jandl 1985) Diese Satze zeugen auch von Jandls grund- 
satzlichem Kunstverstandnis. Er interpretiert Kunst als eine fortwahrende 
Realisation von Freiheit. In diesem Sinne ist sie ’’andauemdes Schauspiel des 
Vollzugs von Freiheit” (Jandl 1985). Diese Freiheit driickt sich sowohl im 
Thematischen als auch, und dort ganz besonders, im Formalen aus. Dem Spiel 
fallt dabei eine gewichtige Rolle zu, dem spielerischen Umgang mit Sprache, 
auch dem Sprachspiel. Jandls Themen bleiben, trotz allem Wechsel und Spie
lerischen im Formalen, konzentriert auf Alltagserfahrungen, Liebe, Krieg, 
gesellschaftliche Konvention, politische Restriktion und die Reaktion und 
Selbstreflexion des schreibenden Ichs.

In den siebziger Jahren riickt Jandl zunehmend von radikalen experimen- 
tellen Formen ab. Hier beginnt die Phase der Texte mit ’’heruntergekomme- 
ner” oder ’’beschadigter Sprache”. Diese Sprache erinnert an den gebroche- 
nen Duktus von Auslandem, weshalb sie von der Kritik oft als ’’Gastarbeiter- 
deutsch” bezeichnet wurde. Auffallend ist eine verstarkte Infinitivisierung 
des Verbs, die Aufhebung der gangigen Satzstellung, sowie der haufige Ge- 
brauch des Akkusativs. Dies sind formale Tendenzen, die allerdings nicht 
automatisiert werden, wie noch in den Laut- und Sprechgedichten. Oft ver
wendet Jandl in diesen Gedichten klassische Versformen und Anklange an 
die Romantik sind uniiberhorbar, doch wird jedes Pathos in der “herunterge- 
kommenen Sprache” gebrochen. “Zugleich aber leuchtet diese regelwidrige 
Sprache, als eine Sprache unserer Poesie auf’ (Jandl 1985). Wie einst, durch 
die Verwendung des Dialekts in Andere Augen (1956), konnte der Autor so 
Themen wieder aufhehmen, die ihm in konventioneller Sprache kaum mehr 
moglich schienen. So wird auch das Subjekt, das Ich, von dem aus gespro- 
chen wird, in seiner Dichtung wieder vemehmbar, ein Subjekt allerdings, das 
analog zur Sprache, lediglich als ein fragmentiertes, beschadigtes, gebroche- 
nes Ich auftreten kann.

Mit zunehmendem Alter riickte der Autor die eigene Biographic als Mate

66



rial fur seine Dichtung immer mehr in den Vordergrund. Ab den achtziger 
Jahren schrieb er fast ausschlieBlich Texte in denen er unverstellt vorkam, 
darunter auch eine Sprechoper. Diese schildert die Erfahrung eines in die 
Jahre gekommenen, in tiefe Depression gesturzten Dichters. Sein Zustand 
spiegelt sich in einer Sprache, die ausschlieBlich in der dritten Person und im 
Konjunktiv spricht. “Es ist ein exemplarisches Stuck uber die Bedrangnis, in 
der unzahlige Einzelne heute ratios und mundtot verharren.” (Jandl in Schmidt- 
Dengler, 1996)

Ernst Jandl gehort sicherlich zu den wichtigsten deutschsprachigen 
Gegenwartsautoren. Von anderen Vertretem der experimentellen Literatur 
unterscheidet er sich vor allem dadurch, dass er sich nicht scheute auch in 
herkommlicher Weise zu schreiben und traditionelle poetische Muster in sein 
Experimentieren mit einbezog. Daraus ergibt sich das weite Spektrum seiner 
Arbeit. So sehr Jandl seine Dichtung auch fortentwickelte, die Stimme blieb 
durchwegs ein wesentliches Element seiner Poesie.

Leseprobe:

andere augen
andere augen miissen den menschen, 
andere augen die blume ansehen.

neben der blume kann der mensch 
nicht lang stehn. blumen im glas 
duldet er einige tage. langer 
dulden sie ihn nicht. besuche 
allzu entfemter verwandter 
machen verlegen.

neben die kraft aber soli sich der mensch 
stellen. damit gewiss wird, wer 
der starkere ist. damit dem 
schwachen hilfe zuteil wird.
damit die verwandtschaft 
niitzt.

(JANDL 1984: 25)
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zeichen
zerbrochen sind die harmonischen kriige, 
die teller mit dem griechengesicht, 
die vergoldeten kopfe der klassiker -

aber der ton und das wasser drehen sich weiter 
in den hiitten der topfer.

(JANDL 1984:21)

talk

blaablaablaablaa 
blaablaablaa 
blaablaablaablaa 
blaablaablaa 
babb 
babb 
babbbab 
babbbabab 
bababbb 
babb 
babb 
babbbab 
babbbab 
babababbb 
blaablaablaablaa 
babb 
babb 
babbbab 
blaablaablaa 
bababbb 
babb 
babb 
bababbb 
babb 
babb 
babbbab 
bababbb



blaablaablaablaa 
bababbb

(JANDL 1996: 29)

schtzngrmm 
schtzngrmm 
t-t-t-t
t-t-t-t
grrrmmmmm 
t-t-t-t
s---------------- c----------------h
tzngrmm 
tzngrmm 
tzngrmm 
grrrmmmmm 
schtzn 
schtzn
t-t-t-t 
t-t-t-t 
schtzngrmm 
schtzngrmm 
tssssssssssssss
girt 
grrrrrt 
grrrrrrrrrt 
scht
scht
t-t-t-t-t-t-t-t-t-t
scht
tzngrmm 
tzngrmm 
t-t-t-t-t-t-t-t-t-t
scht 
scht
scht 
scht
scht
grrmrrrrri i rrrrrrrrrirrrrrrr
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t-tt

(JANDL 1996: 38) 
ni agaaaaaaaaaaaaaaaa

ra felle

niagaaaaaaaaaaaaaaaa

ra felle

(JANDL 1996: 58)

die morgenfeier, 8. sept. 1977

fur friederike mayrocker

einen fliegen finden ich in betten 
ach, der morgen sein so schon ergluht 
wollten sich zu menschens warmen retten 
sein aber kommen unter ein schlafwalzen 
finden auf den linnen ich kein flecken 
losgerissen nur ein zartes bein 
und die andem beinen und die fliigeln 
fest an diesen schwarzen dings gepreBt 
der sich nichts mehr um sich selbst bemiiht 
ach, der morgen sein so schon ergluht

(JANDL 1985: 44)
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FRIEDERIKE MAYROCKER (1924) ****

Kurzbiographie:

Friederike Mayrocker wurde am 20. Dezember 
1924 in Wien geboren. Die Kindheit verbrachte 
sie vorwiegend in Wien, die Sommermonate auf 
dem Land in Deinzendorf. Die sommerliche Idylie 
auf dem Land sollte sie nachhaltig pragen und hin- 
terlieB Spuren in ihrem poetischen Werk. 
Mayrocker selbst nennt ihre Kindheit eine “her- 
metische”, namlich abgeschlossen vom politi- 
schen Geschehen der 30er Jahre. Erst mit dem 2. 
Weltkrieg wurde sie aus dieser “Dunkelkammer” 

- dem Entwicklungsraum “zwischen Traum und Trauma” herausgerissen. 
Nach dem Abschluss einer kaufmannischen Wirtschaftsschule, wurde sie 1942 
als Luftwaffenhelferin in den Wehrdienst eingezogen. Daneben nahm sie an 
Vorbereitungskursen fur die Staatspriifung in Englisch teil.

Nach Kriegsende arbeitete sie als Englischlehrerin an Wiener Hauptschu- 
len. Erst 1950 machte sie die Extemistenmatura. Danach begann sie mehrere 
Studien, die sie wieder abbrach (Germanistik und Kunstgeschichte).

Ihre ersten Schreibversuche mit 15 Jahren waren vorwiegend Kurzprosa. 
Spater versuchte sie sich an Gedichten, die erstmals 1946 in der Wiener Zeit- 
schrift Plan veroffentlicht wurden. Ihre ffiihen Texte bezeichnet die Autorin 
selbst als “Erlebnisprosa”.

1954, wahrend der 5. osterreichischen Literaturwoche in Innsbruck, lem- 
te sie Ernst Jandl kennen, der ihr Lebensgefahrte werden sollte. Zwei Jahre 
spater debutierten beide in Rudolf Felmayers Reihe Neue Dichtung aus Os- 
terreich'. Mayrocker mit Prosa Larifari. Ein confuses Buch und Jandl mit 
Andere Augen. Gedichte. 1965 erschien ihr erster Gedichtband metaphorisch. 
1966 wurde die Gedichtsammlung Tod durch Musen im renomierten Rowolth- 
Verlag veroffentlicht, was Mayrocker als eigentlichen Beginn ihrer schrift- 
stellerischen und poetischen Arbeit bezeichnet: “Aber so richtig angefangen 
zu schreiben habe ich erst, als die Moglichkeit da war, das erste Buch bei 
Rowolth zu veroffentlichen” (in einem Interview mit der Wiener Zeitung). 
1968 erhielt sie zusammen mit Ernst Jandl den Horspielpreis der Kriegs- 
blinden. 1969 lieB sie sich als Lehrerin karenzieren, um sich verstarkt dem 
literarischen Schaffen zu widmen. Der Erfolg gab ihr Recht. Mayrockers
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Werke, v. a. Prosa und Gedichte, aber auch Hohrspiele und Theaterstiicke 
wurden in deutschen GroBverlagen veroffentlicht und in mehrere Sprachen 
tibersetzt (Englisch, Franzdsisch, Spanisch, ...). Von 1970 bis 71 und 1993 
hielt sie sich in West-Berlin auf, was durch das Berliner Kiinstlerprogramm 
des Deutschen Akademischen Austauschdienstes ermoglicht wurde.

Neben der eigenen literarischen Tatigkeit und dem Engagement im 
osterreichischen Literaturbetrieb (sie ist Griindungsmitglied der Grazer 
Autorenversammlung), versuchte sie sich auch in der bildenden Kunst als 
Zeichnerin. Ausstellungen ihrer Zeichnungen fanden u. a. 1991 in der Gale- 
rie Gerold in Wien, 1992 im Literaturhaus Wien und 1994 in Berlin und 
Munchen statt, sowie 1995 in Italien und Graz. Mayrocker lebt in Wien.

Preise (Auswahl):
1963 Forderungspreis fur Literatur des Theodor-Komer-Stiftungsfonds zur 
Forderung von Wissenschaft und Kunst; 1964 Ludwig-von-Ficker-Gedachtnis- 
preis; 1968 Horspielpreis des Bundes der Kriegsblinden Deutschlands, Bonn 
(gemeinsam mit Ernst Jandl); 1973 Wiirdigungspreis des Bundesministeriums 
fur Unterricht und Kunst fur Literatur; 1976 Preis der Stadt Wien; 1977 Georg- 
Trakl-Preis fur Lyrik des Landes Salzburg; 1981 Anton-Wildgans-Preis der 
Osterreichischen Industrie fur Literatur; 1982 GroBer Osterreichischer Staats- 
preis des Bundesministeriums fur Unterricht und Kunst fur Literatur; 1982 
Roswitha-von-Gandersheim-Preis Bad Gandersheim; 1985 Preis des Siidwest- 
funk-Literaturmagazins; 1985 Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien; 
1985 Literaturpreis des Sudwestfunks Baden-Baden; 1987 Osterreichisches 
Ehrenzeichen fur Wissenschaft und Kunst; 1989 Hans Erich Nossack-Preis 
der Deutschen Industrie; 1993 “Manuskripte”-Preis fur das Forum Stadtpark 
des Landes Steiermark; 1993 Friedrich-Holderlin-Preis; 1996 GroBer Litera
turpreis der Bayerischen Akademie der Kiinste; 1996 Else-Lasker-Schiiler- 
Lyrikpreis; 1997 13. Meersburger Drostepreis.

Werke:
Bucher
Larifari. Ein konfuses Buch. Wien: Bergland, 1956. Tod durch Musen. Poeti- 
sche Texte. Nachw.: Eugen Gomringer. Reinbek: Rowohlt, 1966. Minimonsters 
Traumlexikon. Texte in Prosa. Nachw.: Max Bense. Reinbek: Rowohlt, 1968. 
Fantom Fan. Prosa, Lyrik. Reinbek: Rowohlt, 1971. FiinfMann Menschen. 
Horspiele. [Mit Ernst Jandl]. Neuwied: Hermann Luchterhand, 1971. Arie 
auf ionemen Fiiszen. Metaphysisches Theater. Darmstadt, Neuwied: Hermann 
Luchterhand, 1972. je ein umwolkter gipfel. erzahlung. Darmstadt, Neuwied: 
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Hermann Luchterhand, 1973. HeiszeHunde. [Mit Ernst Jandl]. Pfaffenweiler: 
Pfaffenweiler Presse, 1977. Heiligenanstalt. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1978. 
jardin pour F. M.. Hommage. Linz: edition neue texte, 1978. Ausgewahlte 
Gedichte 1944-1978. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1979. Die Abschiede. Prosa. 
Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1980. Bocca della Veritr. Horspiel. Buch und 
Toncassette. Baden: Grasl, 1981. Gute Macht, guten Morgen. Gedichte 1978- 
1981. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1982. Magische Blatter. Prosa. Frankfurt/ 
M.: Suhrkamp, 1983. Reisedurch die Macht. Prosa. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 
1984. Das Herzzerreifiende der Dinge. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1985. Ma
gische Blatter II. Ill.: Friederike Mayrocker. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1986. 
Wintergluck. Gedichte 1981-1985. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1986. mein Herz 
mein Zimmer mein Mame. Prosa. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1988. Gesammel
te Prosa 1949-1975. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1989. Umbra. Der Schatten. 
Das ungewisse Garten- Werk. Prosa zu Arbeiten von Linde Waber. Ill.: Linde 
Waber. Wien: Hora, 1989. Magische Blatter III. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 
1991. ABC-Thriller. Wien: Edition Freibord, 1992. Das besessene Alter. Ge
dichte 1986-1991. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1992. Veritas. Lyrik und Prosa 
1950-1992. Hrsg., Nachw.: Elke Erb. Leipzig: Reclam Leipzig, 1993. Lection. 
Frankfurt/M.: Suhrkamp, MagischeBlatter IV. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 
1995. Motizen auf einem Kamel. Gedichte 1991-1996. Frankfurt/M.: 
Suhrkamp, 1996. das zu Sehende, das zu Horende. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 
1997. briitt oder Die seufzenden Garten. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1998. 
blattersitten. Fotos: Manfred Gruber. Innsbruck: Haymon, 1999. Magische 
Blatter V. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1999. Gesammelte Prosa I. 1949-1977. 
Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2001. GesammelteProsa II. 1978-1986. Frankfurt/ 
M.: Suhrkamp, 2001. Gesammelte Prosa III. 1987-1991. Frankfurt/M.: 
Suhrkamp, 2001. Gesammelte Prosa IV. 1991-1995. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 
2001. Gesammelte Prosa V. 1996-2001. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2001. Ma
gische Blatter I-V. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2001.

Kinder- und Jugendbiicher:
Sinclair Sofokles der Baby-Saurier. Kinderbuch. Ill.: Angelika Kaufmann. 
Wien, Munchen: Jugend & Volk, 1971. ich, der Rabe und der Mond. Kinder
buch. Ill.: Friederike Mayrocker. Graz, Wien: Droschl, 1981.

Stuck:
Mada. Michts. Ein Konversationsstiick. Regie: Reinhard F. Handl. Wien: Schau- 
spielhaus, 1991.
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Horspiele:
FiinfMann Menschen. [Mit Ernst Jandl]. Regie: Peter Michel Ladiges. SWF, 
1968. Arie auf tonemen Filszen. Regie: Heinz von Cramer. WDR, 1969. Bocca 
della Veritr. Regie: Hans Krendlesberger. ORF, 1977. Nada. Nichts. Hor- 
spiel. Regie: Norbert Schaeffer. SDR, 1991. Die Hochzeit der Hute. Bearb.: 
Helmut Peschina, Regie: Irene Schuck. BR, 1995.

Filme:
Oh Scirocco nimm mich auf deine Zunge. Film uber Friederike Mayrocker. 
Drehbuch, Regie: Gerhard Kleindl DOC., Osterreich, 1975. I Haufchen Blu
me 1 Haufchen Schuh. TV-Film. Regie: Carmen Tartarotti. Assistenz: Bodo 
Hell. ORF.

Werkbesprechung:
Der erste Gedichtband metaphorisch besteht aus acht langen Gedichten, die 
thematisch auf Tag- und Nachttraume zuriickgreifen, auf differenzierte Wahr- 
nehmungen alltaglicher Situationen und auf fast private Assoziationen.

Formal negiert Mayrocker jede Eingrenzung durch herkommliche poeti- 
sche Konzepte, wie Vers und Reimschema, aber auch jede Einengung des 
Sinns und der Bedeutung wird vermieden.

Mayrocker bedient sich dabei der ecriture automatique, des unbewusst- 
spontanen Schreibens, einer Technik, die v. a. im franzosischen Surrealismus 
erprobt und propagiert wurde. In der ecriture automatique werden ungewohn- 
liche Wortverbindungen und Wortschopfungen in freier Assoziation, die nicht 
von einer Logik oder einer bestimmten Absicht gesteuert wird, 
aneinandergereiht. Grammatikalische Regeln, herkommliche Syntax und Se- 
mantik werden zerstort. Dieses Verfahren ergibt litaneienhafle Reihungen von 
Metaphem und Wortverbindungen, die v. a. nach klanglichen Qualitaten struk- 
turiert werden. Der Sinn als Bedeutung, als Sinnganzes und Einheit, wird 
aufgeldst und vervielfacht. Sinn wird auf die sinnlichen Qualitaten des Ge- 
dichtes verschoben, woraus sich vollig neue Zusammenhange und wiederum 
neue Bedeutungen ergeben.

Unter dem Einfluss der Wiener Gruppe (v. a. H. C. Artmanns und Gerhard 
Riihms) werden Mayrockers Texte zunehmend experimenteller. Zur ecriture 
automatique treten die Textcollage und die Textmontage. Das Vokabular der 
traditionellen Metaphemlyrik (Vogel, Stem, Mond, Wald, Meer, Einsamkeit, 
...) wird mit aktuellem ’’Sprachmaterial” und Zitaten verwoben und mon- 
tiert.

Der 1966 bei Rowolth erschienene Sammelband Tod durch Musen gibt 
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nicht nur einen chronologischen Uberblick uber das lyrische Werk Mayrockers 
von 1945-1966, sondem zeigt auch Konstanten und Veranderungen auf. Wah- 
rend die Texte formal zunehmend experimenteller werden, lassen sich einige 
Konstanten finden, die sich wie ein roter Faden durch das Gesamtwerk zie- 
hen:

1. Die Tendenz zur ’’Harmonisierung von Disparatestem”: Was sich ge- 
genseitig ausschlieBt, wird bei Mayrocker zusammengeschlossen. Das Pa- 
radoxon ist bei ihr oft zu finden.
2. Die Thematisierung des Schreibprozesses selbst, die bis zur volligen 
Offenlegung der Produktionsphasen gehen kann: 1978 veroffentlichte 
Mayrocker den Gedichtband lull koch, ein Gedicht in 6 Phasen, wodurch 
sie dem Leser einen Einblick in die unterschiedlichen Stadien der dichte- 
rischen Arbeit gewahrt. Der Rezipient kann beobachten, wie sich von Phase 
zu Phase die Metaphorik verandert, wie sich Assoziationen verschieben 
und einschieben, wodurch diese sich ergeben, z. B. durch Ahnlichkeiten 
in der Semantik oder in der Phonologic.
3. Dialogizitat: Mayrockers Texte sprechen nicht “uber” etwas, also uber 
die Autobiographic, uber die Poetologie, uber ein zu Erzahlendes, son
dem “mit” bzw. “mittels” dem eigenen Erleben, dem eigenen Textkosmos. 
Die Texte selbst sind standig im Dialog mit einem lyrischen Du, einer 
Person, sei es eine literarische oder eine “reale”. Dialogisiert werden kann 
aber auch mit einem Gegenstand, einer Situation, einer Mitteilung, mit 
einem Zitat, also mit einem anderen Text, mit einem anderen Kunstwerk. 
Werke der Malerei und der Musik spielen bei Mayrocker eine wichtige 
Rolle und sie spielt standig darauf an. Sie spielt mit ihnen. Die Texte dia- 
logisieren also spielerisch mit ffemden Texten oder anderen Text- bzw. 
Zeichensystemen (Musik, Malerei). Der Text tritt aber auch mit anderen 
alteren Texten Mayrockers in Beziehung. Innerhalb eines Textes treten 
die einzelnen Teile wiederum untereinander in dialogische bzw. mehr- 
stimmige Beziehungen. Daraus ergibt sich ein Geflecht von Zusammen- 
hangen, ein Gewebe.

Die Sprache wird bei Mayrocker nicht in kommunikativer Funktion verwen- 
det. Sprache ist nicht eindimensional ubermittelbar, vom Produzenten 
(Autorln) zum Rezipienten (Leserln). Die Sprache steht immer in einem 
mehrdimensionalen Feld von Beziehungen. Mayrocker verdeutlicht und the- 
matisiert diese Mehrdimensionalitat indem sie einzelne Worter (Satzteile, 
Zitate, Textabschnitte, ...) in ein ungewohnliches Umfeld setzt. Die Worter 
gehen so neue Verbindungen ein, wobei die konventionelle, vereinbarte, ge- 
wohnte Verbindung stets mitschwingt. Der Sinngehalt verliert so seine Ein- 
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deutigkeit. Er pendelt zwischen der erwarteten, konventionellen Verknupfung 
und der tatsachlich geschriebenen neuen Verbindung.

Weitere Mittel zur Erzeugung von Mehrdeutigkeit sind die Schreibweise 
(GROSS, klein, gesperrt, kursiv, ...) und die Verwendung der Satzzeichen. 
Zeichen und Zahlen werden oft als “Worter” verwendet, und Worter erhalten 
Zeichenqualitat. Die Gedichte ergeben mitunter ein Bild. Nicht nur die Wor- 
ter selbst sind wichtig, sondem auch deren Verteilung auf dem weiBen Blatt 
Papier.

Neben diesen optischen Textkorpem v. a. in den Gedichten, werden in 
fast alien Texten Korperwelten thematisiert und erzeugt. Zum einen werden 
korperliche Erfahrungen und Sinneseindriicke oft genannt und beschrieben, 
zum anderen werden diese selbst hervorgerufen; akustische Sinneseindriicke 
durch Rhythmus, Melodie etc. und optische wiederum durch das Schriftbild 
und die Verteilung der Buchstaben und Zeichen.

Das korperliche Erlebnis ist auch jenes Kriterium, das Mayrocker selbst 
als wichtigen Unterschied zwischen Lyrik und Prosa nennt. “... und plotzlich 
ist dann dieses Korpergefuhl da, dieses Korpergefuhl, das einen veranlaBt, 
ein Gedicht zu schreiben. .. ich suche nach einem emotionalen AnstoB, und 
dieser emotionale AnstoB bringt dann schon, wirft sozusagen, schleudert die 
ersten Worte heraus”. Wahrend das Erlebnis fur die Autorin in der lyrischen 
Produktion ein korperlich intensiveres sein mag, ist der Korper mit seinen 
Erfahrungen fur die Leserlnnen auch in der Prosa sehr stark wahmehmbar.

Alle bisher genannten Merkmale (Experiment, Paradox, Thematisierung 
des Schreibprozesses, Dialogizitat, Verbindung zwischen Sprache und Kor- 
per) treffen auf das Gesamtwerk der Autorin zu - einmal mehr, einmal weni- 
ger ausgepragt. Fiir das Prosawerk ergeben sich daraus folgende Konsequen- 
zen:

1. Der Verzicht auf die Fabel, d. h. der Verzicht auf die Erzahlung einer 
geschlossenen Geschichte. Es gibt kein zielgerichtetes Vbrwartsschreiten 
im Erzahlduktus. Es gibt keine logische, historische, psychologische Ent
wicklung. Der Text entfaltet sich oft in einer zyklischen Spiralbewegung 
und nicht linear. Der Text kreist oft um ein Thema und variiert es.
2. Damit geht die formale Fragmentierung einher. Einzelne Abschnitte 
werden meist lose und assoziativ aneinandergereiht.
3. Auch die Figuren verlieren ihre geschlossene Identitat. Das Ich wird 
fragmentarisch erlebt. Es lost sich auf oder geht in andere Personen fiber. 

Text, Selbst und Sinn verlieren ihre Eindeutigkeit. Mayrocker erzeugt in ih- 
rem Werk die “Unendlichkeit der Widerspriiche”.
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Leseprobe:
DieAbschiede (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1987)

Namlich in solcher Spannung zu leben, rufe ich, gleichzeitig das Auge ans 
Nahe zu heften und in die hemispharische Weite und Feme zu lenken : sei die 
(schicksalhafte) Vbraussetzung fur poetische Erfahrungen und Erkenntnisse 
iiberhaupt, wie sie, durch die verzehrende Wahrnehmung der AuBenwelt ver- 
mittelt, im kalten Feuer einer wahnhaften und siiBen Besessenheit von Ur- 
form zu Endform gewandelt, schlieBlich in einer anderen neuen (reflektier- 
ten) Wirklichkeit wiedererstanden erscheinen sein weit aufgerissenes Auge : 
er wolle am liebsten an einem einzigen Tag alles schreiben ein ganzes Buch! 
I ein Durch-Imitieren ein Wandem durch ein Motiv, ein Lachen-Weinen, und 
umgekehrt wie ja Kinder so leicht von einem zum anderen wechseln I solche 
Traume, durchflackerte Nacht : aber die Finger am Mund des Kindes aus 
Kaferfliigeln gefertigt bedeutet vielleicht daB es noch nicht zu sprechen ver
mag, der rosarote Seifenstein in Ihrer Hand laBt mich an optische Sinnestau- 
schungen in einem Fieberrausch denken, Range und Halden bepelzt, Moose 
und Pilze Storchschnabel in den Geholzen, der wilde Lattich die wilde Rose 
zum Beispiel, Ausschweifungen eines Flustems, ein Geheimnis von Liebe, 
rufe ich, Alpenplantagen wilde VergiBmeinnicht Palmen (afrikanisches Nou
gat) jetzt, blitzen zur Rose die schuppenden Disteln (“ritterlich”) : Blumen 
der Wiiste, ich traume Sie hielten wieder den rosa Seifenstein in der Hand, 
wandten lachelnd Ihr glanzendes Auge zu mir, kiiBten mich wie zum'Ab
schied auf beide Wangen / mit leichten Poren und ganz der Anschauung hin- 
gegeben / ich frage Sie dann werden wir einander wiedersehen? Aber Sie 
senken die Stim und flustem Sie wussten es nicht, je ein Blatt ausgerissen 
die Vbgelgestalt ziemlich umklammert, auch sei die Jahreszeit wiedergekom- 
men in welcher die Vogel schweigen - [...]. (55-56)

Giselle war unversehens aufgetaucht, sie stand plotzlich ohne geklopft zu 
haben in der Tiir, eine lange Kette glanzender Kastanien um den Hals, sie 
blickte mich schweigend an, sie schien verzagt oder verstort, sie stand un- 
schliissig als wollte sie gleich wieder gehen, und als sie sich umwandte las 
ich von der Ruckseite ihrer Ledeijacke no Future ab das stampfende Herz, 
im Winkel des Waldes ich habe es nie so gierig gehort / und was eine Siinde 
ist.. wir essen den ganzen Garten den Mond, die Felder Steppen und Siimpfe, 
dann atme ich auf.. wenn ich Streifzuge durch die Walder mache .. ich habe 
auf einem Berg viele Haselniisse gesammelt, heuer ist ein HaselnuBjahr! ich 
vergleiche Sie jetzt mit einem Sperber, und ich schaute einen Augenblick 
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lang aus Ihnen heraus!, namlich ich hatte plotzlich, einen Augenblick lang 
gefahlt wie ich Sie verkorperte!

Ihr klares scharfes gleichzeitig feucht wallendes Auge! ich konnte plotz- 
lich mit Ihrem Auge sehen! jemand sprach zu mir, und ich antwortete mit 
Ihrer Stimme! Ich bin gelegen und war in Ihrer Person! mit Augen, Ohren, 
Nase und Mund .. Weide und Wissensdurst, ein Schlafen und Wachen, der 
Glanz der Gestime ein Medaillon oder aus Wolken, jede Art von Betaubung, 
oder Trunkenheit, ich saB auf dem Riicksitz Ihres Wagens und blickte wah- 
rend der Fahrt einmal kurz aus dem Seitenfenster : die Empfindung war leb- 
haft so dass ich erbebte : ich schaute einen Augenblick lang aus Ihnen heraus! 
ich fuhlte an mir die Erschlaffung Ihrer Wangenmuskeln, diese besondcre Art 
besorgten Betrachtens aus der Tiefe der Augenhohlen hervor, ich verschob 
knirschend Ihren Ober- und Unterkiefer, blies leicht durch die Nase die Ihre 
war, merkte das kritische Kneifen zweier Faltchen zwischen den Augenbrau- 
en, an Ihrer Stim, namlich ich hatte es brennend empfunden wie sehr ich Sie 
SCHON VERKORPERTE -

Sie fuhrten mir oftmals die Hand, an meinen Sohlen knirscht noch der 
Kies, von der StraBe, so wehen schlafsiichtig schlingem die Seiten die Augen 
wir wandeln mit Augen lust im Mond

Ihr Auge blitzt wie bewundemd zu mir, schnellt sogleich wieder fort, Ihr 
schmachtendes Knie tastet heran, Funken und funkeln zu welcher Stunde der 
Nacht, Sie blasen das Feuer an -

spater eine schreckliche Sonnenerscheinung, rufe ich, alles in weiBe und 
rosa Laken gehullt, ein Satzfragment beim Erwachen, der Kastanienbaum 
vor dem Fenster trug Friichte und Bliiten an einem Ast / unter B lumen gefan- 
gen, auf Stirn und Wange so driickte Sie Schnee, ich sehe Sie wieder vor mir, 
flach liegend, mit geschlossenen Augen, die Lippen eingezogen als lauschten 
Sie einer femen unergriindlichen Musik -

sie sei iiberhaupt nicht darauf gefaBt gewesen, sie sei wie erstarrt gewesen 
als plotzlich die Tur eines Kammerchens geoffnet wurde und sie ihn einen 
Augenblick lang habe sehen konnen, er sei in weiBe Tiicher gehullt mit dem 
Kopf gegen die Tur, mit den FiiBen zum Ende des fensterlosen Raumes gele
gen, so habe sie ihn gesehen, aber ihr Herz, tief erschrocken, wies die Wahr- 
nehmung ab / obligate Tasche, fl iistere ich, starres Entsetzen, der Pfleger habe 
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die Tur nur kurz geoffhet, sich nach der groBen schwarzen Tasche am Kopfen- 
de der Bahre gebiickt, sie herausgehoben und wortlos abgestellt, namlich er 
habe die Tasche zu ihren FiiBen niedergestellt und habe den Tiirflugel zuge- 
zogen - dabei sei es ihr vorgekommen, als ob Valerians Kopf gestreift worden 
sei

Leiervogel, FliiBchen des Januar auch habe das langsame Traumen nicht 
enden wollen! Das Erschrecken dariiber, Sie leblos von weiBen Tiichem be- 
deckt vor mir liegen zu sehen, sei so heftig und bitter gewesen daB es wohl 
einer groBen Anstrengung bedurft hatte, mir wahrend des Traumens die 
Widerrufbarkeit eines nur getraumten Vorgangs bewuBt machen zu konnen / 
Sie lieBen es allzu sehr in der Schwebe, wer wisse es denn, konne es wissen 
ob und wann wir einander wiedersahen?

ich werde Sie sehr vennissen, ich habe auf einem Berg viele Haselniisse 
gesammelt, ach, rufe ich tonlos, als habe sich alles nur in einem Traum zuge- 
tragen und das Grauen wurde geendet haben mit dem Erwachen! (238-241)

drolieren .. am Morgen der Honigloffel, wie er durch eine falsche Bewe- 
gung der Hand am klebrigen Rand des Honigglases hangenblieb, mit dem 
Stiel nach unten einen Augenblick aufrecht stand und sich wie eine tOdlich 
getroffene Westernfigur langsam vomiiber neigte und auf die Platte des 
Friihstuckstisches hinschlug .. der Magen meines Zahnarztes!, rufen Sie in 
einem scherzhaften Ton, ich hOrte den Magen meines Zahnarztes, wahrend 
ER, NEBEN MIR STEHEND, MEINE MUNDHOHLE MIT EINEM SPIEGELCHEN AUSLEUCHTE- 

te! .. Ein Satzfragment beim Erwachen, es klingelte in der StraBe heftig von 
Radem, rufe ich, es klingelte dann an der Tur obwohl es dort keine Glocke 
gibt, Mehlplattchen, rufe ich, als habe es Staub geregnet, oder wehende 
Pollenkomer im Wind .. bisweilen Schreckspur : Halluzinationen (Tranen) 
aus einem Baum, das plotzliche Auftauchen, Wiederauftauchen Ihrer staubi- 
gen Wanderschuhe.. namlich so auf den Leib geschrieben, das einfallsmaBige 
Denken ..

Und die Kostbarkeiten des Stils, rufe ich, seien mir wirklich erst aufge- 
gangen, als ich begonnen hatte, auf ein Notizblatt mehrere Satze aus Ihren 
Briefen mit der Hand abzuschreiben, und wahrend ich sie mir halblaut, immer 
aufs neue vorlas, merkte ich plotzlich dass Sie ein mOndiger Autor gewor
den seien!
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ach, rufen Sie die Augen weit aufgerissen als wollten Sie die Welt essen, 
Sie batten es sich in Ihren jungsten Schriften angelegen sein lassen, mit der 
Sprache gleicherweise direkt und im Verborgenen umzugehen, es sei Ihnen 
namlich endlich gelungen, indem Sie sie nur mit der Pinzette anfafiten sich in 
den Begriffen zu verkdrpern!

Sie wenden sich von mir ab, lenken den Blick kurz zum Fenster ohne 
hinauszusehen, bedecken einen Moment lang Ihr Gesicht mit den Handen, 
schauen uber die Schulter zu mir zuriick und rufen, Sie wollten, die eigenen 
Schmerzen zu iiberschwarmen, sich immer ausdriicklicher, praziser, in das 
erfundene Vakuum (Trane) einer hinreiBenden Sprachoffenbarung begeben / 
nicht zu vergessen : der kontrollierte Zufall, als Unterfutterung, reinliches 
Zeichen, einer Redefigur! - ausdauernd! mit Bestimmtheit! in dunkleren und 
helleren Tonen! : aber manchmal miisse man der Sprache schon ihren Willen 
lassen! (254-255)
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H. C. ARTMANN (1921-2000) ****
(und die Wiener Gruppe)

hier sehen sie, was sie noch nie gesehen 
haben und auch nie sehen werden
H. C. ARTMANN

Kurzbiographie:

rungen in Artmanns

llans Carl (H. C.) Artmann wurde am 12. Juni 
1921 in Breitensee/Wien, als Sohn des 
Schuhmachermeisters Johann Artmann und sei
ner Ehefrau Marie Schneider geboren. Er selbst 
nennt als seinen Geburtsort ”St. Achatz am Wal- 
de, ein Waldgeviert im Waldviertel”. H. C. Art
mann besuchte die Volks- und Hauptschule in 
Breitensee, anschlieBend war er drei Jahre als 
Biiropraktikant tatig, anderen Quellen zufolge je- 
doch als Schusterlehrling. Es finden sich etliche 
solcher Widerspriichlichkeiten und Verschleie- 

Biographie. Diese oft bewusst betriebene
Selbstmystifizierung kann als ein Teil des artmann’ sehen Kunstverstandnisses 
aufgefasst werden. 1940 wurde H. C. Artmann zum Wehrdienst eingezogen, 
ein Jahr spater erlitt er eine Kriegsverletzung, ’’danach bis zum Kriegsende in 
einer deutschen Strafkompanie” (www.volkstheater.at, 7.6.2004). 1945 ge- 
riet H. C. Artmann in Kriegsgefangenschaft.

Bereits 1947 veroffentlichte der Autor seine ersten Texte in der Literatur- 
zeitschrift Neue Wege, sowie im Horfunk. 1951 tauchte er im Umfeld des 
Art-Club auf, und 1952 begann die Zusammenarbeit mit Gerhard Riihm. 
Daraus entwickelte sich, zusammen mit Konrad Bayer, Friedrich Achleitner 
und Oswald Wiener, die legendare, doch eigentlich erst spater (1957) so be- 
nannte, Wiener Gruppe. 1954 untemahm Artmann ausgedehnte Reisen nach 
Holland, Belgien, Frankreich, Italien, 1955 nach Spanien. 1961 ubersiedelte 
er nach Schweden und hielt sich dann abwechselnd in Schweden und 
Westberlin auf. Aus dieser Zeit stammt auch eine oft zitierte Selbst- 
beschreibung des Autors:

Meine heimat ist Osterreich, mein vaterland Europa, mein wohnort 
Malmo, meine hautfarbe weiB, meine augen blau, mein mut verschie- 
den, meine laune launisch, meine rausche richtig, meine ausdauer stark, 
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meine anliegen sprunghaft, meine sehnsuchte wie die windrose, im 
handumdrehen zufrieden, im handumdrehen verdrossen, ein freund 
der frohlichkeit, im grunde traurig, den madchen gewogen, (...) im 
kriege zerschossen, im frieden zerhaut, ein hasser der polizei, ein 
verachter der obrigkeit, ein brechmittel der linken, ein juckpulver der 
rechten, (...) in Polen poetisch, in Paris ein atmer, in Berlin schwe- 
bend, in Rom eher scheu, in London ein vogel, in Bremen ein 
regentropfen, in Venedig ein ankommender brief, in Zaragoza eine 
wartende zundschnur, in Wien ein teller mit spriingen, geboren in der 
luft, die zahne durch warten erlemt, das haar nach vome gekammt, die 
barte wie schlipse probiert, mit frauen im stehen gelebt, aus baumen 
alphabete gepreBt, karussells in waldem beobachtet, (...) griiBgott ge
sagt, feigen gestohlen, revolver entdeckt, aus booten gestiegen, 
papierdrachen verwiinscht, masken verfertigt, katakomben gemietet, 
feste erfunden, wohnungen verloren, blumen geliebt, schallplatten ver- 
wiistet, (...) positionen ersonnen, bonbons zertreten, musikautomaten 
geruttelt, dankbar gewesen, heidenangst verspiirt, wie der hirsch ge- 
laufen, (...) a gesagt, b gemacht, c gedacht, d geworden. Alles was 
man sich vornimmt, wird anders als man sichs erhofft ... 
(www.volkstheater.at, 7.6.2004)

Ab 1972 lebte Artmann, zusammen mit seiner Frau Rosa Pock, wieder in 
Osterreich, vomamlich in Salzburg. Im selben Jahr engagierte er sich als 
Mitbegriinderder Grazer Autorenversammlung (GAV) deren erster President 
er wurde. Ab 1974 erhalt H. C. Artmann etliche Auszeichnungen und Preise, 
darunter 1991 das Ehrendoktorat der Universitat Salzburg und 1997 den Georg- 
Biichner-Preis. Artmann war bis ins hohe Alter Dozent an der schule fiir 
dichtung in Wien. Er verfasste Lyrik, Mundartdichtung, Dramen, Horspiele 
und arbeitete an zahlreichen Ubersetzungen. H. C. Artmann starb am 4. De- 
zember 2000 infolge eines Herzinfarktes.

Preise, Auszeichnungen:
1974 GroBer Ost erreichi scher Staatspreis des Bundesministeriums fur Unter
richt und Kunst fur Literatur; 1977 Wiirdigungspreis der Stadt Wien fur Lite
ratur; 1978 Preis der Literatur-Initiative der Girozentrale Wien; 1981 Ehren- 
ring der Stadt Salzburg; 1981 Rauriser Biirgerpreis fur Literatur; 1981 und 
1991 Literaturpreis des Kulturfonds der Landeshauptstadt Salzburg; 1983 
Literaturpreis der Salzburger Wirtschaft; 1984 Goldenes Ehrenzeichen des 
Landes Salzburg, Osterreichisches Ehrenkreuz fur Wissenschaft und Kunst; 
1986 Manuskripte-Preis fiir das Forum Stadtpark des Landes Steiermark; 1986
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Ubersetzerpramie des Bundesministeriums fur Unterricht und Kunst; 1986 
Literaturpreis der Stadt Mainz; 1987 Kunstpreis bildender Kunstler aus Os- 
terreich und der BRD fur einen hochgeschatzten und bewunderten Kollegen; 
1989 Literaturpreis des Kulturfonds der Landeshauptstadt Salzburg; 1989 
Franz-Nabl-Literaturpreis der Landeshauptstadt Graz; 1991 Ehrenbecher des 
Landes Salzburg; 1991 Osterreichisches Ehrenzeichen fur Wissenschaft und 
Kunst; 1994 Friedestrom-Preis fur Dialektdichtung des Kreises Neuss; 1996 
Goldenes Ehrenzeichen des Landes Kamten; 1996 Ehrenring der Stadt Wien; 
1996 Buchpramie des BMWVK; 1997 Georg-Buchner-Preis fur Literatur der 
Deutschen Akademie fur Sprache und Dichtung; 1997 Ehrenpreis des 
osterreichischen Buchhandels fiir Toleranz in Denken und Handeln; 1999 
Literaturpreis des Landes Steiermark

Werke: (Auswahl)
Bucher
med ana schwoazzn dintn: Gedichte. Salzburg: Muller, 1958. hosn rosn baa. 
Dialektgedichte. (Mit Friedrich Achleitner). Wien: Frick, 1959. Von denen 
Husaren und anderen Seil-Tanzern. Munchen: Piper, 1959. Dracula Dracula. 
Ein transsylvanisches Abenteuer. Radierungen: Uwe Bremer. Berlin/Zurich: 
Rainer/Magica, 1966. verbarium. gedichte. Nachw.: Peter Bichsel. Olten, 
Freiburg: Walter, 1966. allerleirausch. neue schone kinderreime. Berlin: 
Rainer, 1967. ein lilienweifier brief aus lincolnshire. gedichte aus 21 jahren. 
mit einem protrait h. c. artmanns'von konrad bayer. Hrsg., Nachw.: Gerald 
Bisinger. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1969. Frankenstein in Sussex. FleiB und 
Industrie. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1969. (edition suhrkamp 320). MeinErb- 
teil von Vater und Mutter. Uberlieferungen und Mythen aus Lappland. Origi- 
nal-Linolschnitte: Ali Schindehiitte. Hamburg: Merlin, 1969. Der aeronauts 
sehe Sindbart oder Seltsame Luftreise von Niedercalifornien nach Crain. 
Salzburg: Residenz, 1972. Unter der Bedeckung eines Hutes. Montagenund 
Sequenzen. Salzburg, Wien: Residenz, 1974. Aus meiner Botanisiertrommel. 
Balladen und Naturgedichte. Salzburg, Wien: Residenz, 1975. Gedichte uber 
die Liebe und uber die Lasterhaftigkeit. Hrsg., Ausw.: Elisabeth Borchers. 
Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1975. (Bibliothek Suhrkamp 473). DieHeimholung 
des Hammers. Eine Geschichte. Ill.: Uwe Bremer. Wien: Edition Hilger, 1977. 
Die Jagd nach Dr. U. oder Ein einsamer Spiegel, in dem sich der Tag reflek- 
tiert. Salzburg, Wien: Residenz, 1977. Sdmtliche persische Qvatrainen. 
Stuttgart: collispress, 1977. (Collisbibliothek 2). Nachrichten aus Nord und 
Sud. Salzburg, Wien: Residenz, 1978. Grammatik der Rosen. Gesammelte 
Prosa. Band 1-3. Hrsg.: Klaus Reichert. Salzburg, Wien: Residenz, 1979. Kein
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Pfeffer far Czermak. Ein Votivsaulchenfar das goldene Wiener Gemiit. Wien, 
Munchen: Sessier, 1980. (Der Souffleurkasten). Die Sonne war ein griines 
Ei. Von der Erschaffung der Welt und ihren Dingen. Salzburg, Wien: Resi
denz, 1982. Im Schatten der Burenwurst. Skizzen aus Wien. Ill.: Ironimus. 
Salzburg, Wien: Residenz, 1983. Nachtwindsucher. Einundsechzig 
osterreichische Haikus. Berlin: Rainer, 1984. Von einem Husaren, der seine 
guldine Uhr in einem Teich oder Weiher verloren, sie aber nachhero nicht 
wiedergefanden hat. Ill.: Christian Thanhauser. Ottensheim: Thanhauser, 1989. 
st. achatz am walde. ein holzrausch. Gedichte. Ill.: Christian Thanhauser. 
Ottensheim/Berlin: Thanhauser/Atelier-Handpresse, 1991. holzrausch. Ge
dichte. Ill.: Christian Thanhauser. Ottensheim: Thanhauser, 1992. Daspoeti- 
sche Werk in zehn Bdnden. Gesammelte Gedichte. Hrsg.: K. Reichert unter 
Mitwirkung des Autors. Berlin/Munchen: Rainer/Renner, 1994. goethe trifft 
lilo pulver und wandert mit ihr durch den spessart zum schlofi mespelbrunn. 
Munchen, Salzburg: Klaus G. Renner, 1996. GesammelteProsa. Hrsg.: Klaus 
Reichert. 4 Bande im Schuber. Salzburg: Residenz, 1997.

Stiicke
Kein Pfeffer far Czermak. Ein Votivsaulchen far das goldene Wiener Gemiit. 
Posse. Wien: Theater am Fleischmarkt, 1958. Dracula Dracula. Ein 
transsylvanisches Abenteuer. Theater im Europa Center (Konrad Jule Ham
mer), 1966. Strip oder wer unter den Menschenfressern erzogen, dem schmeckt 
keine Zuspeis. Comic Opera. Libretto: H. C. Artmann, Regie: Winfried Bauem- 
feind, Vertonung: Gerhard Lampersberg. Ost-Berlin: Studio der Deutschen 
Oper Berlin in der Akademie der Kiinste, 1967. Lob der Optik. Aujbruch 
nach Amsterdam. Die mifigliickte Luftreise. Nebel und Blatt. Vier Einakter. 
Wien: Experiment am Lichtenwerd, 1970. Off to Liverpool. Einakter. Regie: 
Georg Madeja. Wien: Arena 70, 1970. Punch. Einakter. Zurich: Neumarkt- 
theater, 1970. Erlaubent, Schas, sehr heifl bitte. Eine musikalische Notwen- 
digkeit von Daniel Graf auf ein Gleichnis von H. C. Artmann. Regie: Werner 
Wdss. Graz: Schauspielhaus, 1974.

Werkbesprechung:
H. C. Artmann kann in der osterreichischen Literaturszene nach 1945 sicher 
als der “Avantgarde-Kunstler” schlechthin gelten. Er iibte zusammen mit der 
Wiener Gruppe (Gerhard Riihm, Konrad Bayer, Friedrich Achleitner, Oswald 
Wiener) einen starken Einfluss auf Autorinnen und Autoren wie Friederike 
Mayrocker, Elfriede Gerstl und Ernst Jandl aus. H. C. Artmann und die Wiener 
Gruppe entwickelten in ihren Anfangen radikale literarische Verfahren, mit 
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Hilfe derer sie die traditionellen poetischen Muster dekonstruierten, ironisier- 
ten, aber auch weiterentwickelten. Die Sprache und die herkommlichen 
literarischen Formen wurden, nach der Avantgarde der zwanziger Jahre, noch 
einmal neu befragt. Verwendet wurden Techniken der Montage, des Automa- 
tischen Schreibens im Sinne des Surrealismus (ecriture automatique), absur- 
de Metaphoriken, Verfremdungseffekte, die Mittel der konkreten Poesie, aber 
noch viele andere Methoden, welche iiber die gangigen Kategorisierungen 
hinausgehen. Jede auBerpoetische Sinnvermittlung lehnten die Autoren strikt 
ab. In seiner Acht-Punkte-Proklamation des poetischen Ades (1953) fordert 
Artmann eine Poesie um der reinen Poesie willen. So wollte er denn seine 
Texte im reinen Sinn der I’ art pour I'art verstanden wissen. Diese Position 
fiihrt bis zur volligen Negation der auBerpoetischen Wirklichkeit. Das driickt 
sich auch in einem Satz der Acht-Punkte-Proklamation aus: ”Es gibt einen 
Satz, der unangreifbar ist, namlich der, daB man Dichter sein kann, ohne auch 
irgend jemals ein Wort geschricben oder gesprochen zu haben.” (H. C. Art
mann) Der ’’poetische Act” sollte sich ganz von der Vermittlung durch Spra
che oder Schrift losen. Artmann drangte damit auf eine unsentimentale 
Poetisierung des Alltags. Trotzdem lehnte der Autor, wie wir heute wissen, 
die Vermittlung durch Sprache und Schrift nicht ab. Mitte der funfziger Jahre 
veranstaltete die Wiener Gruppe zahlreiche Lesungen, so genannte “poeti
sche Acte”, wodurch sie erstmals groBeres Aufsehen erregten. Wendelin 
Schmidt-Dengler sieht in diesen poetischen Akten die “Vorformen jener Hap
penings, die dann zentral fur die Ereigniskultur des Wiener Aktionismus wur
den.” (Schmidt-Dengler: 1995) Heimito von Doderer wollte die Dichtergruppe 
unterstiitzen, indem er ihnen die wochentliche Literaturseite des Wiener Ku- 
rier, die er damals redaktionell betreute, zur freien Verfugung stellte. Als der 
verantwortliche Chefredakteur jedoch die Texte sah, sperrte er sich gegen 
eine Veroffentlichung, woraufhin Heimito von Doderer die Redaktion nie- 
derlegte.

Schlagartig bekannt wurde H. C. Artmann 1958 mit dem Erscheinen sei
nes ersten Gedichtbandes med ana schwqazzn dintn, gedichta r aus bradnsee 
(mit einer schwarzen Tinte, gedichte aus breitensee). Der Kunsthistoriker Hans 
Sedlmayr verfasste das Vbrwort zu dieser Gedichtsammlung und stellte Art- 
manns Dialektlyrik in die Tradition der Wiener Heimatdichtung. Artmanns 
Gedichten jedoch fehlen alle nur erdenklichen Merkmale dieser Gattung, sie 
haben nichts von jener innigen Seligkeit, sinnlichen Idylle und biederen 
Provinzialitat. Beeinflusst von den Texten der Surrealisten zeichnet der Autor 

• ein unsentimentales, romantisch damonisches, in schwarzen Humor getauch- 
tes Bild Wiens. Die meist reimlos, in freien Versen, gehaltenen Gedichte fan
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gen insbesondere die Vorstadtatmosphare ein, aber es finden sich auch poesie- 
reiche Liebesgedichte voller Anklange an die Romantik in diesem Band ver- 
sammelt. Im GroBen uberwiegen die Themen Liebe, Tod und Verganglich- 
keit, die mit eigenwilliger, teils kurioser Bildlichkeit beschworen werden.

1959 erschien rosn hosn baa (rosen hosen bein), ein Gedichtband mit 
Dialektlyrik von H. C. Artmann, Gerhard Ruhm und Friedrich Achleitner. 
Achleitners Mundartgedichte folgen den formalen Tendenzen der konkreten 
Poesie, also deren Reihungs- und Wiederholungsprinzipen. Gerhard Ruhm 
steht mit seinen Texten eher in der Tradition der Dadaisten und deren Laut- 
dichtung. Mit dem Erscheinen dieses Lyrikbandes war die Arbeit an der Mund- 
artdichtung fur die Wiener Gruppe so gut wie abgeschlossen.

1969 erschien die Gedichtsammlung ein lilienweifier briefaus lincolnshire, 
gedichte aus 21 Jahren. Dieser Band umfasst alle seit 1945 entstandenen 
lyrischen Texte Artmanns und setzt sich zum GroBteil aus den zuvor schon 
publizierten Gedichtbanden verbarium (1966), persische quatrainen (1966) 
und allerleirausch (1967) zusammen. Diese Sammlung spiegelt den hohen 
Rang artmann’scher Sprachkunst, seinen artistischen Umgang mit Sprache, 
seine iiberschaumende Sprachlust. Hier wird die Kraft des Sprachmaterials, 
die Kraft der bildlichen wie sprachlichen Assoziationen unverstellt spurbar. 
Diese Texte weisen weit uber ein rein subjektivistisches Kunstverstandnis 
hinaus.

In den persischen Quatrainen greift Artmann auf die Form des Rubai 
zuruck. Auch thematisch lehnt er sich an die “poetische Welt” eines Omar 
Khajjams oder Mohammed Schemsed-din Hafis’ an. Die Gedichte sprechen 
von der Liebe, von Rosen und Nachtigalien, vom Wein, vom Ruhm des Dich- 
ters und der Verganglichkeit.

Quatraine ist die barocke Bezeichnung fur “Vierzeiler”, auch das persi
sche Rubai halt sich an eine vierzeilige Strophenform und zwar mit dem Reim- 
schema: a a b a. In vielen Quatrainen bricht Artmann aber auch das Rubai zu 
einem ’’Achtzeiler” auf. Dabei bilden die ersten vier Verse oft einen europai- 
schen Kreuzreim (aba b). Im gesamten Gedicht jedoch steckt wieder das 
Rubai. So verbindet der Autor die orientalische mit der europaischen Strophen
form, wodurch er zu ganz neuen Ausdrucksmoglichkeiten und einer vollig 
eigenstandigen Gedichtform findet.

1979 wurde das dreibandige Werk Grammatik der Rosen. Gesammelte 
Prosa herausgegeben. Wie die Gedichte H. C. Artmanns, entzieht sich auch 
seine Prosa weitgehend den literaturwissenschaftlichen Kategorisierungen. 
Der Autor arbeitet nicht mit herkommlichen epischen Mitteln, also der Er- 
zeugung von weitlaufigeren Handlungsstrangen und Spannungsbogen, der 
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Entwicklung von Charakteren und deren Schicksale. Er entwirft keine kausa- 
len Erzahlstrukturen, sondern er arbeitet eher mit assoziativ 
aneinandergereihten Textelementen, mit den Mitteln der Aufzahlung, der 
Montage und des bewussten Stilbruchs. Oft werden verschiedenste europai- 
sche Literaturtraditionen heranzitiert und im “artmann’schenBlick” ironisch 
oder parodistisch gebrochen. Ein Hang zum Bizarren, zum Grotesken, zur 
Vermischung von “Hochliterarischem” und Trivialem, zur Verwendung einer 
iiberschaumenden Metaphorik ist fast all diesen Texten gemein.

Auch in den Theaterstiicken Artmanns finden sich Versatzstiicke unter- 
schiedlichster literarischer Traditionen. Verfremdet und in ironischer Distanz 
begegnet man Elementen der Alt-Wiener Volkskomodie, der Zauberposse, 
aber auch der englischen Stegreifkomodie, sowie der commedia dell'arte.

H. C. Artmann verwendete in seinem Gesamtwerk eine Unzahl literari
scher Verfahren, die mit den zur Verfugung stehenden Begriffen wie “Experi
ment”, “Montage”, “Verfremdung”, “Surrealismus” ... nicht ausreichend be- 
schrieben sind. Gerade diese kategorialen Grenziiberschreitungen weisen H. 
C. Artmann eine unvergleichliche Position in der neueren osterreichischen 
Literatur zu. Zusammen mit der Wiener Gruppe, also Gerhard Riihm, Konrad 
Bayer, Friedrich Achleitner und Oswald Wiener, wurde H. C. Artmann zu 
einem Mythos, dessen Ausstrahlung weit uber die Literaturszene hinausreichte. 
Sie waren die Wegbereiter einer asthetischen Veranderung, die noch bis heute 
nachwirkt.

Leseprobe:

(Quatraine I) .

es.irrt der kranich ziige
ziige. schwarz auf blau:
es gurrt die taube luge
luge weiO auf blau

ein welkes blatt entfiel
dem ahom baum

ein welkes grau im traum
von grim auf blau

<H. C. ARTMANN 1978)
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(Eine vierzeilige Notierung der dritten Quatraine Artmanns fuhrt zu folgendem 
Ergebnis).

dein dunkles aug macht trunken mich wie roter wein 
dein dunkles aug ein quell aus braunem elfen bein 
dein dunkles aug ist adler und smaragd 
ein kreisend schweben und ein edel stein

(H. C. ARTMANN 1978)

(Dazu ein Rubai Omar Khajjams in der Ubersetzung Friedrich Rosens aus 
dem Jahre 1909)

O komm, Geliebte, komm, es sinkt die Nacht, 
Verscheuche mir durch deiner Schonheit Pracht 
Des Zweifelns Dunkel! Nimm den Krug und trink, 
Eh man aus unserm Staube Kruge macht.

ROSEN BLUHEN um die veste, 
zwerge nicken an dem wall, 
und die uhr an meiner weste 
tickt mir der sekunden fall.

von dem turme tont die glocke, 
auerhahne nisten stumm, 
und der wachter in der hocke 
halt sein hellebardium.

auf dem regungslosen weiher 
traumt die blute nenuphar, 
lowenhauptge wasserspeier 
platschem munzenhell und klar.

feuerfliegen kleben dosend 
tagesscheu in wildem wein, 
und, sich von der quelle losend, 
bachlein hiipft von stein zu stein.
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fem im westen draut gewitter, 
schwiil die lilfte, diifteschwer;
hinter einem erkergitter 
saugt ein bild das herz mir leer.

eine fee mit rabenflechten
zieht den kamm durchs schwere haar, 
ach, sie ists, die einst in nachten 
meiner sinnen lodem war.

ihren busen seh ich schmachten, 
wachs aus paradisium, 
ihre augen zu betrachten 
himmel, welch delirium!

wie hat sich mein los geandert, 
bin ein flugelloser aar, 
welk die welt mir, florbebandert, 
was zuvor ein maibaum war.

alles hab ich hingegeben,
meinen schild, mein schwert, mein roB, 
hab nur mehr ein bittres lachen 
und die hutte vor dem schloB.

die paonie brennt im mittag, 
imker kehm vom ausflug heim, 
in dem bette, drin ich mitlag, 
keltem andre honigseim.

(H. C. ARTMANN 1987: 12/14)



PETER HANDKE (1942) **

Kurzbiographie und Werkbesprechung:

1 eter Handke wurde am 6. Dezember 1942 in 
Griffen / Kamten geboren. Er stammt aus bauer- 
lich-kleinburgerlichem Milieu. Bereits die Schul- 
zeit vermittelte grundlegende sprachliche Erfah- 
rungen: “Sollte ich ein Erlebnis beschreiben, so 
schrieb ich nicht iiber das Erlebnis, wie ich es 
gehabt hatte, sondem das Erlebnis veranderte sich 
dadurch, daB ich dariiber schrieb, oder es entstand 
oft erst beim Schreiben des Aufsatzes dariiber, bis 
ich schlieBlich an einem schonen Sommertag nicht 
den schonen Sommertag sondern den Aufsatz iiber 

den schonen Sommertag erlebte”. (Ein autobiographischer Essay, 1967).
Handke schrieb erste literarische Texte fur die Intematszeitschrift “Fackel” 
im katholischen Knabenintemat Tanzenberg. 1961 begann er ein Jurastudium 
in Graz, wo er sich der Kunstlergruppe Forum Stadtpark anschloss. Er schrieb 
kurze Prosatexte und verbffentlichte in der Zeitschrift manuskripte. Wahrend 
der Arbeit beim Rundfunk verfasste Handke auch Feuilletons und Buchbe- 
sprechungen. Sein Jurastudium (1961-1965) brach er ab, als er erste literari
sche Erfolge (Die Hornissen, 1966) erzielte. Peter Handke war Grundungs- 
mitglied des Frankfurter Verlags der Autoren und von 1973-77 Mitglied der 
Grazer Autorenversammlung.

Als fireier Schriftsteller wechselte Handke nun oft seine Wohnsitze. 1969/ 
70 lebte er in Paris. Dort schrieb er Horspiele und Drehbiicher. Nach einer 
zweiten Zeit in Paris und mehreren USA-Aufenthalten kehrte er 1979 nach 
Osterreich zuriick.

In seinen friihen Texten Die Hornissen (1966), Publikumsbeschimpfung 
und andere Sprechstiicke (1966) und Kaspar (1968) thematisiert Handke in 
erster Linie die Ordnungs- und Zerstdrungsfunktion der Sprache. Mit diesen 
Werken wurde er zu einem wichtigen Vertreter sprachexperimenteller Litera
tur. Handke zeigte, “daB die Literatur mit der Sprache gemacht wird, und 
nicht mit den Dingen, die mit der Sprache beschrieben werden”. Infolge for- 
muliert er in seinen Texten eine dezidierte Kritik an den traditionellen litcra- 
rischen Formen Lyrik, Prosa und Drama, sowie den damit verbundenen F.r- 
wartungshaltungen der Leserlnnen bzw. Zuseherlnncn. 1966. auf der Tagung 



der Gruppe 47 in Princeton, warf Handke, mit seinem ersten Aufsehen erre- 
genden Auftritt der zeitgendssischen Literatur “Beschreibungsimpotenz” vor.

Der lyrische Text Die Innenwelt der Aufienwelt der Innenwelt (1969) 
betrachtet eingehend das Problem des Erzahlens als ein Wechselverhaltnis 
von Innen und AuBen. Die 1970 erschienene Erzahlung Die Angst des Tor- 
manns beim Elfmeter wurde 1971 von Wim Wenders verfilmt. Seine Erzah
lungen Der kurze Brief zum langen Abschied (1972) und Die Stunde der wah- 
ren Empfindung.(1975) handeln von einer entschlossenen Suche nach dem 
Ich. In seiner weiteren Entwicklung vollzog Handke eine Riickwendung zum 
traditionellen Erzahlen, z. B. in Wunsch loses Ungliick (1972). Den Hinter- 
grund dieser Erzahlung bildet Handkes Herkunft aus dem kleinbiirgerlichen 
Milieu. Ort der Handlung ist die Provinz, in Handkes Fall die Kamtner Pro- 
vinz, welche nicht als landschaftliche Idylle sondem als Ort der Unterdru- 
ckung vorgestellt wird. Wunschloses Ungliick beschreibt in erster Linie das 
Leben seiner Mutter, findet Hanke doch in der Figur der Mutter die Spuren 
seiner selbst. Im Journal “Das Gewicht der Welt” (1977) kreist Handkes Er
zahlen um die Themen Wahrheit, Schonheit, Universalitat und Natur.

Die Werke Versuch uber die Miidigkeit (1989), Nersuch uber die Jukebox 
(1990), Versuch uber den gegliickten Tag (1991) sind Reiseberichte, die eine 
autobiographische Selbstvergewisserung darstellen.

Handke lebt derzeit in Chaville/Frankreich. Neben seiner eigenen um- 
fangreichen literarischen Tatigkeit arbeitet er auch als Ubersetzter (v. a. aus 
dem Franzdsischen und Slowenischen), Filmautor und Regisseur.

Preise:
1973 Georg-Buchner-Preis; 1979 F. Kafka-Preis; 1983 Kulturpreis des Lan
des Kamten; 1983 Grillparzer-Preis; 1986 Preis der Stadt Salzburg; 1987 
GroBer Osterreichischer Staatspreis; 1988 Bremer Literaturpreis; 1991 Grill
parzer-Preis.

Werke: (Auswahl)
Prosa
Die Hornissen. Roman Frankfurt/M. Suhrkamp, 1966; Publikums- 
beschimpfung und andere Sprechstiicke. Frankfurt/Main. Suhrkamps 1966; 
Der Hausierer. Roman F/M. S. 1967; Kaspar. F/M. S. 1967; Die Innenwelt 
der Aufienwelt der Innenwelt. F/M. S. 1969; Die Angst des Tormanns beim 
Elfmeter. Erzahlung F/M, S. 1970; Der kurze Brief zum langen Abschied Er
zahlung. F/M, S. 1972; Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms. Aufsatze. 
F/M, S. 1972; Wunschloses Ungliick. Erzahlung. Salzburg, Wien, Residenz, 
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1972; Versuch uber die Mfidigkeit (1989); Versuch fiber die Jukebox (1990);
Versuch fiber den geglfickten Tag (1991)

Stiicke (Auswahl)
Publikumsbeschimpfung; Die Unvernfinftigen sterben aus.

Filme
Die Angst des Tonnanns beim Elfmeter; Die linkshandige Frau; Der Himmel 
fiber Berlin.

Leseprobe:
Nachmittag eines Schriftstellers (Salzburg und Wien: Suhrkamp Taschen
buch Verlag, 1987, S. 8-13).

Der Arbeitsraum des Schriftstellers, sein “Haus im Haus”, war im ersten Stock. 
Er ging, die leere Teeschale in der Hand, benommen in die Kuche hinunter 
und sah an der Herduhr dort, daB es nicht mehr lang Tag bleiben wurde. Es 
war Anfang Dezember, und wirklich glanzten die Kanten der Gegenstande 
wie vor Einbruch der Dammerung. Zugleich erschienen der Luftraum drauBen 
und das Innere des vorhanglosen Hauses verbunden zu einer einzigen Klar- 
heit. Es hatte in dem Jahr noch nicht geschneit. Aber schon am Morgen hatte 
das bestimmte Vogelpfeifen - zarte, wie rufende Eintonlaute - den Schnee 
angekiindigt. Der Schriftsteller stand im Licht, das ihm allmahlich die Sinne 
wiedergab, und es zog ihn hinaus ins Freie. An jedem Tag bisher, da er erst 
mit der Dunkelheit aus dem Haus getreten war, hatte er ein Versaumnis emp- 
funden. Eigenartig, daB gerade jemand mit seinem Beruf sich'seit jeher im 
Freien am meisten am Platz geftihlt hatte.

Zuerst sammelte er noch die Post vom Boden, die der Brieftrager durch den 
Tiirschlitz in den Vorraum geworfen hatte. Von dem dicken bunten Stapel blieb 
dann zum Lesen gerade eine einzige Ansichtskarte iibrig. Das andere waren 
Reklamezettel, Parteizeitungen, “gratis an einen Haushalt”, und Einladungen 
in Galerien oder zu sogenannten “Burgerversammlungen” - und der Hauptteil 
bestand wieder aus den vertrauten grauen Umschlagen, insgesamt ein ganzer 
Kartenspielpacken, alle bescliriftet von derselben Hand jenes Unbekannten, 
der ihm schon seit uber einem Jahrzehnt nahezu taglich zumindest cin Dutzend 
solcher Briefe aus einem entlegenen Ausland schickte. Der Schriftsteller hatte 
ihm seinerzeit auf den Anfangsbrief kuiz geantwortet, aus dem einzigen Grund, 
daB er des anderen Handschrift auf den ersten Blick mit der eigenen verwech- 
selt hatte; und seitdem redete ihn der Absender an wie seinen Kindheitsfreund, 

92



oder wie einen alten Nachbam iiber den Gartenzaun. Die Kuverts enthielten 
jeweils Zettel mit kleinen Nachrichten, in der Regel kaum einen Satz lang, aus 
des Fremden Familienleben, iiber die Frau und die Kinder, bloBe Andeutungen 
wie “Nun ein eingeschriebener Brief der Frau” und “Sie hat mir verboten, die 
beiden zu sehen”, Ratselspriiche wie “Lieber sterben, als gegen meinen Willen 
eine Flugkarte bestellen” oder “Sie konnte bezeugen, daB ich gestem das Un
kraut ausgejatet habe”; oder bloBe Ausrufe wie “Ich mochte, ich durfte mich 
endlich freuen” und “Es soil auch fur mich die andere Zeit beginnen” - so als 
wiiBte der Empfanger ohnedies seit jeher die ganze Geschichte. In den ersten 
Jahren hatte er noch jeden der vereinzelten Satze und sogar die bloBen abgeris- 
senen Worter sorgsam gelesen. Doch mit der Zeit hatten diese Flugzettel ihn 
mehr bedriickt, vor allem an den gar nicht seltenen Tagen, da dieser Schwall 
seine einzige Post war. Er wiinschte, der andere sahe dann seinen Zom, mit 
dem er immer ofter den Miilldeckel iiber dem Haufen der ungeoffheten Ku
verts zuschlug. Wenn er zwischendurch trotzdem noch, in einem seltsamen 
PflichtbewuBtsein, eines aufschnitt, war es geradezu beruhigend, daB die Neu- 
igkeiten die immergleichen zu sein schienen. Zwar waren es zugleich spurbar 
Hilferufe, sogar flehentliche, aber sie konnten ein Leben lang, auch wenn nie- 
mand sie horte, munter so fortdauem. Und das war wohl, zusammen mit seiner 
Tragheit, der Grund, daB er die Briefe nicht zuriickgehen lieB - wozu er sich 
freilich angesichts des taglichen grauen, scharfkantigen Einheitspakets, von 
keinem Lebenszeichen sonst einer Menschenseele untermischt, immer wieder 
gedrangt fuhlte. So iibergab er nun heute wie gestem die ganze Sammlung 
ungelesen dem Papierkorb, ein Stuck nach dem andem da hineinschlichtend, 
als sei das schon eine Art Kenntnisnahme. Die Ansichtskarte, von einem fruhe- 
ren Freund in Amerika, der nun verwirrt durch den Kontinent irrte, steckte er 
fur unterwegs in den Mantel.

Er duschte sich und zog sich um; schniirte die Schuhe, die ebenso gut fur 
Gehsteige und Rolltreppen wie fur das Unwegsame waren. Er lieB die Katze 
ins Haus und stellte ihr die Schiisseln mit dem Fleisch und der Milch hin. Im 
Fell des Tiers hatte sich gleichsam der Frost angesammelt und er glaubte an 
den Haarspitzen schon eine Ahnung der Schneekristalle zu spiiren. Aber der 
Korper darunter wiirmte ihm die mit den Stunden des Schreibens kalt 
gewordenen Hande.

So sehr es ihn auch hinauszog: er zogerte, wie immer, zu gehen. Er offne- 
te die Tiiren zu alien Raumen im ErdgeschoB, so daB das Licht der verschie
denen Himmelsrichtungen ineinanderspielte. Das Haus erschien unbewohnt. 
Es war, als verlangte es nun danach, daB in ihm nicht nur gearbeitet und 
geschlafen, sondem auch gewohnt wurde. Dazu freilich war der Schriftstel- 



ler wie wohl schon seit jeher unfahig gewesen, ebenso wie zu einem Familien- 
leben. Sitzecken, EBtische oder Pianos muteten ihn sofort unheimlich an; 
Stereoboxen, Schachbretter, Blumenvasen, ja selbst geordnete Bibliotheken 
befremdeten ihn nur; die Bucher stapelten sich bei ihm eher auf dem FuBbo- 
den oder auf den Femsterbanken. Einzig nachts, im Dunkeln irgendwo sit- 
zend, die Raumfluchten vor sich, die, so kam es ihm vor, von den Lichtem 
der Stadt und deren Widerschein am Himmel gerade genug beleuchtet wur- 
den, hatte er so etwas wie ein Wohngcfuhl. Diese Stunden, in denen er end- 
lich nicht mehr griibeln oder vorausdenken muBte, bloB noch ruhig dasaB und 
sich in der Stille hochstens erinnerte, waren ihm die liebsten im Haus, und er 
zog sie jedesmal so lang hin, bis das Sinnieren, unmerklich iibergegangen 
war in die gleichermaBen friedlichen Traume. Untertags allerdings, besonders 
kurz nach der Arbeit, wurde ihm die Stille bald zuviel. Das Brausen des 
Geschirrspiilers in der Kiiche und das Sirren der Wascheschleuder im Bade- 
zimmer - moglichst beides gleichzeitig - waren dann geradezu eine Wohltat. 
Sogar noch am Schreibtisch brauchte er mit der Zeit die Gerausche der Au- 
Benwelt: Einmal, nach Monaten des Schreibens in einem fast schalldichten 
Hochhausturm, dem Himmel sozusagen sehr nah, war er dann, um weiterar- 
beiten zu konnen, in ein ebenerdiges Zimmer an einer sehr lauten Hauptver- 
kehrsstraBe umgezogen, und spater, schon in dem Haus hier, hatte er, bei dem 
Einsetzen des Baularms auf dem Nachbargrundstuck, nach dem ersten 
Gestortsein die PreBlufthammer und Schubraupen allmorgendlich benutzt so 
wie einst in seinen Anfangen ein Musikstiick, um sich auf seine Tatigkeit 
einzustimmen. Immer wieder hatte er dann auch weggeschaut von dem, was 
er verrichtete, und in ihrem sehr gemachlichen Eins-nach-dem-anderen den 
Einklang gesucht. Ein solches, immer wieder notwendiges, Gegeniiber bot 
ihm die reine Natur mit den Baumen, dem Gras, dem das Fenster umranken- 
den wilden Wein auf die Dauer nicht. Eine Fliege im Raum storte ihn jedenfalls 
mehr als selbst eine Dampffamme im Freien.
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GERT JONKE (1946) ****

Kurzbiographie:

kJert Jonke wurde am 8. Februar 1946 in Klagen
furt (Kamten) geboren. Zusatzlich zur Mittelschu- 
le absolviert er eine Klavierausbildung am 
Landeskonservatorium Kamten. Nach der Matu
re (Reifeprufung) ubersiedelt Jonke nach Wien. 
Dort beginnt er ab 1966 verschiedene Studien- 
richtungen wie Germanistik, Geschichte, Philo
sophic und Musikwissenschaft, die er allerdings 
nicht abschlieBt. Zeitgleich besucht er Vorlesun- 
gen an der Akademie fur Film und Femsehen.

Jonke hat sich seit seiner Schulzeit sowohl 
theoretisch als auch praktisch sehr intensiv mit 

Musik beschaftigt. Diese Auseinandersetzung wird auch auf vielfaltige Wei
se in seinem literarischen Schaffen behandelt und verarbeitet.

1969 wird Jonkes erster Roman veroffentlicht: Geometrischer Heimat- 
roman. Das Erstlingswerk fand bei der Literaturkritik starke Beachtung. 1970 
wird Jonke freier Mitarbeiter der Horspielabteilung des Siiddeutschen Rund- 
funks in Stuttgart. 1971 erhalt er ein Stipendium fur Berlin im Rahmen des 
DAAD-Kunstlerprogramms. Im selben Jahr wird ihm der Forderpreis des 
Landes Kamten zuerkannt. Durch das Stipendium und den Forderpreis ist er 
fur geraume Zeit finanziell abgesichert und kann sich verstarkt seinem litera
rischen Schaffen widmen.

1977, fiinf Jahre nach dem Tod Ingeborg Bachmanns, wird erstmals der 
nach ihr benannte Ingeborg-Bachmann-Preis des Landes Kamten ins Leben 
gerufen. Das Medienecho dieses Literaturpreises ist im deutschsprachigen 
Raum enorm und umstritten. Es ist nicht nur einer der hochst dotierten Prei- 
se, sondem auch ein offentlicher Kampf der Literaten, der von einigen Kriti- 
kem eher mit einer Sportveranstaltung verglichen wird, denn mit einem 
Literaturwettbewerb. Jonke war jedenfalls der erste Bachmann-Preistrager. 
Den Siegertext arbeitet er 1979 in den 2. Band seiner Romantrilogie (Schule 
der Gelaufigkeit, 1977; Der Feme Klang, 1979; Erwachen zum grofien Schlaf
krieg, 1982) ein.

Jonkes literarisches Schaffen wurde sehr friih von der Literaturkritik ent- 
deckt. Er erhielt zahlreiche Preise und Stipendien, die ihn u. a. nach London,
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Argentinien, Hamburg und Frankfurt fiihrten. Jonke lebt abwechselnd in Wien, 
in Graz (Steiermark) und in seiner Geburtsstadt Klagenfurt (Kamten).

Preise: (Auswahl)
Forderpreis des Landes Kamten (1971), Ingeborg-Bachmann-Preis (1977), 
Wiirdigungspreis des Bundesministeriums fur Unterricht und Kunst fur Lite
ratur (1987), Robert-Musil-Stipendium (1990-93), Erich-Fried-Preis (1997), 
GroBer Osterreichischer Staatspreis fur Literatur (2002).

Werke: (Auswahl)
Romane und Erzahlungen: Geometrischer Heimatroman (1969); Glashaus- 
besichtigung (1970):, Schule der Gelaufigkeit (1977); Der Feme Klang (1979); 
Erwachen zum graven Schlafkrieg (1982); Der Kopf des Georg Friedrich 
Handel (1988); Stojfgewitter (1996.); Es singen die Steine. Ein Stuck Natur- 
theater (1998); Himmelstrafie - Erdbrustplatz oder Das System von Wien 
(1999). Insektarium (2001); Redner rund um die Uhr. Eine Sprechsonate 
(2003.)

Stiicke: DieHinterhaltigkeitder Windmaschinen. Regie: Heinz Hartwig. Graz: 
Grazer Forum Stadtpark im Rahmen des Steirischen Herbstes, 1981; Sanft- 
wut oder Der Ohrenmaschinist. Theatersonate. Regie: Ernst Friedrich Jun
ger. Graz: styriarte, Schauspielhaus Graz, 1990; Opus 111. Ein Klavierstiick. 
Regie: Stephan Bruckmeier. Wien: Vblkstheater, 1993; Gegenwart der Erin- 
nerung. Ein Festspiel. Regie: Emmy Werner. Wien: Vblkstheater, 1995; Es 
singen die Steine. Klagenfurt: Stadttheater, 1998; Insektarium. Wien: Vblks- 
theater (Wiener Festwochen), 1999.

Horspiele: Der Dorfplatz. SDR, 1969. Im Schatten der Wetterfahne. ORF, 
1988.

Filme: Handels Auferstehung. TV-Film. Drehbuch (nach Motiven der No- 
velle “Georg Friedrich Handels Auferstehung” von Stefan Zweig): Gert Jonke, 
Klaus Lindemann. ORF, 1980. Geblendeter Augenblick-Anton Weberns Tod. 
Filmerzahlung. ARD, 1986.

Werkbesprechung:
Im Erstlingswerk Geometrischer Heimatroman wird das Genre Heimatroman 
inhaltlich und formal parodiert. Ein traditionelles Thema des Heimatromans 
die Bedrohung der natumahen bauerlichen Lebenswelt durch die entfremde- 
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te stadtische Zivilisation erfahrt bei Jonke eine ironisierte, nahezu groteske 
Gestaltung. Der Autor verzichtet dabei auf den Entwurf eines positiven Hei- 
mat- und Naturbegriffs. Das Landleben ist nicht idyllisch. Sowohl Natur als 
auch Kultur erscheinen den Bewohnem als Bedrohung, die durch eine 
’’Geometrisierung der Welt” entscharft werden soil. Die Ordnung der Geo
metric macht das Chaos der Natur und irrationale Reste in der Kultur ertrag- 
lich. Der quadratische Dorfplatz, die Verteilung der Baume auf geometrische 
Flachen, die mathematischen Kurven entsprechenden Bergsilhuetten, und auch 
die mechanischen BegriiBungszeremonien der Dorfbewohner sowie die reg- 
lementierte Obrigkeitssprache, die Gesetzgebung usw. zeigen oft auf skurrile 
und aberwitzige Weise, wie der Mensch versucht, seine Welt zu ordnen.

GroBes Interessc erregte v. a. die Form, bzw. die Vielfalt der Schreibwei- 
sen. Detailgenaue, realistische Schreibweise, die der herkommlichen Vorstel- 
lung vom Heimatroman entsprechen wurde, wird mit skurril-phantastischen 
Erzahlungen, sowie mit vorgefundenem Sprachmaterial verwoben. Jonke 
imitiert dabei den Stil von Gesetzestexten, Verhaltensmaximen, Vblksliedem. 
Ebenso werden Stil und Verfahren der modemen sprachexperimentellen Li
teratur verwendet und teilweise parodiert. Der Text ist gepragt von schemati- 
schen Wiederholungen und perspektivischen Brechungen. Eine cinheitliche 
Erzahlerperspektive und eine durchgehende Handlung gibt es nicht mehr.

Die Romantrilogie, welche um die Figur des Komponisten Fritz Burg- 
miiller kreist, greift die formalen Experimente des Erstlingswerks auf und 
bringt diese zur auBersten Musikalitat. Die drei Teile der Trilogie sind: Schu
te der Gelaufigkeit (1977); Der Feme Klang (1979); Erwachen zum grofien 
Schlafkrieg (1982).

Der erste Teil besteht aus zwei Erzahlungen, die durch die Figur des Ich- 
Erzahlers miteinander verbunden sind. Die Gegenwart der Erinnerung lautet 
der Titel der ersten Erzahlung. Der Ich-Erzahler, ein Komponist, der noch 
nicht namentlich genannt wird, ist Gast eines Gartenfestes. Die Gastgeber 
legen alien Ehrgeiz darein, das Fest so zu gestalten, dass es in alien Details 
eine genaue Wiederholung des im Jahr zuvor veranstalteten Festes wird. Das 
Experiment scheint zu gelingen. Es werden sogar die gleichen Gesprache wie 
im Jahr zuvor gefuhrt: Der Komponist schildert wieder das spurlose Ver- 
schwinden seiner Geliebten. Auch die Fotos vom Vorjahr unterschciden sich 
nicht von den heurigen. Die Grenze zwischen Erinnerung und dem jetzigen 
Moment verschwimmt. Vergangenheit und Gegenwart sind in der Gegenwart 
der Erinnerung aufgehoben. Die zweite Erzahlung Gradus ad parnassum spielt 
auf musikalische Unterrichtswerke der Komponisten Fux (1660-1741) und 
Clementi (1752-1832) an. Der Komponist, wieder Ich-Erzahler, und dessen



Bruder besuchen jenes Konservatorium, an welchem beide vor Jahren ausge- 
bildet worden waren. Das Klavierspiel haben die Bruder inzwischen aufge- 
geben. Der Komponist ist dem Alkohol verfallen und leidet unter Wahnvor- 
stellungen. Seinem Bruder mangelte es von Anfang an an Talent. Er ist 
inzwischen Klavierspediteur geworden. Am Dachboden des Konservatori- 
ums entdecken sie 111 KJaviere und begegnen ihrem friiheren Klavierlehrer, 
der inzwischen Direktor des Konservatoriums geworden ist. Der Direktor 
fordert den Komponisten zum emeuten Studium der ’’Schule der Gelaufig- 
keit” auf. Dabei handelt es sich um eine Etiidensammlung von Carl Czerny 
aus dem Jahre 1834. Die Erzahlung endet mit der Botschaft, dass ein groBzii- 
giger Conner emeut dem Konservatorium uber 100 Klaviere geschenkt habe.

Der zweite Band der Trilogie Der Feme Klang spielt wie schon der erste 
auf ein musikalisches .Werk an: Franz Schrecker komponierte zu Beginn des 
20. Jahrhunderts eine gleichnamige Oper, die 1912 uraufgefuhrt wurde. Der 
Titel ist aber auch in rein sprachlicher Hinsicht zweideutig: Er meint einerseits 
den Klang der Feme, den Klang des weit Entfemten, einer anderen Welt, auf 
die die Sehnsucht gerichtet ist. Andererseits meint der Titel einen nur leise, 
von weitem wahmehmbaren Klang aus der Feme. Ersteres bezeichnet die 
Qualitat einer Klangwelt, Zweiteres die Quantitat. Im Mittelpunkt des Ro
mans steht wieder der Komponist In diesem Roman wird er vom Erzahler 
direkt als dessen ”Du” angesprochen. Sein Name wird erst im dritten Band 
genannt. Der Komponist hat das Komponieren vollig aufgegeben. Er wacht 
eines Morgens in einer psychiatrischen Klinik auf. Er weiB weder warum 
noch wie er dort hinkam. Nachforschungen bleiben erfolglos, da seine 
Krankenakte verschwunden ist. Der Komponist verliebt sich in eine Kran- 
kenschwester. Von ihr erhofft er sich Aufklarung liber seine Situation. Doch 
auch sie verschwindet plotzlich. Er beschliefit, aus der Klinik auszubrechen. 
Die weitere Handlung berichtet von seiner Flucht und von zahlreichen absur- 
den Begebenheiten. So wird er Zeuge eines auBergewohnlichen Naturereig- 
nisses: er hort den Gesang der Gewachse. Dieser Gesang wird durch cine 
Naturkatastrophe hervorgerufen. Insekten und Pflanzenschadlinge haben die 
Gewachse ausgehohlt, sodass der Wind wunderbare Musik in den Rohren 
und Gangen erzeugen kann. Der Komponist hort diese “Selbstvemichtungs- 
musik” mit Erregung und auBerster Beruhmng. Die Natur zerstort sich selbst 
“[...] bis die Leute aus ihr herausverschwunden sind und sie, befreit von den 
Menschen, neu wieder beginnen kann

Im dritten Band Erwachen zum grofien Schlafkrieg spricht der Erzahler 
von sich in der Dritten Person. Erst jetzt erfahrt der Leser den Namen des 
Komponisten: Fritz Burgmiiller. Dieser Name spielt auf einen realen Kom- 
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ponisten der deutschen Romantik gleichen Namens an. Burgmuller begegnet 
einer Karyatide, einer architektonischen Figur, welche die Mauem und das 
Gebalk von Hausem tragt. Diese Karyatide kann sprechen. Sie bittet den 
Komponisten, die Karyatiden in der Kunst des Schlafens und Traumens zu 
unterrichten. Doch der Schlaf der Karyatiden brachte die Stadt zum Einsturz, 
da sie die Mauem halten.

Zu den wesentlichen Motiven der gesamten Trilogie gehort:
- das Scheitem eines Kunstlers
- die Absage an die herkommliche Kunst
- die Klage uber die Beschranktheit der Sinnesorgane
- das Gliicksversprechen einer utopischen Naturmusik, welche die ”Ge- 
laufigkeit” der alltaglichen Ordnung durchbricht
- die unerfullbare Sehnsucht nach Liebe
- die Flucht in Trunksucht und Traum

Jonke steht mit seiner Romantrilogie in der Nachfolge romantischer Kiinstler- 
romane und Erzahlungen. Die Aufhebung der Grenze zwischen Wirklichkeit 
und Kunst, zwischen Innenwelt und AuBenwelt, zwischen Schein und Sein, 
... wird schon bei Novalis thematisiert. Doch Jonke geht nicht wie die deut- 
sche Romantik des 19. Jahrhunderts von einer urspriinglichen Harmonie und 
Identitat zwischen Wirklichkeit und Kunst, Innen AuBen usw. aus. Er the
matisiert den Zweifel an der Wirklichkeit und ihrer Erfahrung bzw. ihrer 
Erkennbarkeit. Er behandelt die Wahmehmungskrise eines Individuums in
mitten der Gesellschaft. Je sensibler und feinfuhliger das Individuum Wirk
lichkeit wahmimmt, desto mehr entfemt es sich vom Kollektiv, welches Wirk
lichkeit festschreibt.

Die Kunstlerproblematik, insbesondere die Suche nach einer anderen 
Sprache, einem besseren Ausdrucksmittel fur Welt und Welterfahrung, the
matisiert Jonke in vielfaltiger Weise. Positiv gcdeutet erscheint sie in der 1988 
entstanden Erzahlung Der Kopf des Georg Friedrich Handel. Hier steht das 
Gelingen im Vordergrund. Handel findet die andere, bessere Sprache in der 
Musik. Die Arbeit an seinem letzten groBen Werk, The Messiah, bringt ganz 
neue “bisher fremd gewesene Bereiche eines ganz neuen Fiihlens und Wis- 
sens” ins Bewusstsein. Handel macht schon beim Komponieren des Werkes 
eine unglaubliche Gliickserfahrung, die ihn bis zum Tode nicht mehr ver-, 
lasst.

Die formalen Strukturen der Werke Jonkes sind auBerst komplex und ver- 
langen vom Leser vor allem geistige Beweglichkeit und Sensibilitat gegenii- 
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ber der Sprachmusik. Die beiden wichtigsten Kompositionsprinzipien sind 
der kreisformige Handlungsverlauf und die verschachtelte Erzahlweise. Phan- 
tastische und mitunter auch gleichnishafte Episoden werden arabeskenartig 
miteinander verbunden. Jonke bevorzugt die Ironie als Ausdrucksmittel so- 
wie das Paradoxon. Oft schreibt er im Konjunktiv. Er kreiert expressive Wort- 
ketten. Die auBersprachliche Realitat wird in Zweifel gezogen und oft aufge- 
hoben. Protagonist und Leser verlieren ihre altbekannte, gelaufige Basis. Wer 
Jonke liest, dem wird der sprachliche Boden unter den FuBen weggezogen. 
Ahnliches gilt auch fur spatere Werke und v. a. fur seine Theaterarbeit.

Leseprobe:
1. Der Feme Klang (2002:7)

Vorhin haben auf einmal samtliche Schomsteine des Hauses dort weitervome 
eine ergreifende Musik zu blasen begonnen, und zwar zunachst in vereinzelt 
ganz tiefen aus den Rauchfangen hervorgekeucht ungeordnet aus alien Ka- 
minen durcheinander hervorbrechend heftig auch spuckend manchmal 
durchaus ebenso leicht riilpsahnlich kraftig hinweggepreBten GeblasestoBen, 
waren aber erstaunlich bald schon nach und nach zum Anfang einer ganz 
diszipliniert dunkel herbeiposaunten Fanfare versammelt, durchaus auch 
trauermarschmaBig fehlerfrei fast einstimmig geordnet gewesen, ganz so, als 
hatten sich samtliche BaBtubaspieler und Kontrafagottisten unserer Stadt und 
der sie umliegenden Landstriche im Dachstuhl dieses einen Gebaudes ver- 
borgen, vielleicht zu einer geheim zusammengekommenenausnehmend mys- 
teridsen KontrabaBblaser-versammlung, deren vorbildlich gemeinsames 
Musizieren durch die Schomsteinrohre aus dem Dachboden aus alien Schlo- 
ten noch sehr lange in die Ebene hinausgeblasen worden ist. Als du dann dem 
Gebaude immer naher gekommen warst, ist es dir aber nach und nach immer 
deutlicher als ein in dem vom Sommer geschmolzen zerflossenen Horizont 
herumschwimmendes Ozeanschiff erschienen, dessen Nebelhomer dich aus 
so weiter Feme schon deine nun endliche Riickkehr zu dir heriiber entgegen 
freundlich willkommenheiBend herbeigriiBten.

2. Der Kopf des Friedrich Handel (1988: 26-31)

Der Schreibtisch war leer, wie immer.
Aber da war noch was, etwas im Kerzenflackem Schimmemdes, leicht 

bewegt im zittemden Schwanken der Flamme selbst seinen in langsamer 
Ratlosigkeit schimmemden Auge entgegenwinkend ersichtlich. Ein Paket, 
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ein Brief vom Textdichter, der ihm ’’Saul” und ’’Israel in Agypten” zu brauch- 
bar zurechtgeschneiderten Versen zusammengezimmert hatte.

’’The Messiah”, der Titel einer neu von ihm komponiert zu werden vorge- 
schlagenen Textvorlage. Der wollte aus ihm noch restlos einen Narren ma- 
chen. Und noch dazu war es eines dieser fur alle Musikkrankheiten und KJang- 
harmonieverstimmungen so iiberaus anfalligen Oratorien, die auch nicht viel 
weiter gefuhrt hatten als hierher.

Aber beim Lesen der ersten Zeile umfing Handel eine in gerade seinem 
Zustand unerklarlich wohltuende, ihn beruhigende Erregung, eine Unerschro- 
ckenheit breitete sich um ihn, als ware alles auf einmal ganz anders gewor- 
den. Er solle sich trosten, konnte er lesen, und ganz ruhig sein, und nichts 
mehr werde ihn ab nun bedrangen konnen oder behelligen, denn ab diesem 
Punkt des Lebens sei er aufgehoben derart, daB man ihm nichts mehr anzuha- 
ben vermoge.

Es war, als prasselte ein trockener Klangregen in einem aufgekommenen 
Harfengewitter auf das Dach seines Hauses, nein uber alle Dacher der Stadt 
und aller Stadte und Dorfer, und ein Feuer schien Handel ins Zimmer gedrun- 
gen zu sein, in dem er noch immer uberm Schreibtisch gebeugt saB und schon 
einen ganzen StoB Notenblatter vollgeschrieben hatte, und waren es das Feu
er und die seinen Kopf kiihlenden Flammen eines dargebrachten Dankopfers, 
das er jetzt zum KJ ingen brachte, oder war es schon das zu ihm voraus mitten 
in die Nacht herbeigesandte Feuer eines bald schon neu anbrechenden Tages, 
der das Gestriipp der vertrockneten Straucher des Morgengrauens entziinden 
wiirde, das der Osten aufgefackelt hochschwemmte aus seiner Versenkung 
hinterm Rand des Ozeans?

Es war, als hatte er sich den Ather hochstpersonlich als einen iibersicht- 
lich notenliniengestreiften Papierbogen auf den Schreibtisch geheftet und 
beschriebe hastig genau das Brechen der Tageszeitengewitter durch die Ge- 
zeiten der Nachte hindurch.

Im Auf- und Abrufen der Chore, die er durch die unermesslichen Konzert- 
sale aller Horizonte fegte, sturzten deren vom aufbrausenden Gefliister der 
Walder begleitete Stimmen als Vogelschwarme durch die geoffheten Kata- 
rakte des Himmels, unterwegs auf ihrer Besiedelung der Atmosphare, und 
zerrissen die ihnen untergekommenen Wolken mit ihren Fliigelschlagen in 
kleine Streifen und Lappen, die weit herabhingen in die Felder des Tieflands, 
aufgeldst zu freundlichem Leuchten herabgleitender Lichthageltriller.

Ein unfassbar selbstverstandliches Gliicksempfindungsblitzen durchdrang 
Handel immer wieder und eine Freude durchflutete den Komponisten wie 
heftiger Aschenregen, der sich aus ihm erhob und auch die letzten Spuren in 
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ihm ausgebrannter Ruinenschatten fortstromte ins unerreichbar tiefe Verges- 
sen der gewissenhaft abgeklarten Lagunen seiner Erinnerung, als waren mit 
seinem Wiedererwachen gemeinsam auch bisher fremd gewesene Bereiche 
eines ganz neuen Fuhlens und Wissens hochgetaucht, die er spiiren, aber nicht 
benennen konnte, doch, benennen, klingend ubertragen, und war er alien 
verstecktesten Ratseln hautnah auf der Spur mit den Tonen seiner gerade neu 
komponierten Musik, horbar deren Auflosung aufklingen zu lassen, bisher 
Unbegreifliches, Unaussprechliches und Undenkbares zu deutlich begreifbar 
genau vemehmlichen Gestalten geformt.

Nach drei Wochen war die Arbeit beendet. Aber noch fehlte ihm dariiber 
ein alles nachtkiangeuberspannendes weit aufwarts die Atmosphare hindurch 
gebogenes horbares Dach, das er mit alien erreichbaren, ganz wie zum ersten- 
mal gesungenen Lichtstrahlenstimmen als eine von alien Mauersegler- 
schwarmen der Insel geflochten zusammenklingende Kuppel uber die groBe 
Landschaft des Werkes hinwegziehen wollte, daB es endgiiltig so wurde, wie 
es sein sollte.

Am 13. April horte man das Werk zum erstenmal in Dublin. Seit damals 
brachte ihn nichts mehr aus der Fassung, obwohl er oft noch ahnlichen Muh- 
salen ausgesetzt war wie davor. Aber alle Anstrengung war ihm miihelos hin- 
ter sich werfbar, samtliche ihm geltende Seitenhiebe schlugen ihm nur nicht 
verletzende Wunden, und durch die ihm verschlossen gebliebenen Turen ging 
er einfach im Vorbeigehen.

Die Stiegenhauser der Tage und Wochen und Jahre lagen ganz eben aus- 
gebreitet vor ihm auf seiner oftmaligen Reise durch die buntgefarbten Luft- 
kirchenschiffe im Glanz der Jahreszeiten, begleitet vom immer noch durch- 
sichtigen Aufruhr der Sehnsucht seiner bewegten inneren Landschaftsbilder, 
deren Ausstrahlung aber auf seine auBere Umgebung so stark war, daB sie 
mehr und mehr abzufarben begannen, bis sich seine Umwelt an die Gegen- 
den seiner inneren Bilder derart angepasst hatte, daB die Bilder, die er um 
sich gebreitet sah, mit den Darstellungen, die er in seinem Innersten iiber- 
schauen konnte, ubereinstimmend identisch geworden waren.

Auch als er blind geworden im hohen Alter, horte er nicht auf zu sehen, 
sondem sah mit seinem unermesslichen Gehor und horte dann alles durch die 
Fenster seiner innersten Augen.

Waren ihm seine schwer zahlbaren Werke mit dem Verstreichen der Zeit 
vermutlich bald selbst nicht mehr iiberschaubar gewesen, so daB er vielleicht 
anfing, sie nach und nach langsam wieder so in sich zuriick hineinzuvergessen, 
wie sie Jahrzehnte zuvor aus ihm herausgestromt waren, so blieb ihm der 
Messiah immer gegenwartig, begleitete ihn uberall hin. Er liebte das Werk, 
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weil er mit ihm auch sich selbst ganz neu geformt erschaffen empfand. Des- 
halb wollte er damit aus der Offentlichkeit sich verabschieden, ehe er den 
endgiiltigen Riickzug beschloB.

Am 6. April fuhrte man den schwerkranken 74jahrigen zum letzten Mal 
nach Covent Garden aufs Podium. Seine Person war schon lange zu einer 
Institution geworden, bei deren Erscheinen zwei Kerzen vorangetragen aufs 
Cembalo gestellt wurden. Er saB da wie sein ganzes Leben bis jetzt noch 
immer, alleingeblieben inmitten der Menge, die er nicht sah, doch als durch 
die aufkommenden Cembalogewitter die undurchdringbar dichten Chore der 
zuriickkehrenden Zugvogelwolken die Fenster des Hauses durchstieBen und 
herbeischwammen und schon aufgeldst im Jubel der ihm dargebrachten 
orkanisch berechneten Beifallskundgebungen seine Augenlider streiften, 
leuchtete sein vom unendlich oftmaligen Erwachen miide gewordenes Ge
sicht durch den Saal.

Erschrocken fuhrte man ihn zuriick ins Haus, wo er sich hinlegte, ohne 
sich je wieder erhoben zu haben.

Und am 13. April spilite Handel, wie der Horizont von weit hinter der 
Stadt durch die Gassen wanderte und an seinem Bett sich niederlieB, wah- 
rend [...].
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FRANZ INNERHOFER (1944-2002)**
Die Sprache ist zu meiner Zujluchtsstatte 
geworden. Ich kann Dinge und Zustande beim 
Namen nennen, das kommt, weil ich so viel 
geschwiegen habe.
F. INNERHOFER

Kurzbiographie:

Franz Innerhofer wurde 1944 in Krimml (Salz
burg) geboren. Seine Mutter war Landarbeiterin, 
sein Vater Bauer. Innerhofer kam als uneheliches 
Kind auf die Welt, was damals einer Stigmatisie- 
rung gleichkam. Mit sechs Jahren musste er seine 
Mutter verlassen. Er wurde auf den Bauemhof des 
Vaters geschickt, wo er als Hilfsknecht eingesetzt 
wurde. Kindheit und Jugend waren von der har- 
ten Arbeit am Hof des Vaters gepragt. Es war ein 
Leben voll Emiedrigung und Unterdriickung, das 
Jahre spater im ersten Roman Innerhofers 

thematisiert werden wird.
1961 verlasst er den vaterlichen Hof und beginnt eine Schmiedelehre. 

Nach dem Militardienst besucht er das Abendgymnasium fur Berufstatige. Er 
legt die Mature (Reifepriifung) im so genannten zweiten Bildungsweg ab und 
beginnt in Salzburg Germanistik und Anglistik zu studieren. 1973 erhalt er 
ein Literaturstipendium des Bundesministeriums fur Unterricht und Kunst. 
Ein Jahr lang widmet er sich ausschiieBlich der Literatur. Bereits 1974 er- 
scheint dann sein erster Roman Schone Tage. Die Literaturkritik feiert 
Innerhofer als ”zur Sprache gekommenes Naturtalent”. Sein erster Roman 
wird zur literarischen Sensation. Der groBe Erfolg dieses Erstlingswerkes 
bringt fmanzielle Sicherheit und ermoglicht ein Leben als freier Schriftstel- 
ler. Innerhofer iibersiedelt nach Orvieto (Italien), spater nach Ami bei Zurich 
(Schweiz) und dann nach Paris. Weitere Romane, die stark autobiographisch 
gefarbt bleiben, folgen: Schattseite (1975); Die grofien Wdr ter (1980); Der 
Emporkommling (1982). Schone Tage wird 1982 von F. Lehner verfilmt.

1980 kehrt Innerhofer wieder nach Osterreich zuriick. Bis zu seinem Tod 
lebte er in Graz. Im Janner 2002 hatte sich Franz Innerhofer in seiner Grazer 
Wohnung erhangt. Die Leiche wurde erst Tage spater entdeckt. 1974 schrieb 
Innerhofer in Schone Tage.
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Was einer fur den andem tun konnte, war nicht viel. Da waren ja lauter 
solche, wo keiner dem andem helfen konnte. Wer davonlaufen konn
te, lief davon. Viele standen es durch, bis sie ihre Situation erkannten, 
dann brachten sie sich um. Es hieB dann einfach: der oder die hat SchluB 
gemacht. Das war der ganze Kommentar auf ein Leben. Die Leute 
fragten gar nicht warum? Es klang wie eine Billigung, als ob man von 
denen, die von der letzten Moglichkeit Gebrauch machten, nichts an- 
deres erwartet hatte. Selbstmord war und ist fur diese Leute 
Ubereinstimmung. (INNERHOFER 1974)

Selbstmord war und ist vor allem Verzweiflung an der Gesellschaft, an ’’die- 
sen Leuten”.

Preise:
1973 Staatsstipendium des Bundesministeriums fur Unterricht und Kunst fur 
Literatur; 1974 Sandoz-Preis fur Literatur des Sandoz-Forschungsinstituts 
Wien; 1975 Literaturpreis der freien Hansestadt Bremen; 1975 Rauriser Lite
raturpreis des Landes Salzburg; 1982 Buchpramie des Bundesministeriums 
fur Unterricht und Kunst; 1993 Literaturpreis des Landes Steiermark; 1993 
Literaturpreis der Salzburger Wirtschafi.

Werke:
Bucher
Schone Tage. Roman. Salzburg, Wien: Residenz, 1974; Schattseite. Roman. 
Salzburg. Wien: Residenz, 1975; Innenansichten eines beginnenden Arbeits- 
tages. Pfaffenweiler: Pfaffenweiler Presse, \976\Diegrofien Worter. Roman. 
Salzburg, Wien: Residenz, 1977; Der Emporkommling. Erzahlung. Salzburg, 
Wien: Residenz, 1982; Orvieto. Das Stuck und seine Produktionsgeschichte. 
Graz: Edition Srahalm, 1990; Scheibtruhe. Die Geschichte derHanni R. Heft 
8 des Schauspielhauses Graz, 1992; Um die Wette leben. Roman. Salzburg, 
Wien: Residenz, 1993

Stiicke
Orvieto. Wien: Theater Gruppe 80, 1980; Scheibtruhe. Die Geschichte der 
HanniR. Graz: Schauspielhaus, 1992.

Horspiel: Das Haus am Stadtrand. ORF Steiermark, 1981.

Film: Schone Tage. Femsehfilm. Regie: Fritz Lehner. ARD, 1982.
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Werkbesprechung:
Innerhofers Werk auf die individuelle Biographic zu reduzieren, ist zu kurzsich- 
tig, auch wenn es groBe Ubereinstimmungen zwischen der Figur des Holl in 
Schone Tage und dem Autor gibt: Holl ist wie Innerhofer ein uneheliches Kind, 
das sechsjahrig am Hof des Vaters als Knecht aufgenommen wird. Von der Stief- 
mutter und den Halbgeschwistem gedenriitigt, vom eigenen Vater emiedrigt, von 
den anderen Knechten als Bauemsohn misstrauisch beaugt, verbringt Holl seine 
Kindheit jenseits jeder Idylle in “versteckter Leibeigenschaft”. Im bauerlichen 
Milieu der 50er und 60er Jahre wird deutlich, dass die Familie patriarchal gepragt 
ist, und dass die patriarchale Macht mit Gewalt gegen den Schwacheren durchge- 
setzt und weiteigegeben wird: Der Vater schlagt die Mutter. Die Mutter schlagt 
ihre Kinder. Die Kinder schlagen den Halbbruder, der sich nicht wehren kann. In 
dieser Welt zahlt der Mensch nicht als Individuum mit seinen jeweiligen Bega- 
bungen, Wiinschen, Hofihungen. Der Mensch und dessen Wert wird allein durch 
die Arbeitskraft bestimmt Die muhevolle Sicherung des Lebensunterhalts, wel- 
che fur die erste Nachkriegsgeneration bestimmend war, fuhrt zu einer Verro- 
hung des Menschen. Schule, Kirche und Behorden sehen daran vorbei und gehd- 
ren oft selbst zur Unterdriickungsmaschinerie dazu. Mit 17 Jahren verlasst Holl 
den vaterlichen Hof und somit das bauerliche Milieu und beginnt hoffhungsvoll 
ein neues Leben als Arbeiter. Er macht eine Schmiedelehre.

Der zweite Roman Schattseite erzahlt aus der Ich-Perspektive den Weg 
des Franz Holl vom Schmiedelehrling zum Fabrikarbeiter, der vom Land in 
die Stadt zieht. Im zweiten Bildungsweg holt er nach, was sowohl im bauer
lichen Umfeld als auch im Arbeitermilieu uniiblich war: den Abschluss eines 
Gymnasiums. In Diegrofien Wort er verlasst Holl die ebenfalls desillusionie- 
rende Arbeiterwelt und begibt sich in die “Welt der Wort er”, in die akademi- 
sche Welt der Wissenschaft und ihrer Metasprache.

Die Geschichte Holls lasst sich als Entwicklungsroman mit umgekehrtem 
Vorzeichen lesen. Der Protagonist entwickelt sich vom stummen, eingeschiich- 
terten ’’Leibeigenen” zum kritischen Individuum. Doch erfolgt die Entwicklung 
Holls nicht dem Schema des klassischen Entwicklungsromans entsprechend: der 
Held reift nicht durch die positiv besetzte asthetische Erfahrung. Holl steht nur 
vor der Wahl, sich der patriarchalen Ordnung zu beugen und somit als Individu
um unterzugehen oder diese zu vemeinen. Durch standige Vemeinung geht Holl 
immer weiter: von der landlichen Welt der Bauem, in die industriell gepragte 
Welt der Arbeiterschafi und weiter in die Welt der Wissenschaft und Universitat, 
die ihm zwar eine Sprache gibt, aber keine Sicherheiten. Negativ wird nicht nur 
die gesellschaftliche Wirklichkeit erfahren. Negativ ist auch, v. a. in Schone Tage 
die sprachliche Wirklichkeit. Diese besteht nur aus Befehlen. Wo die Befehle 
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aufhdren, fangen die Priigel an. Wo die Sprache aufhort, fangt der Kbrper an. Dies 
gilt nicht nur fur Disziplinierung und Ziichtigung, sondem auch fur die Verarbei- 
tung der Wirklichkeit, die verbal noch nicht verarbeitet werden kann. Die Schmerzen, 
die Holl psychisch zugefugt werden, auBem sich physisch in Symptomen wie 
dem Bettnassen. Die Sprache des Romans ist zerstiickelt und zerhackt, ebenso 
der Aufbau. Nur lose miteinander verbunden werden Episoden und Erinnerungs- 
fragmente des Franz Holl aneinandergereiht.

Die Natur selbst, Grundlage der bauerlichen Welt, wird ebenso wie die 
Gesellschaft negativ erfahren. Die Natur ist nicht langer positive Begleiterin 
des Menschen, der mit ihr im Einklang lebt. Die Natur erscheint als Feindin 
des Menschen. Sie ist entweder zu heiB oder zu kalt. Auch die Tierwelt wird 
negativ gezeichnet. Mit dieser Negativitat des Naturbegriffs steht Innerhofer 
in einer Linie mit Thomas Bernhard.

Innerhofer zeigt in seinem ”Anti-Heimatroman” nicht nur sein individu- 
elles Einzelschicksal, sondem er zeigt auch gesellschaftliche Missstande auf, 
die eine ganze Generation betreffen: eine Form der Leibeigenschaft, die sich 
bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts noch immer im landlichen Raum kon- 
serviert hat. Das konservative Moment, das Bewahren von Traditionen, die 
Pflege von Brauchen, etc. wird bei Innerhofer seiner Positivitat entkleidet. 
Konserviert werden ’’mittelalterliche Zustande”. Wenn das Land und das Land- 
leben fur manche Stadter die liebliche Idylle verloren geglaubter schoner 
Kindheitstage reprasentiert, so will Innerhofer zeigen, um welchen Preis die
se Unberiihrtheit erfolgt.

Die Erzahlung Der Emporkommling kann als Epilog zur autobiographisch 
gefarbten Roman tri logie gelesen werden. Der Ich-Erzahler, hier Hans Peter 
Lambrecht genannt, verlasst die Welt der Intellektuellen und geht den Weg 
zuriick, den Holl in der Romantrilogie vorwarts schritt. Lambrecht bricht sein 
Studium ab und mochte sich wieder durch korperliche Arbeit vom Denken 
befreien: “Du muBt dir deine Hande zuriickerobem. Die Hande sind dein 
Ausweg. Nur fiber sie kannst du vielleicht zu dir finden.” (INNERHOFER 
1983: 9)

Leseprobe:

Schone Tage (Erstveroffentlichung 1974, 2002 emeut aufgelegt [o. S.])

Der Pflege einer kinderlosen Frau entrissen, sah Holl sich plotzlich in eine 
fremde Welt gestellt. Es waren da groBe Raume und viele Menschen, die 
keine Zeit hatten fur Kinder, denn sie muBten sich heftig bewegen. Die Fel
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der waren verwahrlost und die Menschen hungrig. Gleich zu Beginn stifteten 
die Vbrgange um Holl eine groBe Verwirrung in ihm. Die Gegenstande, die 
auf einmal so groB und so neu auf ihn wirkten, wagte er nicht anzufassen. 
Von den vielen neuen Gesichtem kannte er zwei ganz fliichtig, aber er ver
stand nichts. Am Nachmittag und am Abend wurde er in eine groBe Kammer 
gelegt. Wenn er aufwachte, schrie er, bis jemand kam und ihn herausholte. 
Dann furchtete er sich vor den Striimpfen, die man ihm auf einer Bank, wah- 
rend er sich wehrte, rasch uber die Beine zog. Die Striimpfe waren rauh. Er 
zog sie sich aus, und die anderen zogen sie ihm wieder an. Er wand sich und 
fiel von der Bank, ohne daB er es begriff. Zwei Hande packten ihn und setzten 
ihn auf die Bank zuruck, wo er weinte, weg wollte und wieder hinunterfiel, 
so daB es den Frauen, die seinetwegen von der Arbeit weg muBten, oft zuviel 
wurde, sie ihn packten und schlugen. Diese Vorgange wiederholten sich oft, 
denn die Erwachsenen konnten sich nicht vorstellen, daB das Kind erst ange- 
fangen hatte, eine neue Welt zu begreifen. Aus einer kleinen Welt in eine Welt 
von StbBen und Schlagen, meistens irgendwo in eine Ecke verbannt, schaute 
Holl den Frauen zu, die unentwegt kamen und gingen. Eine muBte er Mutter 
nennen und eine GroBmutter. Von fruh bis spat wurde dem Kind gesagt, was 
es nicht tun diirfe und was es tun musse, was es sonst noch hbrte, war ihm 
unverstandlich, waren fremde Worte, an fremde Menschen gerichtet. Es war 
eine groBe Welt, in die Holl, bald da- bald dorthin gesetzt, sich hineinzu- 
tappen versuchte. Kein Mensch, der sich mit ihm befaBte, zu viele Gegen
stande, als daB er sich mit einem hatte befassen kbnnen, nur die GroBmutter 
war da und arbeitete den ganzen Tag. Die Mutter arbeitete drauBen. Zwei 
Jahre hatte Holl Zeit, um sich zwischen Gegenstanden und Menschen ein 
wenig zurechtzufinden, aber es verging kein Tag, wo er sich nicht an ihnen 
stieB oder von ihnen gestoBen wurde.

Im Sommer waren die Mutter und der Stiefvater auf der Alm. Im Herbst, 
Winter und Fruhjahr kamen sie mit den anderen Knechten und Magden werk- 
tags zweimal schnell ins Haus, wiirgten das Essen hinunter, blieben einige 
Minuten schweigend um den Tisch sitzen, dann kam die GroBmutter in die 
Stube, hielt die Tur auf und schickte alle hinaus. Die einen verschwanden in 
den Stall oder in die Scheune, die anderen gingen schweigend hinaus auf 
eines der Felder oder hinauf in den Wald.

Der Emporkommling (Erstverbffentlichung 1982, 1983 2. Auflage S. 74-77)

Mondfliige gab es langst, und die heimtiickischsten Waffen wurden ausge- 
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klugelt, aber gegen das Hineingehen in die Fabriken war noch kein Mittel 
gefunden.
Wie langweilig das doch war!
Die westliche Geschichte! Die ostliche Geschichte! Und nun auch noch die 
chinesische Geschichte! Jede endet in dem gleichen Stumpfsinn du wirst 
schon in jungen Jahren aufs Feld oder in die Fabrik geschickt und kommst 
nur durch Verrat los.
Als ob es sich um einen einzigen Kdrper handelte, wird von den Arbeitem als 
einer Klasse gesprochen. Aus purer Bequemlichkeit wurde dieses Wort uber 
sie gestiilpt um ihnen Eigenschaften zuzuschreiben, die aus Buchem stamm- 
ten, die nicht von Arbeitern gelesen wurden.
Sie taten gut daran, die Arbeiter, daB sie dieser Sprache nicht so einfach folg- 
ten. Sie war unverstandlich, langweilig und hochnasig zugleich. Es handelte 
sich nicht einmal um eine Sprache, sondem um ein Instrument, das langst 
stumpf geworden war.
Die Arbeiter halfen sich selber.
Sie pfiffen auf die roten Fahnen und uberlieBen sich der Hoffhung, daB es 
nicht schlechter werden moge. Sie wuBten nichts Besscres. Die Geschichte 
ging sie nichts an. Wozu auch!
Es gab genug, die sich nicht scheuten, leitende Positionen einzunehmen. Zu 
viele, die zu so vielen verschiedenen Sitzungen gingen, daB sie sich Windeln 
hinter die Unterhosen stopfen muBten, um ihre Hinterteile vorm Wundwerden 
zu schiitzen. Es war langst zu miihsam, herauszufinden, um wessen Geschik- 
ke in den vielen verschiedenen Gebauden gerungen wurde. Und es wurde 
auch nicht klarer, als Arbeiter bereits aus ihrer Mitte Vertrauensleute wahlten 
und sie fur sich sprechen lieBen.
Die Arbeiter hatten etwas, das andere schon lange nicht mehr kannten. Sie 
mochten sich gut leiden. Selbst in der Friih, wenn jedem klar war, was er von 
dem begonnenen Tag zu erwarten hatte, gab es nicht wenige, die sich wohl- 
wollend durch das Gedrohne zunickten oder sich durch Handzeichen bemerk- 
bar machten. Das war nicht irgendein fluchtiger GruB. Das bedeutete vie! 
mehr. Sie hatten keinen Grund, sich Sympathien vorzuheucheln. Da sagten 
sie lieber gleich gar nichts und schauten uber einen hinweg. Von ihnen ge- 
schnitten zu werden, konnte sehr weh tun. Sie sprachen es nicht aus, aber sie 
wuBten natiirlich, daB sie es waren, die anderen viele Bequemlichkeiten er- 
moglichten. Das wuBten sie so genau, wie es einem Frosch klar ist, daB er mit 
einer Ringelnatter keine Partnerschaft eingehen darf. Unter sich wuBten sie 
schon, welchen Wert sie hatten. Das kam auch durchaus zum Ausdruck. Sie 
sprachen von sich natiirlich als von Menschen. Nie horte ich von ihnen das 
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Wort Masse. Auch dem Begriff Klasse verweigerten sie sich. Dafur sprachen 
sie umso eifriger von"sich selbst - leider viel zu wenig und viel zu bescheiden. 
Leider hoben sie kein langes ohrenbetaubendes Geschrei an. Das mochten sie 
nicht. Das lag ihnen nicht. Am ausdruckstarksten waren immer noch ihre 
Gesichter und ihre Augen. Die konnten einen glatt durchstechen, wenn ihnen 
vorkam, man gehdre nicht zu ihnen. Ihre Augen lieBen keinen Zweifel auf- 
kommen.
Auch mir gegeniiber waren ihre Blipke kuhl, misstrauisch und geringschat- 
zig. Auch mir gegeniiber machten sie keine Ausnahme. Warum auch! Das 
schatzte ich ja an ihnen. Das war ja ihre Starke. Nur einer erzahlte mir, daB er 
einen Sohn habe, der bald vorm Abschluss eines Universitatsstudiums stehe. 
Das war Stefan, der mit mir in der Schlosserei arbeitete. Er selber war gepriif- 
ter Meister und stammte aus Slawonien und war Mitglied der Kommunisti- 
schen Partei. Nur einmal, und auch da nur fliichtig, sprach er mir davon. 
Allen anderen kam das Wort Universitat nicht liber die Lippen. Sie hatten 
auch Grund dazu, denn auch auf den Universitaten wurde ja nicht ununter- 
brochen von Arbeitem geschwarmt. DaB dort die Tage ohne Staub, Larm, 
Dreck und SchweiB vergingen, wuBten die Arbeiter sehr wohl. Auch als sie 
mich schon viel weniger als einen aus einer ihnen unzuganglichen Welt Kom- 
menden betrachteten und mich bereits mit kleineren Auftragen ausprobiert 
hatten, besagten ihre Blicke immer noch: Unser Leben scheinst du nicht zu 
kennen. So manchen tat es sogar leid, daB ich nicht eine leichtere und ange- 
nehmere Arbeit gefunden hatte. Durch die vordere und durch die hintere, zu 
den Betonierhallen fiihrende Tur kamen sie in die Werkstatt geschritten, brach- 
ten mit knappen Worten und fluchtigen Gesten ihre Wiinsche zum Ausdruck 
und gingen. Da waren Arbeiter darunter, die so ungeheure Lei stungen er- 
brachten, daB mir vorkam, ein boser Traum sei uber sie hergefallen und habe 
sie in das 19. Jahrhundert versetzt. Es waren vorwiegend Arbeiter aus 
Gebirgstalem. Arbeiter, die haufig friih von Krankheiten heimgesucht wur- 
den, sich mit Krebsangsten qualten und schrecklich einsame Spitalaufenthalte 
durchlebten. Arbeiter, die keine Aufpasser und keine Antreiber brauchten. 
Arbeiter, die kaum redeten und nur ganz selten lachten. Arbeiter, die sehr 
begehrt waren.
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BARBARA FRISCHMUTH (1941) **
Die Macht neu verteilen, so daft sie keine 
Gefahr mehr fur die Welt bedeutet.
B. FRISCHMUTH

Kurzbiographie und Werkbesprechung:

.Barbara Frischmuth wurde am 5.7. 1941 in Alt- 
aussee (Steiermark) geboren. Sie besuchte eine 
Klosterschule. Danach studierte sie Tiirkisch und 
Ungarisch am Dolmetscherinstitut Graz. Nach 
Auslandaufenthalten in der Tiirkei und Ungam 
(von 1961 bis 1963) folgte ein Orientalistik- 
studium in Wien.

Von 1970 bis 1977 lebt sie als freie 
Schriftstellerin und Ubersetzerin in Oberweiden 
(Niederdsterreich), 1977 iibersiedelt sie nach Wien. 
In ihrem ersten Buch Die Klosterschule (1968) 

schildert Frischmuth ihre eigenen Erfahrungen mit der geschlossenen Welt ei- 
nes katholischen Madchenpensionats. In diesem Text arbeitet sie mit einer Fol- 
ge von Sprachwendungen, die unmittelbar der strengen Intematswelt entspringt. 
Sie fiihrt ein Leben vor, das sich nach autoritaren Regeln und dem Sprachge- 
brauch von Kasemen verhalt. In ihren Texten iibertreibt sie die Welt von Befehl 
und Gehorsam bis hin zur Parodie und zeigt so die vermeintlich uberlebte, also 
immer noch machtige Struktur des “autoritaren Charakters” (Theodor W. 
Adorno). Anhand von zusammenhanglosen Zitaten lost sie die scheinbare Lo- 
gik ilires authentischen Sprachmaterials auf, wodurch der Grundzug einer Welt 
deutlich wird, die auf Dressur und Unterdriickung abzielt.

In ihren Kinderbiichem eignet sie sich eine fiktive Kindheit an, die an die 
Stelle der tristen realen treten soil.

Die Erzahlsammlung/fasc/iezz nach Wind (1974) zeigt Frauen in ausweg- 
losen Verstrickungen, in die sie durch eine offensichtlich verfehlte Erziehung 
gerieten. In der Romantrilogie Die Mystifikationen der Sophie Silber, Amy 
oder Die Metamorphose und Kai und die Liebe zu den Modellen (1976-79) 
versucht Frischmuth das ausgeklammerte Irreale in die Wirklichkeit zuriick- 
zufiihren, indem sie Bilder einer Versohnung von Sinnlichkeit und Rationali- 
tat beschwort. Fur Barbara Frischmuth hatte der Fortschritt der rationalen 
Welt einen Punkt erreicht, der die Errichtung von Gegenwelten notwendig 
macht. Diese Gegenwelten werden in Gesprachen mit traditionell abendlan- 
dischen Naturgeistem erzeugt.
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Im Tiirkei-Buch Das Verschwinden des Schattens in der Sonne (1973) 
werden die Mechanismen von Militardiktaturen aufgezeigt. Dieser Roman 
endet, wie die meisten ihrer Geschichten, im Gefiihl der Vergeblichkeit, Ent- 
tauschung und des Missverstandnisses. Es sind “Sackgassengeschichten”, die 
wie der Kritiker Reinhard Urba formulierte, nicht aus Problemen heraus-, 
sondem erst einmal in diese hineinhelfen.

Ihre weiteren Texte werden durch das Thema “Frau mit Kind” erweitert 
(z.B. Die Ferienfamilie, 1981). Das Kind steht fur die Utopie des moglichen 
Neubeginns. Gleichzeitig steht es fur Natur, denn das Kindsein ist vor der 
Sprachwerdung zuerst Erfahrung. Die Fortsetzung des Themas Natur erfolgt 
durch die Verlangerung der Kette Frau Kind durch ein neues Glied Tier (Ido, 
die Pferde und ob, 1989).

Preise:
1970 Staatsstipendium des Bundesministeriums fur Unterricht und Kunst fur 
Literatur; 1972 Osterreichischer Kinder- und Jugendbuchpreis des Bundes
ministeriums fur Unterricht und Kunst fur Kinderbucher; 1973 Anton-Wild- 
gangs-Preis der Osterreichischen Industrie fur Literatur; 1975 Forderungs- 
preis der Stadt Wien fur Literatur; 1976 “Writer in residence” des Oberlin 
College in Ohio; 1978 Dramatikerstipendium des Bundesministeriums fur 
Unterricht und Kunst; 1980 und 1986 Buchpramie des Bundesministeriums 
fur Unterricht und Kunst; 1987 Wiirdigungspreis des Bundesministeriums 
fur Unterricht und Kunst fur Literatur; 1988 Manuskripte-Preis vom Forum 
Stadtpark des Landes Steiermark; 1990; Szlabbezs-Preis des Intemationalen 
Horspielzentrums Unterrabnitz; 1998 Kinder- und Jugendbuchpreis; 1999 
Franz Nabel Literaturpreis.

Werke:

Bucher
Die Klosterschule. Frankfurt am Main. Suhrkamp, 1968; Das Verschwinden 
des Schattens in der Sonne. Frankfurt.M. Suhrkamp, 1973; Riickkehrzum vor- 
laufigen Ausgangspunkt. Erzahlungen. Salzburg, Wien. Residenz, 1973; Ha- 
schen nach Wind. Erzahlungen. Salzburg, Wien. Residenz, 1974; Die Mystifi- 
kationen der Sophie Silber. Roman. Salzburg, Wien. Residenz, \916; Amy oder 
Die Metamorphose. Roman. Salzburg, Wien. Residenz, 1978; Kai und dieLie- 
bezu den Modellen. Roman. Salzburg, Wien, Residenz, 1979; Bindungen. Er- 
zahlung. Salzburg, Wien. Residenz, 1980; Die Frau im Mond. Roman. Salz
burg, Wien. Residenz, 1982; Wassermanner. Lesestiicke aus Seen, Wiisten und
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Wohnzimmem. Hrsg., Nachw. Hans Haider. Salzburg, Wien. Residenz, 1994; Die 
Schrift des Freundes. Roman. Salzburg, Wien. Residenz, 1998

Kinder-und Jugendbiicher
Der liebe Augustin, ill. IngaMorath. Luzern. Reich, 1981; Die Ferienfamilie. 
Roman. Salzburg, Wien. Residenz, 1981; Sommersee. Wien, Munchen. Ju
gend &Volk, 1991.

Stiicke
Die Prinzessin in der Zwirnspule. Regie. Georg Ourth. Salzburg. Landes- 
theater. Salzburg, 1997; Mister Rosa oder Die Schwierigkeit, kein Zwerg zu 
sein. Groteske. Regie. Udo Schoen. Aachen. Stadttheater, 1989; Eine kurze 
Geschichte der Menschheit. Dramatisierung fur “Optisches Konzert”. Mu- 
sik. Marco Schadler, Konzept, Bearb., Regie. Johannes Rausch. Choreogra- 
fie. Guillermo Horta Betancourt. Feldkirch. Saal der Arbeiterkammer, 1994.

Horspiele:
Die unbekannte Hand. SWF, NDR, ORF, 1970; Die Mondfrau. SDR, ORF, 
1979; Die Mozart horende Hanako und ihre fiinf Katzchen. (Mit Kazuko 
Saegura). Regie. Georg Madeja. ORF, WDR, 1992; Eine Liebe in Erzurum. 
Regie. Gotz Frisch. ORF, WDR, 1994

Filme:
Abschiede. TV-Film in zwei Teilen. Drehbuch (nach einer Novelle von Arthur 
Schnitzler und einer Erzahlung von B. Frischmuth).
Sommersee. TV-Serie in sechs Folgen. Drehbuch (nach ihrem gleichnahmigen 
Kinderbuch). B. Frischmuth. Erhard Riedlsperger. ORF, ZDF, 1992

Ubersetzungen:
Ana Novac. Die schonen Tage meiner Jugend. Ubers, a. d. Ungar. B. 
Frischmuth. Reinbek. Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1976; Istvan Orkeny. 
Das elfte Gebot. Familie Tot. In Modeme ungarische Dramen, S. 5-82. Ubers, 
a. d. Ungar. B. Frischmuth. Leipzig. Reclam Leizig, 1977

Leseprobe:
Die Ferienfamilie (Munchen: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1981. S.5-12) 
Nora hatte ein Haus auf dem Lande gemietet, um dort mit Pu, ihrem Sohn, 
der eher ein kleiner Grizzly als ein Teddybar war, den Sommer zu verbringen. 
Dieses Haus hatte, wie rasch genug durchsickerte, mehr Schlafstellen, als Pu 

113



und Nora benutzen konnten, auch wenn sie sich jeder in ein anderes Zimmer 
legten. So winzig das Holzhaus auch von auBen ausschaute, es befanden sich 
in seinem Inneren eine Wohnkiiche, ein Nora-Zimmer und zwei Mansarden 
mit insgesamt funf Betten. Und nachdem auch noch diese Einzelheiten die 
Runde gemacht hatten, war es nur mehr eine Frage von Tagen, daB Vater eins, 
namlich der Vater von Pu, aber auch der Vater von Fenek, an Nora herantrat, 
ihr freundlich den Arm um die Schultem legte und anfragte, ob Sohn eins, 
namlich Fenek, ebenfalls die Ferien bei Frau zwei, namlich Nora, verbringen 
durfe, da er, Vater eins, mit Frau drei, namlich Sylvie, nach Amerika wolle. 
Auf Studienreise, natiirlich nicht zum Vergniigen, das konne er sich gar nicht 
leisten. Er wolle sich wieder einmal beruflich verandem - als sie das horte, 
seufzte Frau zwei, namlich Nora, tief -, und davor miisse er sich ein biBchen 
in der Neuen Welt umsehen. Und Feneks Mutter, Frau eins, sei ja nun schon 
seit mehr als einem Jahr nicht mehr greifbar, da sie Mann drei, einem zukiinf- 
tigen Farmer, nach Australien gefolgt war. Wo sie iibrigens noch immer da- 
mit beschaftigt waren, das Geld fur die Farm an einem Wiirstlstand zu erwirt- 
schaften. Es wurde also noch einige Zeit dauem, bis Fenek dort die entspre- 
chenden Verhaltnisse vorfand, und der Flug kostete ja auch nicht gerade eine 
Kleinigkeit.

Ubrigens war es Fenek gewesen, der nach einer ihn sehr beeindruckenden 
Folge der Femsehserie “Charlie Chan” diese Art der Numerierung eingefuhrt 
hatte, um die Familienverhaltnisse iibersichtlicher zu machen. Oder wurde so 
alles nur noch verwirrender? Kaum stand fest, daB Fenek die Ferien bei Pu 
und Nora verbringen wurde, schneite eines Abends Noras Schwester, Tante 
zwei- da Fenek alles von seiner Position aus berechnete, kam er manchmal 
mit Pus Verwandtschaft in Schwierigkeiten-, in vollig aufgeldstem Zustand 
herein. Es war wirklich ein grauenhafter Friihsommer mit Schneeregen bis in 
den Juni. Sie behauptete, ihre Berufsaussichten sanken auf Null, wenn sie 
nicht Gelegenheit habe, einen dieser Universitatssommerkurse zu besuchen, 
um ihr Franzdsisch aufzupolieren - vor lauter Nervositat wetzte sie mit dem 
Finger die Tischkante blank-, sie brauche unbedingt ein Zeugnis, um im Herbst 
ihren Beruf als Fremdsprachensekretarin wieder aufhehmen zu konnen. Dazu 
sei sie seit der Scheidung von Onkel zwei - der von ihr aus gesehen Mann 
eins und Vater eins ihrer Tochter war - gezwungen. Und das arme Kind konne 
doch nicht den ganzen Sommer uber, und zum teil unbeaufsichtigt, in der 
Stadt bleiben.

“Also gut”, sagte Nora, und das hieB soviel wie daB auch Aglaja, das 
Sumpfhuhn, kuiz Laja, Cousine eins von Pu aus gesehen, mit Fenek jedoch 
nicht verwandt, die Ferien mit Pu, Nora und Fenek verbringen wurde.
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Nach SchulschluB brachen sie daher auf, Nora, Noras Schwester und Va
ter eins, und alle schleppten sie ein Kind und einen Haufen Gepack an, Berg- 
schuhe, Schwimmhosen, Mikroskope, femgesteuerte Autos, dicke Pullover, 
Sandalen, Bucher, Kekse und Lieblingsstofftiere, denn der Sommer war lang 
und das Wetter in den Alpen spielte schon seit der letzten Eiszeit verriickt.

Das kleine Holzhaus erzitterte, als sie es in Besitz nahmen, vor allem der 
obere Teil, in dem die Kinder schlafen sollten. Natiirlich hatte kein Mensch 
sich Gedanken dariiber gemacht, wer mit wem sich welche Mansarde teilen 
sollte, und kaum war der erste Koffer miihsam uber die Huhnerleiter hinauf- 
gezerrt worden, setzte das Gerangel um die Betten ein. Fenek behauptete, er 
sei schon zu alt, um noch mit irgendjemandem - auBer seinen Kollcgen im 
Intemat r ein Zimmer zu teilen.

“Ich bin schlieBlich zwolf ’, brill Ite er, laut genug, daB in der Kiiche unten 
die Kaffeetassen klirrten.

“Und ich bin ein Madchen”, kreischte Laja, “glaubst du, ich schlafe mit 
einem Buben?”

“Pu ist noch ein Baby”, meinte Fenek, “das gilt nicht.” Pu hatte das ent- 
weder nicht gehort, oder es war ihm egal. Er wollte ohnehin lieber unten bei 
seiner Mutter schlafen, wie auch in den Ferien. Er war gerade dabei, seine 
Steinesammlung und seine Angel wieder herunterzutransportieren, als Nora 
behauptete, sie wolle diesen Sommer endgiiltig alleine schlafen. Er sei aus 
dem Alter heraus, und iiberhaupt, wie sie ihn kenne, wurde er jeden zweiten 
Tag iibersiedeln, rauf-runter-rauf, da solle er lieber von Anfang an oben blei- 
ben.

“Wieso?” schrie Pu, obwohl er wuBte, daB es ohnehin keinen Sinn hatte, 
weiter auf alten Rechten zu bestehen. Wie hatte Fenek gesagt?

“Zuerst schicken sie dich aus dem Schlafzimmer, dann aus dem Haus.”
“Mochtest du mir dann wenigstens sagen, wo ich bleiben soil?”
Nora nahm die Angel und stieg hinter Pu die Leiter hinauf. “Ihr konnt 

euch also nicht einigen?” Sie nahm eine Miinze, warf sie in die Luft und 
schloB beim Auffangen die Hand darum. “Kopf oder Zahl?” Es war alien 
klar, daB Fenek richtig raten wurde. Pu zog also zu Laja, die acht war und 
wirklich Beine wie ein Sumpfhuhn hatte. “Ihr braucht ja nur zum Schlafen 
heraufzukommen.” Und Nora zeigte ihnen, in welchen Kasten wer Zeug rau- 
men sollte.

Unten saBen die Erwachsenen und tranken einen Schluck, wie sie es nann- 
ten. Sie waren ja alle recht gut miteinander - “immerhin etwas”, wie Fenek 
sagte - bis auf Sumpfhuhns Eltem, die noch kein Wort miteinander wechsel- 
ten. Sylvie war wohl nur deshalb nicht mitgekommen, weil sonst fur das Fahr- 
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rad kein Platz gewesen ware. Nora versuchte aus den mitgebrachten Vorraten 
ein Abendessen zu basteln, aber Vater eins sagte, das komme gar nicht in 
Frage, sie wiirden jetzt alle essen gehen. Die arme Nora habe nun ohnehin die 
Kinder am Hals, da musse man sie doch zumindest am ersten Tag noch scho- 
nen.

“Wascht euch”, sagte Vater eins, bevor sie den Abhang zum Dorf hin- 
untertrabten, vergaB aber darauf zu achten, daB sie es auch wirklich taten. Pu 
hatte klebrige Hande und einen verschmierten Mund, was Vater eins erst in 
der Nahe des Dorfbrunnens auffiel, wo er ihn dann so griindlich wusch, daB 
Pu vor lauter Lachen, Gluckem und Prusten beinah erstickte. Vor dem Gast- 
haus behauptete Lajas Mutter plotzlich, sie konne nun doch nicht mehr mit- 
kommen, die Wolken, sie zeigte dramatisch auf ein paar finstere Ballungen, 
und sie fahre so ungem bei Regen. Laja verzog kaum eine Miqne, obwohl 
ihre Mutter sie zum Abschied halb tot kiiBte und jeder sehen konnte, daB sie 
mit den Tranen kampfte.

Vater eins war richtig aufgekratzt, und jeder konnte bestellen, was er wollte. 
Auch Nora wurde sehr gesprachig, nachdem sie zwei Achtel Wein getrunken 
hatte, und doch schwang in aller Stimmung ein wenig Galgenhumor, wenn 
Fenek nicht alles tauschte, und Fenek lieB sich so gut wie nie tauschen.

Pu hatte, wie immer in solchen Situationen, die Gelegenheit wahrgenom- 
men, sich dicht an Vater eins zu lehnen, den Ellbogen auf dessen Knie ge- 
stiitzt, die Beine fiber den seinen. Fenek storte das, auch wenn er nie dariiber 
sprach (wo kamen wir denn da hin, wenn wir uns alle so an Vater eins 
hangten?), dafur zwickte er Pu manchmal, wenn niemand hinsah. Aber Pu 
war nun einmal jemand, der alles spiiren und anfassen muBte und der nicht 
einmal davor zuriickschreckte, in Gegenwart anderer seine Mutter abzu- 
schmusen, dabei war er schon sieben. Er, Fenek, war da ganz anders. Zum 
Gluck.

Eigentlich waren sie alle recht miide, aber Vater eins und Nora rauchten 
immer noch eine immer wieder letzte Zigarette miteinander, und als sie end- 
lich gingen, war Pu bereits eingeschlafen. Als sie ihn weckten und auf die 
Beine stellten, fing er ein furchterliches Gezeter an, so daB ihn Vater eins auf 
die Schultem lud und ein Stuck trug. Beim Brunnen stellte er ihn dann ab und 
drohte, ihn munterzuwaschen, wenn er sich jetzt nicht von selber bewege.

Vater eins und Nora gingen eingehangt, und Pu lieB sich von Laja ziehen. 
Fenek hatte das Gefuhl, daB sie wie eine normale, friedliche Familie wirkten. 
“Hort her”, fliistert er Pu und Laja zu, “wenn jemand im Ort euch fragt, so 
sind wir eine Familie. Vater, Mutter, Kinder. Habt ihr verstanden! Vater mufi 
eine Reise machen, wir sind in den Ferien, wegen der guten Luft.”
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“Wieso?” Pu schien zu erwachen. “Nora ist nur meine Mutter.”
“Meine Mutter, meine Mutter”, affte Fenek, “wie wenn das nicht vollig 

egal ware.” “Ist es aber nicht”, brummte Pu.
“Es geht niemanden etwas an, versteht ihr. Niemanden. Ich weiB, wovon 

ich rede. Wenn ihr erst anfangt, irgendetwas zu erklaren, kommt ihr in Schwie- 
rigkeiten.” “Und wenn man uns nicht glaubt?” fliisterte Laja.

“Die fragen doch nicht, weil sie wirklich etwas wissen wollen, sondem 
einfach so, aus Langeweile. Man kann ihnen erzahlen, was man will. Wir 
sehen aus wie eine Familie, also sind wir eine, und basta. Nur nicht anfangen, 
etwas zu erklaren. Dann nimmt die Fragerei kein Ende, und wir haben nie 
unsere Ruhe.”

Zu Hause zog Vater eins noch eine riesige Schau als verehrungswiirdiges 
Familienoberhaupt ab. Er gab Fenek einen groBen Geldschein, naturlich so, 
daB Nora genau sah, wie groB er war, und ermahnte ihn, sparsam damit um- 
zugehen. Auch Pu und Laja bekamen einen, wenn auch kleinere, obwohl die 
ohnehin versorgt waren. Und zu Nora sagte er etwas von den Alimenten, die 
er diesmal doppelt uberwiesen habe, sie solle sich das alles ja nicht irgendwo 
absparen miissen.

“Waschen”, brullte er dann, und diesmal achtete er darauf, daB es ge- 
schah. Fenek war als erster im Bett. “Wiedersehen und gute Nacht”, rief er 
noch einmal, bevor er das Licht loschte, und das hieB, daB er auf keinerlei 
Abschied mehr Wert legte. Pu hingegen hangte sich an den Hals von Vater 
eins und qualte ihn so lange, bis er mit ihm die Hiihnerleiter hochkroch und 
ihn ins Bett brachte, wahrend Nora Laja trostete, der nun doch die Tranen 
gekommen waren.
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ERICH FRIED (1921-1988) **
Ich schreibe Gedichte wie ein 
Kar nickel Junge kriegt.
E. FRIED

Kurzbiographie und Werkbesprechung:

Urich Fried wurde am 6. Mai 1921 als einziges 
Kind einer jiidischen Familie in Wien geboren. 
Er war Lyriker, Erzahler, Horspielautor, Essayist, 
Ubersetzer und politisch engagierter Schriftstel- 
ler. Sein Vater war Spediteur und ebenfalls Autor, 
seine Mutter Graphikerin. Erich Fried schrieb 
bereits als Gymnasiast, und war Mitglied einer 
Kinderschauspieltruppe. Seinen ersten Auftritt im 
Theater hatte er bereits 1926, also als Fiinfjahriger. 
Der deutsche Einmarsch 1938 verwandelte Fried 

vom osterreichischen Oberschiiler in einen verfolgten Juden. Sein Vater wur
de von der Gestapo4 wahrend eines Verhors ermordet. Fried selbst gelang es 
noch rechtzeitig, nach London zu fliehen.

4 Gestapo - Geheime Staatspolizei des nationalsozialistischen Regimes.

Zu den wichtigsten Freunden in der Emigration wurden ihm die 
osterreichischen Schriftsteller Theodor Kramer und Hans Schmeier, sowie 
der Breslauer Literaturwissenschafter Werner Milch. Im Jahre 1934 beging 
Frieds Dichterfreund Hans Schmeier Selbstmord. In den Kriegsjahren hielt 
sich Fried mit Gelegenheitsarbeiten fiber Wasser, als Bibliothekar, Milch- 
chemiker und Fabriksarbeiter. In London schloss er sich dem freien deut
schen Kulturbund und Young Austria an. Spater trat er auch dem kommunis- 
tischen Jugendverband bei, den er aber wegen dessen Stalinisierung bereits 
1944 wieder verlieB. Im gleichen Jahr erschien sein antifaschistisches 
Erstlingswerk Deutschland, im Exilverlag des osterreichischen PEN-Clubs. 
Nach dem Ende des zweiten Weltkriegs entschied sich Fried in London zu 
bleiben, wo er bis zuletzt mit seinen 6 Kindem und der Ehefrau lebte. Fried 
wurde Mitarbeiter zahlreicher neugegriindeter Zeitschriften. Im Jahre 1947 
rief er den Zusammenschluss einiger jiidischer Exilschriftsteller ins Leben. 
In den friihen funfziger Jahren erhielt er eine feste Anstellung als politischer 
Kommentator der deutschsprachigen Sendungen bei der BBC.

Fried ist mit seinem schriftstellerischen Werk eigentlich erst in den sechzig- 
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er Jahren zur Geltung gekommen, namlich als ein Dichter, der kritisch seine 
Zeit abbildet und von Sorge um den Fortbestand der Welt erfiillt ist {Warn- 
gedichte, 1964). In seiner Lyrik benutzt Fried gem archetypische Motive und 
Symbole. Sic ist reich an assoziativen Elementen, die durch neue Wortbil- 
dungen und Sprachexperimente entstehen. Auffallend ist seine Vorliebe fur 
Formein und Pragungen aus alter Sprachweisheit, aus Marchen und Kinder- 
reimen. Frieds Prosa hingegen geht methodisch und stilistisch von Kafka aus: 
so beschreibt er barbarische Geschehnisse in einer kapitalistisch verwalteten 
Welt, die gewalttatig den Menschen beherrscht {Kinder und Narren, 1965).

Eine Ubersiedelung von London nach Osterreich oder Deutschland wur
de zwar erwogen, aber wegen der anhaltenden Restauration der funfziger und 
friihen sechziger Jahre immer wieder verworfen. Erst 1962 sieht er fur kurze 
Zeit seine Heimat wieder. Er litt lebenslang unter seinem Exil.

Ab 1963 gehorte er der Gruppe 47 an. In dieser Zeit entstanden auch die 
ersten Ubersetzungen von Stricken Shakespears.

Im Jahre 1966 erschien sein Gedichtband und Vietnam und, der eine lang 
andauemde offentliche Diskussion ausloste.

1968 gab Erich Fried wegen der unveranderten Kalten-Kriegs-Position 
der BBC seine Tatigkeit dort auf. Schon vorher hatte er sich mit der Uberset- 
zung von Dylan Thomas’ ersten groBeren Gedichtband {Gedichte, 1958) und 
dessen einzigen Roman {Ein Soldat und ein Madchen, 1966) einen Namen 
gemacht.

In den folgenden Jahren war Fried viel unterwegs - auf Lesungen Vor- 
tagsreisen, Diskussions- und Solidaritatsveranstaltungen.

Er ergriff zu vielen politischen Fragen Partei: Pressekonzentration, Un- 
terdriickung des Prager Friihlings, Israel und die Palastinenser, Polizeiiiber- 
griffe, Haftbedingungen politischer Gefangener.

Erst 1977 erhielt Fried den ersten angesehenen Preis, den Prix internatio
nal des Editeuers. Das pramierte Buch 100 Gedichte ohne Vaterland, erschien 
in den folgenden Jahren in sieben Sprachen und wurde zu seinem erfolg- 
reichsten Buch. Das zweitwichtigste Buch ist seine Gedichtsammlung Lie- 
besgedichte.

Im Jahre 1986 veroffentlichte er in loser Form seine Erinnerungen. Der 
Ruhm und die groBen Literaturpreise (Bremer Literaturpreis, Osterreich i scher 
Staatspreis, Georg-Buchner-Preis) erreichten Fried allerdings erst als uber 
sechzigjahrigen, schwerkranken Mann.

Erich Fried starb am 22. November 1988 wahrend einer Lesereise (Ba
den-Baden) und wurde in London begraben.
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Preise:
1965 Fordergabe des Schiller-Gedachtnispreises; 1977 Internationaler 
Verlegerpreis auf der Frankf. Buchmesse; Literaturpreis der Stadt Wien; 1983 
Bremerliteraturpreis; 1985 Goldenes Ehrenzeichen des Landes Wien; 1986 
Osterreichischer Staatspreis, Verleihung der Carl-von-Ossietzky-Medailie;
1987 Georg-Buchner-Preis.

Werke:
Romane und Erzahlungen
Ein Soldat und ein Madchen, 1960; Kinder und Narren, 1965; Fast alles 
Mogliche, 1975; Das Miftverstandnis, 1982; Angst und Trost. Erzahlungen 
uber Juden und Nazis, 1983; Mitunter sogar Lachen, 1986.

Horspiele
Erinnerung an einen Feiertag, 1958; Magellans Fahrt, 1962; Die Beine der 
grofieren Liigen, 1970.

Dramen
Arden mufi sterben, 1967; Und alle seine Morder, 1984

Lyrik
Deutschland, 1944; Osterreich, 1945; Geniigung, 1947. Reich der Steine, 1963; 
und Vietnam und, 1966; Zeitfragen, 1968; Die Freiheit, 1970; den Mund auf- 
zumachen, 1972; So kam ich unter die Deutschen, 1977; 100 Gedichte ohne 
Vdterland, 1978; Liebesgedichte, 1979; zur Zeit undzur Unzeit, 1981; Befrei- 
ung von der Flucht. Gedichte und Gegengedichte, 1983

Essays
Ich grenz noch an ein Wort und an ein andres Land. Uber I. Bachmann, 1983; 
Gesprache und Kritiken, 1986; Gesprdche mit Erich Fried, 1986.

Ubersetzungen
Shakespeare- Ubersetzungen, 1963

Leseprobe:
Bevor ich sterbe (www.literaturhaus.at)
Noch einmal sprechen
von der Warme des Lebens
damit doch einige wissen
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Es ist nicht warm
aber es konnte warm sein

Bevor ich sterbe 
noch einmal sprechen 
von Liebe 
damit doch einige sagcn 
Das gab es 
das muB es geben. 
Noch einmal sprechen 
vom Gluck der Hoffhung auf Gluck 
damit doch einige fragen 
Was war das 
wann kommt es wieder?

In einem anderen Land (www.literaturhaus.at) 
Ich kann vielleicht 
deine Briiste nachbilden 
Aus meinem Kissen 
fur meine Zunge 
fur meine Lippen 
und fur meine Hande 
damit sie besser 
denken konnen an Dich 
Ich kann vielleicht 
deinen SchoB nachbilden 
aus meinem Kissen 
fur mein Geschlecht 
fur meinen Mund 
und fur mein ganzes Gesicht 
damit es sich besser 
vergraben kann in meiner Sehnsucht

Aber deine Augen 
kann ich 
aus nichts nachbilden 
auch deine Stimme nicht 
nicht deinen Atem 
nicht deinen Geruch
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und keine einzige 
von deinen Bewegungen

Und meine Hande 
meine Lippen 
meine Zahne 
und meine Zunge 
und auch mein Geschlecht 
das alles 
will nur dich 
und keinen Ersatz fur dich

Und auch deine Briiste 
kann ich nicht wirklich nachbilden 
und auch nicht deinen SchoB 
und wenn ich es versuche 
werde ich immer 
nur traurig 
und du 
fehlst mir noch mehr

Vbrubungen fur ein Wunder 
Vor dem leeren Baugrund 
mit geschlossenen Augen warten 
bis das alte Haus 
wieder dasteht und often ist

Die stillstehende Uhr 
so lange ansehen 
bis der Sekundenzeiger 
sich wieder bewegt 
An dich denken 
bis die Liebe 
zu dir 
wieder gliicklich sein darf.

Bedingung (www.Iiteraturhaus.at) 
Wenn es Sinn hatte 
zu leben
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hatte es Sinn 
zu leben

Wenn es Sinn hatte
noch zu hoffen
hatte es Sinn 
noch zu hoffen

Wenn es Sinn hatte
sterben zu wollen
hatte es Sinn
sterben zu wollen

Fast alles hatte Sinn 
wenn es Sinn hatte.

Trauerordnung (www.Iiteraturhaus.at)
Es ist verboten
um Personen zu trauem 
die andere Ansichten hatteri 
als der Trauemde selbst

Erstens weil
unser menschliches Mitgefuhl 
ein al Izu teures Gut ist 
um so vergeudet zu werden.

zweitens weil Trauer 
um Andersdenkende 
unser Gemeinwesen 
unubersichtlich gemacht hat

So daB sogar strafbare Trauer
frei ausging unter dem Vorwand 
der Trauemde denke ja anders , 
als der Betrauerte

Weil aber keiner wirklich 
genau so denkt wie ein anderer
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ist es am besten
nur um sich selbst zu trauem

Diese Trauer (www.literaturhaus.at) 
kann desto echter und tiefer 
und mit staatlicher Hilfe 
auch desto trostloser sein

Keiner muB furchten 
es werde an Anlassen fehlen 
wenn die Trauer nur
einem immer kleineren Kreis gilt 
Im Gegenteil
Erst wenn keiner um andere trauert
Wird jeder Grund genug haben 
Zur Trauer um sich

Als meine Worte (ZurZeit und zur Unzeit. Gedichte. Koln: Bund-Verlag 
GmbH, 1981, S. 20)

Ich will nicht kluger werden 
als meine Worte
Ich will nicht diimmer werden 
als meine Worte 
nicht wissender
nicht alter nicht j linger nicht groBer 
und nicht kleiner
als meine Worte

Aber ich will auch nicht starrer werden 
als meine Worte
drum muB ich kluger werden 
und diimmer als sie 
unwissender 
und wissender 
alter und junger
groBer
und kleiner werden 
als meine Worte.

124

http://www.literaturhaus.at


Eine Zeitfrage (Zur Zeit und zur Unzeit. Gedichte. Koln: Bund-Verlag 
GmbH, 1981, S. 34)

Nun werde ich
der Politik endlich miide

vielleicht
weil ich alt bin

vielleicht
weil sie langweilig ist
vielleicht
weil ich mich furchte

Zu alt bin ich eigentlich nicht
ich kenne viel Altere

Zu langweilig
ist sie eigentlich auch nicht

Wenn ich mich furchte
furchte ich mich das zu sagen.

Selbsterfahrung (Zur Zeit und zur Unzeit. Gedichte. Koln: Bund-Verlag 
GmbH, 1981, S. 28)

Nach langem Suchen
fand er sich
und er fand sich
nach kurzer Untersuchung
der langen Suche nicht wert

Lieber zehn andere
- sprach er -
verlieren
als so
sich finden
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Man findet 
zuletzt 
nur was Caesar 
fand 
an den Iden des Marz

Ein Anruf(ZurZeit undzur Unzeit. Gedichte. Koln: Bund-Verlag GmbH, 
.1981, S. 124)

Ich mache die Augen zu 
weil meine Wande sich biegen 
Ihre Bilder sind krumm und getriibt 
wie durch ein Glas gesehen

In der gebogenen Wand 
wo sonst nur der Karnin ist 
fuhrt eine offene Tur 
in ein Nebenzimmer voll Sonne

Dort klingt das Telefon
Nan nimmt den Horer auf 
und sieht mich an und ruft 
daB es fur mich ist

Nur steht mein Telefon 
in keinem Nebenzimmer 
und hat auch nicht geklingelt 
und Nun ist tot

Verwirrt (Zur Zeit und zur Unzeit. Gedichte. Koln: Bund-Verlag GmbH, 
1981, S. 130)

Wenn ein Blick von dir 
der mich streift 
mir mehr gilt als mein Gedicht 
die Nahe deiner Hand mehr als meine Tagesarbeit 
deiner Stimme klang mehr 
als die Sache
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fur die ich mich eingesetzt habe 
und mich wieder einsetzen will 
auch wenn sie gefahrlich ist

dann stehe ich da
verwirrt
und mir schwindelt
weil ich nichts sehe
als dich und dich und dich
naher und naher
und wenn ich die Augen zumache 
sehe ich dich
noch deutlicher und noch naher 
und mir schwindelt noch mehr.

127



THOMAS BERNHARD (1931-1989) ***

Kurzbiographie:

1 homas Bernhard wurde am 9. Februar 1931 in 
Herleen (Niederlande) als Sohn osterreichischer 
Eltem geboren. Er wuchs bei den GroBeltem 
miitterlicherseits in Wien, Salzburg und Traunstein 
auf. 1943 starb Bernhards Vater. Ab 1945 besuchte 
Bernhard ein Intemat und das Johanneum in Salz
burg. Dort lemte er Gesang, Geige und Musik- 
asthetik. Er arbeitete zwischendurch kiirzere Zeit 
in einer Gartnerei. 1947 brach er die Schulaus- 
bildung ab und begann eine Lehre bei einem

Lebensmittelhandler in Salzburg. Eine schwere Lungenkrankheit zwang ihn 
Ende der vierziger und Anfang der funfziger Jahre zu zahlreichen Kranken- 
haus- und Sanatoriumsaufenthalten. 1949 starb der GroBvater. 1950 starb die
Mutter. Die ersten dichterischen Versuche machte Bernhard in der Lungen- 
heilanstalt Grafenhof, wo er sich bis 1951 aufhielt. 1952-57 studierte Bernhard 
an der Musikakademie Mozarteum in Salzburg Gesang. 1955 begann er paral
lel dazu, Schauspiel und Regie zu studieren. Nebenher arbeitete er als Reporter 
fur das sozialistische Demokratische Vblksblatt, wofur er Gerichts- und Reise- 
berichte sowie Buch-, Theater- und Filmkritiken schrieb. Mit dieser “joumalis- 
tischen Brotarbeit” konnte sich Bernhard seinen Lebensunterhalt sichem. Wah- 
rend seines Studiums setzte er sich u. a. in einer verlorengegangenen Arbeit mit 
Bertolt Brecht und Antonin Artaud auseinander. Nach der “mit Erfolg” bestan- 
denen Buhnenreifepriifung (1957) bestatigte sich Bernhard bereits als ffeier 
Schriftsteller. 1965 kaufte er einen Bauemhof im oberdsterreichischen Ohlsdorf 
und lebte abwechselnd dort und in Wien. 1979 trat er aus der Deutschen Akade- 
mie fur Sprache und Dichtung aus. Bernhard starb am 12. Februar 1989 in 
Gmunden (Oberdsterreich).

Preise:
Bremer Literaturpreis (1965); Osterreichischer Staatspreis fur Literatur (1968); 
Anton-Wildgans-Preis (1968); Georg-Buchner-Preis (1970); Franz-Theodor- 
Csokor-Preis (1972); Adolf-Grimme-Preis (1972); Hannoverscher Dramatiker- 
preis (1974); Prix Seguier (1974); Literaturpreis des Osterreichischen Bundes- 
wirtschaftskammer (1976).
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Werke: (Auswahl)
Unter dem Eisen des Mondes, 1958; In hora mortis, 1958; Frost, 1963; Amras, 
1964; Verstorung, 1967; Das Kalkwerk, 1970; Ein Fest Jur Boris, 1970; Der 
Prasident, \975; Korrektur, 1975;Minetti, 1976;DerKeller 1976;DerAtem, 
1978; Die Kalte, 1981; Ritter, Dene, Foss, 1984; Alte Meister, 1985; Der The- 
atermacher, 1985; Ausloschung, 1986; Heldenplatz 1988.

Werkbesprechung:
Thomas Bernhards erste selbstandige Veroffentlichung ist der Gedichtband 
Auf der Erde und in der Hoile (1957). In den folgenden Jahren iiberwiegen 
lyrische Texte. Erst mit dem Erscheinen des Romans Frost (1963) publizierte 
er, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nur noch Prosa und Theaterstiicke. 
Neben Gedichten entstehen schon in den funfziger Jahren einige experimen- 
telle Biihnenwerke. Von diesen experimentellen Biihnenwerken wurden Der 
Berg (1957) und die rosen der eindde. Fiinf sdtze fur Ballett, Stimmen und 
Orchester (1959) aufgefuhrt. Die Gedichte und lyrischen Dramen dieser Zeit 
sind gepragt von einer durchdringenden Verzweiflung angesichts der Leiden 
des Menschen und der Abwesenheit Gottes. Das Fehlen und Schweigen Got- 
tes wird als groBter aller Schrecken erfahren. Das lyrische Ich erlebt sich als 
schuldhaft-ausgestoBen: sowohl aus der Gnade eines iibergreifenden Sinn- 
zusammenhangs als auch aus der Gemeinschaft der anderen. Schmerz und 
Einsamkeit, Revolte und Resignation sind die zentralcn Themen sein’er frii- 
hen Lyrik, die erkennbar dem Vorbild Georg Trakl verpflichtet ist. Die Erfah- 
rungen von Kalte und Brutalitat bilden die Grundlage langer Klagegesange. 
Diese Klagegesange sind mit zahlreichen biblischen Reminiszenzen angerei- 
chert. Sie sind bestrebt, eine an sich schon verlorengegangene Gedanken- 
und Bilderwelt nochmals heraufzurufen. Das asthetische Scheitem der Ge
dichte verweist auf die uniiberbruckbare Spannung zwischen der Erfahrung 
des Ich und den anachronistischen Formen. Die Welt hat sich als heillos, das 
klagende Lied als sentimentale Verdoppelung des existentiellen Verlustes von 
Sicherheit und religioser Heimat enthullt.

Das literarische Fruhwerk Thomas Bernhards ist vor allem durch die lyri
sche Produktion bestimmt. Doch der Prosaautor und Dramatiker Bernhard 
lieB nach der letzten Veroffentlichung von Originalgedichten (1963) seine 
Lyrik alienfails als den Ausdruck seiner damaligen Gemiitsverfassung gel- 
ten. Trotzdem stimmte er in den achtziger Jahren Neuauflagen und Veroffent- 
lichungen auch bisher ungedruckter Gedichte (Ave Vergil, 1981) zu. Auch sie 
bestatigen, dass Bernhards Gedichte bereits alle bevorzugten Themen der 
spateren Werke enthalten (wie Tod, Krankheit, Erkenntniszweifel, Verfall u.a.), 
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doch verbindet sich noch die Sinnsuche mit einer religios-christlichen Erfah- 
rung und Haltung. Dies hangt weniger mit dem durchscheinenden Grund- 
muster der Lyrik von Georg Trakl als mit der intensiven Auseinandersetzung 
mit dem religids-methaphysischen Konzept Blaise Pascals zusammen. In der 
Lyrik sucht Bernhard die personlichen und zeitgeschichtlichen Krisen zu ver- 
arbeiten.

Neben drei Gedichtbanden, kurzen Biihnenstiicken und einer vertonten 
Kammeroper entstehen FunfSatze fur Ballett, Stimmen und Orchester mit 
dem Titel die rosen der eindde (1959). Die friihen Prosa-Skizzen, Miniatu- 
ren, Aphorismen und Kurz-Erzahlungen werden aber erst dreiBig Jahre spa- 
ter als Bernhards letztes Buch erscheinen (In der Hohe. Rettungsversuch, 
Unsinn, 1989). Der eigentliche Durchbruch als Prosaautor gelingt Bomhard 
1963 mit dem Roman Frost. Ihm schlieBen sich in rascher Folge so bedeuten- 
de Prosawerke Amras (1964), Verstdrung (1967) oder Waften. Ein Nachlafi 
(1969y) an. Mit den Romanen Das Kalkwerk (1970) und Korrektur (1975) 
wird ein vorlaufiger Endpunkt der Prosa erreicht.

Im sich stetig fortentwickelnden Prosawerk wird die innere Dynamik der 
monologisierenden Rede zum eigentlichen Handlungsmoment. Diese mono- 
logisierende Rede bestimmt auch Bernhards Theaterstiicke. Sie erzeugt den 
unverkennbaren “Bernhard-Ton”

Die zahlreichen Theaterstiicke stellen sich immer deutlicher als Satyr- 
spiele der Romane, der prosaischen Tragodien dar. Den Beginn markiert Ein 
Fest fir Boris (1970). Zwar sind die ersten Theaterstiicke noch durchaus von 
der lastenden Ausweglosigkeit der gleichzeitig entstehenden Prosa gepragt, 
aber nach und nach entfalten sie zunehmend starker die Komik der Situation 
des Geistesmenschen. Diese Komik besteht in der untrennbaren Verkniipfung 
von Verzweiflung und ironischer Distanz, mit der die Protagonisten ihr 
vergangenes Leben sehen. Zwei Formtypen lassen sich bei den Theaterstii- 
cken unterscheiden: die Familiengeschichte und die Monologe der altemden 
Kiinstler. Fiir ersteren stehen Die Macht der Gewohnheit (1974) und Vor dem 
Ruhestand (1979), letzterer ist schon prafiguriert in Der Ignorant und der 
Wahnsinnige (1972), wenngleich der Doktor nicht als alter Mann angelegt 
ist. Den ersten Hohepunkt erreichen diese Monolog-Tragikomodien mit Minetti 
(WIT)', femer waren Der Weltverbesserer (1979), Der Schein triigt (1983), 
Der Theatermacher (1984), Einfach kompliziert (1986) und Elisabeth II (1987) 
darunter zu subsumieren.

In all diesen Tragikomodien kreisen uferlose Reden der Geistes-Helden 
um die Macht der Vergangenheit, der individuellen und der kollektiven, und 
um die Machtverhaltnisse innerhalb der Familie oder zwischen dem Protago- 
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nisten und seiner Umgebung. Eingeschlossen in ihre Erinnerungen verbali- 
sieren sie unermiidlich ihre eingebildete oder tatsachliche GroBe und kunstle- 
risch-philosophische Relevanz. Die psychische Innenwelt der Familie als 
Ganzes ist kein Refugium der Sicherheit, sondem ein selbstgewahltes Ge- 
fangnis. Dort konnen oder wollen die Insassen ihre Mitgefangenen qualen. 
Reiner kann dieses Gefangnis wirklich verlassen. Die Hoile, das sind auch 
hier die anderen. Bernhards Heiden sind auf diese Hoile angewiesen. Eine 
Flucht aus ihr heraus ware die schrecklichste aller denkbaren Lebens- 
fortsetzungen. Stets zwischen Tragik und Komik pendelnd, entwerfen die 
Stiicke Szenen des Scheitems, der gescheiterten Vergangenheit und Gegen
wart, ohne den Biihnenfiguren die heimliche Sympathie aufzukiindigen. Ge- 
geniiber einer stumpfsinnigen und destruktiven Welt sind sie allemal im Recht. 
Die Familienholle spiegelt die auBerfamiliaren Machtstrukturen. Der Aus- 
weg daraus ware nur um den Preis des Verlustes der eigenen Identitat mog- 
lich. So ist die Sprache ein Instrument der Machtausiibung und der eigensin- 
nigen Bewahrung einer individuellen Geschichte. Sie ist gleichzeitig Teil sub
tiler sadistischer Verbalrituale aber auch Versuch an der einzig moglichen 
Form humanen Widerstands zu partizipieren.

Ab den siebziger Jahren iiberwiegen Theaterarbeiten neben autobiogra- 
phischen Prosaarbeiten das literarische Schaffen Bernhards.

Berhnard lebte seit 1955 in bewusster Distanz zum Kulturbetrieb vor- 
wiegend in seinem “Denkkerker”, einem Vierkanthof in Ohlsdorf/Ober- 
osterreich. Er liebte es, sein Theaterpublikum mit immer neucn, z. T. riiden 
Attacken gegen Kultur, Kirche und Politik(er) zu provozieren. Seine Dramen 
weisen aktuelle Beziige zum Terrorismus (Der Prasident) oder zur Filbider- 
Affare (Vor dem Ruhestand) auf. Im Theaterstiick Heldenplatz (1988) nahm 
Bernhard u. a. zum Fortbestehen nationalsozialistischen und antisemitischen 
Gedankenguts im heutigen Osterreich Stellung.

Leseprobe:
Alte Meister (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1985, S. 26-32)
Im Kunsthistorischen Museum fuhlte ich mich ausgezeichnet, im Ambassador 
geborgen, so er. Dieser Gegensatz, Kunsthistorisches Museum-Ambassador, 
ist es, den mein Denken wie nichts sonst braucht, das Ausgesetztsein einerseits, 
die Geborgenheit andererseits, die Atmosphare im Kunsthistorischen Muse
um einerseits und die Atmosphare im Ambassador andererseits, das Aus
gesetztsein einerseits, die Geborgenheit andererseits, mein lieber Atzbacher, 
mein Denkgeheimnis beruht darauf, sagte 8r, daB ich den Vormittag im Kunst
historischen Museum und den Nachmittag im Ambassador verbringe. Und 
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was gibt es Gegensatzlicheres, als das Kunsthistorische Museum, also die 
Gemaldegalerie des Kunsthistorischen Museums, und das Ambassador. Ich 
habe mir das Kunsthistorische Museum genauso zur Geistesgewohnheit ge- 
macht, wie das Ambassador, sagte er. Die Qualitat meiner Kritiken fur die 
Times, an der ich ubrigens schon vierunddreiBig Jahre mitarbeite, sagte er, 
beruht tatsachlich darauf, daB ich das Kunsthistorische Museum und das 
Ambassador aufsuche, das Kunsthistorische Museum jeden zwiten Vbrmit- 
tag, das Ambassador jeden Nachmittag. Allein diese Gewohnheit hat mich 
nach dem Tod meiner Frau gerettet. Mein lieber Atzbacher, ohne diese Ge
wohnheit ware ich auch schon gestorben, sagte Reger gestem. Jeder Mensch 
braucht eine solche Gewohnheit zum Uberleben, sagte er. Und ist es die ver- 
riickteste aller Gewohnheiten, er braucht sie. Regers Verfassung scheint sich 
gebessert zu haben, seine Sprechweise ist wieder die gleiche wie vor dem 
Tod seiner Frau. Zwar sagt er, daB er jetzt den sogenannten toten Punkt iiber- 
wunden habe, aber er wird doch zeitlebens darunter leiden, von seiner Frau 
allein gelassen zu sein. Immer wieder sagt er, daB er in dem lebenslanglichen 
Irrtum gewesen sei, er lasse seine Frau zuriick, er sterbe fruher als sie, weil 
ihr Tod doch so plotzlich gekommen war, war er noch ein paar Tage vor 
ihrem Tod felsenfest davon iiberzeugt gewesen, sie werde ihn uberleben; sie 
war die Gesunde, ich war der Kranke, so, in dieser Meinung und in diesem 
Glauben, lebten wir immer, sagte er. Kein Mensch ist je so gesund gewesen, 
wie meine Frau, sie lebte ein Leben in Gesundheit, wahrend ich immer eine 
Existenz in Krankheit, ja eine Existenz in Todeskrankheit gejuhrt habe, sagte 
er. Sie war die Gesunde, sie war die Zukunft, ich war immer der Kranke, ich 
war die Vergangenheit, sagte er. DaB er einmal ohne seine Frau und tatsach
lich allein zu leben habe, sei ihm nie zu BewuBtsein gekommen, das war kein 
Gedanke fur mich, so er. Und wenn sie schon vor mir stirbt, so sterbe ich ihr 
nach, moglichst rasch, habe er immer gedacht. Jetzt musse er einerseits mit 
dem Irrtum, daB sie nach ihm sterbe, genauso fertig werden, wie mit der Tat- 
sache, daB er sich nach ihrem Tod nicht umgebracht habe, ihr also nicht, wie 
er es vorgehabt habe, nachgestorben sei. Da ich immer gewuBt habe, daB sie 
al les ist fur mich, habe ich naturgemaB an ein Weiterexistieren nach ihr nicht 
denken konnen, mein lieber Atzbacher, sagte er. Aus dieser menschlichen 
und tatsachlich menschenunwurdigen Schwache heraus, aus dieser Feigheit 
heraus, bin ich ihr nicht nachgestorben, sagte er, habe ich mich nicht umge
bracht nach ihrem Tod, bin ich im Gegenteil, wie es mir jetzt scheint (so er 
gestem!), stark geworden, manchmal kommt mir in letzter Zeit vor, als ware 
ich jetzt starker derm je. Ich hange jetzt noch mehr an meinem Leben, als 
vorher, ob Sie es glauben oder nicht, ich bin tatsachlich mit der groBten
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Unbandigkeit angeklammert an das Leben, so er gestem. Ich will es nicht 
wahrhaben, aber ich lebe mit einer noch groBeren Intensitat als vor ihrem 
Tod. Freilich, ich habe liber ein Jahr gebraucht, um iiberhaupt diesen Gedan- 
ken denken zu konnen, aber jetzt denke ich diesen Gedanken ganzlich unge- 
niert, so er. Was mich so auBerordentlich bedriickt, ist ja doch die Tatsache, 
daB ein solcher aufnahmefahiger Mensch, wie meine Frau einer gewesen ist, 
mit dem ganzen ungeheuerlichen Wissen, das ich ihm vermittelt habe, gestor- 
ben ist, also dieses ungeheuerliche Wissen mit in den Tod genommen hat, das 
ist das Ungeheuerliche, noch viel ungeheuerlicher ist diese Ungeheuerlich- 
keit, als die Tatsache, daB sie tot ist, so er. Wir stecken und wir stopfen alles 
aus uns in einen solchen Menschen hinein und er verlaBt uns, stirbt uns weg, 
fur immer, so er. Und das Unvermittelte kommt noch dazu, die Tatsache, daB 
wir den Tod dieses Menschen nicht vorhergesehen haben, nicht einen Mo
ment habe ich den Tod meiner Frau vorausgesehen, so als hatte sie ein ewiges 
Leben, habe ich sie betrachtet, nie an ihren Tod gedacht, sagte er, so, als lebte 
sie tatsachlich mit meinem Wissen in die Unendlichkeit hinein als Unendlich
keit, so er. Tatsachlich ein iibersturzter Tod, sagte er. Wir nehmen einen sol
chen Menschen fur die Ewigkeit, das ist der Irrtum. Hatte ich gewuBt, daB sie 
mir wegsterben wird, ich hatte vdllig anders gehandelt, so wuBte ich nicht, 
daB sie mir weg- und voraussterben wird und handelte ganzlich unsinnig, so 
als existierte sie unendlich in die Unendlichkeit hinein, wahrend sie gar nicht 
fur die Unendlichkeit gemacht war, sondem fur die Endlichkeit, wie wir alle. 
Nur wenn wir einen Menschen mit einer so hemmungslosen Liebe lieben, 
wie ich meine Frau geliebt habe, glauben wir tatsachlich, er lebt ewig und in 
die Unendlichkeit hinein. Noch nie hat er, auf der Sitzbank im Bordone-Saal 
sitzend, den Hut aufgehabt, und genauso wie mich die Tatsache, daB er mich 
fur heute ins Museum bestellt hat, beunruhigte, weil diese Tatsache tatsach
lich die ungewohnlichste ist, wie ich dachte, die ich mir denken kann, ist die 
Tatsache, daB er auf der Sitzbank im Bordone-Saal seinen Hut auf dem Kopf 
aufbehalten hat, die ungewohnlichste, ganz abgesehen von einer Reihe ande- 
rer ungewohnlicher Tatsachen in diesem Zusammenhang. Irrsigler war in den 
Bordone-Saal eingetreten und hatte, zu ihm hingehend, Reger etwas ins Ohr 
geflustert, um gleich darauf wieder aus dem Bordone-Saal hinauszugehen. 
Die Mitteilung Irrsiglers hatte aber auf Reger, wenigstens von auBen betrach
tet, keinerlei Wirkung, Reger war nach der Mitteilung Irrsiglers genauso auf 
der Sitzbank sitzen geblieben, wie vor der Mitteilung Irrsiglers. Es beschaf- 
tigte mich aber doch, was Irrsigler zu Reger gesagt haben kbnnte. Ich gab 
aber den Gedanken, was Irrsigler zu Reger gesagt haben konnte, gleich wieder 
auf und beobachtete Reger, gleichzeitig horte ich ihn zu mir sagen: die Leute 
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gehen ins Kunsthistorische Museum, weil es sich gehort, aus keinem anderen 
Grund, sie reisen sogar aus Spanien und Portugal nach Wien und gehen ins 
Kunsthistorische Museum, um zu Hause in Spanien und Portugal sagen zu 
konnen, daB sie im Kunsthistorischen Museum in Wien gewesen sind, was 
doch lacherlich ist, denn das Kunsthistorische Museum ist nicht der Prado 
und es ist auch nicht das Museum in Lissabon, davon ist das Kunsthistorische 
Museum weit entfemt. Das Kunsthistorische Museum hat ja nicht einmal 
einen Goya und es hat nicht einmal einen El Greco. Ich sah Reger und beob- 
achtete ihn und horte gleichzeitig, was er am Vortag zu mir gesagt hatte. Das 
Kunsthistorische Museum hat nicht einmal einen Goya, nicht einmal einen El 
Greco hat es. Natiirlich kann es auf den El Greco verzichten, denn El Greco 
ist kein wirklich groBer, kein allererster Maier, sagte Reger, aber keinen Goya 
zu haben, ist fur ein Museum wie das Kunsthistorische Museum geradezu 
todlich. Keinen Goya, sagte er, das sieht den Habsburgem ahnlich, die ja, wie 
Sie wissen, keinen Kunstverstand gehabt haben, ein Gehor fiir Musik ja, aber 
keinen Kunstverstand. Beethoven haben sie gehort, aber Goya haben sie nicht 
gesehen. Goya wollten sie nicht haben. Beethoven lieBen sie die Narrenfrei- 
heit, denn die Musik war ihnen ungefahrlich, aber Goya durfte nicht herein 
nach Osterreich. Nun ja, die Habsburger haben genau den dubiosen katholi- 
schen Geschmack, der in diesem Museum zu Hause ist. Das Kunsthistorische 
Museum ist genau der dubiose habsburgische Kunstgeschmack, der schon- 
geistige, widerliche. Was reden wir nicht alles mit Leuten, die uns nicht das 
Geringste angehen, sagte er, weil wir Zuhdrer brauchen. Wir brauchen Zuhd- 
rer und ein Sprachrohr, sagte er. Lebensliinglich haben wir den Wunsch nach 
dem idealen Sprachrohr und finden es nicht, denn das ideale Sprachrohr gibt 
es nicht. Wir haben Irrsigler, sagte er, und sind doch die ganze Zeit auf der 
Suche nach einem Irrsigler, nach dem idealen Irrsigler.
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ELFRIEDE JELINEK (1946) ***

Kurzbiographie:

Elfriede Jelinek wurde am 20.10.1946 in 
Miirzzuschlag (Steiermark, Osterreich) geboren. 
Sie wuchs in Wien auf, wo sie zeitweise heute 
noch lebt und arbeitet. Jelinek kam bereits mit vier 
Jahren in eine katholische KJosterschule. Da ihre 
Mutter berufstatig war, besuchte Jelinek diese 
ganztagig. In dieser Schule waren, dem hohen 
Schulgeld entsprechend, iiberwiegend Kinder aus 
der Oberschicht.

Miitterlicherseits entstammt Jelinek 
ebenfalls einer groBbiirgerlichen Familie. Der Vater hingegen war prole- 
tarisch-jiidischer Herkunft. Ihr GroBvater war Mitbegriinder der 
osterreichischen Sozialdemokratie. Jelinek teilte mit der katholischen
Mutter ein Wiener Reihenhaus. Dazu Jelinek: “Ich bin also zweigeteilt 
aufgewachsen, ein RiB ging durch unsere Familie”. Die Mutter versuchte 
mit wenig Erfolg, ihre Tochter von den Arbeiterkindern fernzuhalten. Mit 
den Arbeiterkindern fiihlte Jelinek sich fruh enger verbunden als mit den 
Eliteschulern ihres Gymnasiums.

Nach der Matura studierte sie 1964 neben Musik an der Universitat Wien 
Theaterwissenschaften, Kunstgeschichte und Sprachen. Diese Studien brach 
sie nach sechs Semestem ab. Sie entschied sich fur die Literatur. 1968 ver- 
brachte Elfriede Jelinek in absoluter Isolation, sie verlieB fur ein Jahr das 
Eltemhaus nicht mehr. Der Vater starb 1969 in einer psychiatrischen Kli- 
nik. Nach 1969 engagierte sich Elfriede Jelinek in der Studentenbewegung 
und in den Literaturdiskussionen um die Zeitschrift manuskripte. 1971 
machte sie die Orgelabschlusspriifung am Wiener Konservatorium mit “sehr 
gutem Erfolg”. Ihr erstes Horspiel wenn die sonne sinkt ist jur manche schon 
biiroschlufi wurde 1974 von der Zeitung Die Presse zum erfolgreichsten 
Horspiel des Jahres erklart. 1972 hielt sie sich in Berlin auf, 1973 in Rom. 
Seit 1974 ist sie mit Gottfried Hiingsberg verheiratet. Er gehbrte in den 
sechziger Jahren dem Kreis um den deutschen Regisseur Rainer Werner 
FaBbinder an. 1974 trat Elfriede Jelinek in die Kommunistische Partei Os- 
terreichs ein. In den 70er Jahren entstanden v. a. Horspiele (u.a. Die Bienen- 
konige, 1976; Die Ausgesperrten, 1978) und Ubersetzungen (Thomas
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Pynchon: Die Enden der Parabel, 1976). Das Drehbuch Die Ausgesperrten 
(nach dem gleichnamigen, 1980 erschienen Roman) wurde 1982 verfilmt. 
Es folgten poetologische Essays und weitere Ubersetzungen u. a. Georges 
Feydeaus: Herrenjagd; Der Gockel, Floh im Ohr und Eugene Labiches: 
Affaire Rue de Lourcine, Die Dame vom Maxim. Elfriede Jelinek arbeitete 
mit der Komponistin Patricia Junger (Die Klavierspielerin, 1988) zusam- 
men. 1990 verfasste sie zusammen mit Werner Schroeter das Filmdrehbuch 
zu Malina nach dem gleichnamigen Roman von Ingeborg Bachmann. 1991 
trat Elftiede Jelinek aus der KPO gemeinsam mit den beiden Parteivor- 
sitzenden Susanne Sohn und Walter Silbermayer aus. Jelinek lebt abwech- 
selnd in Wien und Munchen.

Im Oktober 2004 wurde Elfriede Jelinek mit dem Nobelpreis fur Literatur 
ausgezeichnet. Jelinek werde fur„den musikalischen Fluss von Stimmen und 
Gegenstimmen in Romanen und Dramen, die mit einzigartiger sprachlicher 
Leidenschaft die Absurditat und zwingende Macht der sozialen Klischees 
enthullen”, ausgezeichnet, hieB es in der Begriindung der Koniglich Schwe- 
dischen Akademie der Wissenschaften.

Preise:
Lyrik- und Prosapreis der osterreichischen Jugendkulturwoche (1969); Lyrik- 
preis der osterreichischen Hochschulerschaft (1969); Osterreichisches Staats- 
stipendium fur Literatur (1972); Roswitha-Gedenkmedaille der Stadt Bad 
Gandersheim (1978); Drehbuchpreis des Innenministeriums der BRD (1979); 
Wurdigungspreis des Bundesministeriums fur Unterricht und Kunst (1983); 
Heinrich-Boll-Preis der Stadt Koln (1986); Literaturpreis des Landes Steier- 
mark (1987); Wurdigungspreis der Stadt Wien fur Literatur (1989); Walter- 
Hasenclever-Preis der Stadt Aachen (1994); Peter-Weiss-Preis der Stadt 
Bochum (1994); Bremer Literaturpreis (1996); Georg-Buchner-Preis (1998); 
Theaterpreis Berlin (2002); Heinrich-Heine-Preis, Dusseldorf (2002); Else- 
Lasker-Schiiler-Dramatikpreis, Mainz (2003); Lessing-Preis fur Kritik, 
Wolfenbiittel (2004); Nobelpreis fur Literatur der Schwedischen Akademie 
der Wissenschaft (2004).

Werke: (Auswahl)
wirsind lockviigel baby\ (Roman), 1970; Die Liebhaberinnen (Roman), 1975; 
Die Ausgesperrten (Roman), 19S0; Die Klavierspielerin (Roman), 1983; Clara 
S. (Drama), 1984; Oh Wildnis, oh Schutz vor ihr (Prosa), 1985; Lust (Ro
man), 1989; Wo I ken. Heim (Drama), 1990; Totenauberg (Drama), 1991; Die 
Kinder der Toten (Roman), 1995; Ein Sportstiick (Drama), 1998.
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Werkbesprechung:
Elfriede Jelinek meint, Schreiben sei eine spontane Kunst, wobei sie die 
Sprache als musikalisches Material versteht. Tatsachlich zeugen alle Tex- 
te Jelineks von einer groBen Musikalitat. Sie zitiert, collagiert oder paro- 
diert. Sie komponiert immer wieder ein neues Lied, eine Fuge oder eine 
ganze Oper mit vielen Kontrapunkten und Missklangen. Jelinek experi- 
mentiert haufig mit bereits vorhandenen Texten. Sie nimmt zum Beispiel 
die Trivialsprache aus Heftchenromanen, entkleidet sie ihrer Unschuld 
und stellt den latenten Gehalt an Gewalt heraus. So entstand 1970 ihr 
erster Roman wir sind lockvbgel baby!. Sie verwendet Elemente der Sub- 
kultur, Figuren aus Comic- und Werbetexten, Handlungsmuster des Trivial- 
romans und des Horrorfims. All dies verbindet sie zu einer Szenenfolge. 
Diese Szenenfolgen haben oft persiflierenden Charakter und stehen der 
Popart sehr nahe. Hierzu gehort auch ihr 1972 erschienener Roman 
Michael. Ein Jugendbuch fur die Infantilgesellschaft. Fur diesen Roman 
erstellte sie eine Collage aus Werbeslogans, anhand derer eine Scheinwelt 
erzeugt wird, worin Jugendliche leben. Jelinek entlarvt so die Verlogen- 
heit der Massenmedien, die nur scheinbare Identifikationsmoglichkeiten 
anbieten. Sie zeigt die Klassenunterschiede auf. Es gibt keine Individua- 
litat, sondem nur Prototypen und Klischees.

Jelinek provoziert haufig durch Kleinschreibung, Austriazismen, Vul- 
garsprache und Obszdnitaten oder bewusste inhaltliche Brechungen. So 
schreibt sie in ihrem Roman Die Liebhaberinnen von 1975 ironisch: “Fur 
ihr geld konnen sie hier nicht auch noch naturschilderungen erwarten”. Bei 
den Liebhaberinnen handelt es sich um eine “Anti-Love-Story”. Die 
Protagonistinnen, zwei Akkordarbeiterinnen, versuchen, sich durch Unter- 
werfung und “Muss-Ehen” gesellschaftlich zu verbessem. Die Liebe wird 
als Waffe im Kampf um soziale Besserstellung eingesetzt. Die 
Chancenlosigkeit der Frau in einer mannlich dominierten Welt wird offen- 
kundig.

Haufig sind ihre Bucher autobiographisch gefarbt, am deutlichsten im 
Roman Die Klavierspielerin (1983): zum Beispiel ihre Kenntnisse der Mu
sik, die Zitate aus der Musikliteratur und die schwierige Mutter-Tochter- 
Beziehung. Die Klavierspielerin leistet mit Rucksicht auf ihre Mutter, mit 
der sie zusammenlebt, Triebverzicht. Jelinek thematisiert die Macht und 
Demiitigung in der biirgerlichen Gesellschaft und analysiert festgefahrene 
Strukturen in einer kapitalistisch gepragten Welt. Mit diesem Roman er- 
zielte Jelinek Internationale Anerkennung. Der Roman wurde von Michael 
Haneke verfilmt.
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1989 erschien ihr wohl provokativster und meistdiskutierter Roman Lust. 
Jelinek macht den Leser zum Voyeur eines obszdnen Ehepaares. Die Spiele 
dieses Paares sind alles andere als lustvol 1. Der Fabrikdirektor Hermann 
missbraucht seine eheliche Macht fiber seine Frau Gerti. Die Ehefrau muss 
Hermanns nie versiegende Potenz zu alien Zeiten und in alien Lebenslagen 
uber sich ergehen lassen. Hermann tobte sich friiher bei Prostituierten 
aus. Er besinnt sich aus Angst vor Aids nun auf seine legitime Ehefrau. 
Hier wird die Emiedrigung der Frau stark iiberzeichnet. Es ist schwierig, 
diesen Roman mit realistischen MaBstaben zu messen. Jelinek sagte dazu, 
dass ihre bewusste Uberzeichnung mannlicher Sexualitat und Brutalitat 
eine “exemplarische Analyse von gesellschaftlichen Sachverhalten” 
aufzeigen solle. Sie ist davon iiberzeugt, dass der Faschismus 1945 nicht 
verschwunden sei, sondem sich in die Familien zuriickgezogen habe und 
sich dort im Herrschaftsverhaltnis des Mannes uber die Frau manifestiere. 
Wie in all ihren Werken, wird die Frau auch hier auf ihre sexuelle Funktion 
reduziert. Die Frauen sind bei Jelinek die Unterdriickten in der 
Klassengesellschaft. Manner bestimmen ihr Leben. Manner spielen die 
dominierende Rolle und machen sie zum Objekt. Doch auch die Frauen 
werden kritisch gezeichnet. Sie spielen das Spiel der Unterdriickung oft 
lustvoll mit und ziehen das beengte Hausfrauendasein an der Seite von 
Alkoholikem, Vergewaltigern oder Faschisten einem emanzipierten Leben 
vor.

Jelinek nimmt oft aktuelle politische Probleme in ihre Texte auf und ist 
sich dabei wohl bewusst, keine groBen Lesermassen, sondem lediglich eine 
intellektuelle Minderheit zu erreichen. In einem ihrer Prosa-Stiicke, in 
Totenauberg (1991), reflektiert sic auf die Volkerwanderung aus dem Osten 
und benutzt dafur die Metapher des Tourismus, anspielend auf Todenauberg 
im Schwarzwald. Der Philosoph Martin Heidegger besaB dort eine Hiitte, in 
der er sich mit seiner jungen Geliebten Hannah Arendt traf. Dort besprach er 
mit ihr seine philosophischen Abhandlungen. Elfriede Jelinek lasst die beiden 
in einer schwer verstandlichen, artifiziellen Sprache miteinander diskutieren. 
Touristen machen sich heute diesen Ort zur zweiten Heimat, dabei zerstdren 
sie ihn in Wirklichkeit. Totenauberg wurde im September 1992 im Akademie- 
theater in Wien uraufgefuhrt und vom Publikum mit groBem Premierenjubel 
angenommen. Jelineks Stucke werden heute auf alien namhaften Biihnen 
gespielt.

Leseprobe:
Totenauberg (Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag GmbH, 1991, S. 9-13)
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IMGRUNEN

Der alte Mann sitzt in einem rustikal anmutenden 
Schianzug in der Halle eines Luxushotels. Er ist in ein 
Gestell (eigentlich eine Art Korper-Moulage) geschnallt, 
das im Groben die Umrisse seines Korpers, nur viel groBer, 
nachzeichnet. Er ist sozusagen doppelt vorhanden 
durch das Gestell. Im Hintergrund eine Filmleinwand.
Darauf schneeige Gipfel, eine Alm oder ahnliches. Auf 
Dem Bankerl vor der Almhiitte eine Frau in stadtischer 
Reisekleidung, den Koffer neben sich, im Aufbruch 
begriffen.

Die Frau:
(sie spricht von der Leinwand herab zu dem alten
Mann. Irgendwann, wahrend des folgenden Monologs, 
tritt sie dann sozusagen aus der Leinwand heraus, bzw. 
hinter ihr hervor und spricht den Text teilweise mit, 
teilweise hort sie ihrem Double auf der Leinwand beim 
Sprechen zu)

Jetzt dasitzen. Beinahe untergebracht im Spiegel. Aber was Sie Ihrer Mama 
waren, sind Sie jetzt nicht mehr. Und Ihr Vater erst ... mit nassem Finger 
fahrt er fiber die BldBen des Waldes. Die Sonne fallt durch die Locher im 
Gezweig, aber Ihre Glut... Unschadlich ist sie geworden. Nachdem Sie einst 
ein Liebender waren, werfen die Frauen jetzt ihre Stbcke um andre stachlige 
Friichtchen in die Baumkronen. Es fallt ihnen nichts mehr in den SchoB. Die 
Bander dienen den Frauen zum Stricken, Nadeln wohnen in ihren Handen. 
Sie jedoch, Sie sind ausgestoBen aus diesem Wohnen, das ein Ausruhen ist. 
Die Jugend, deren Korper vor Mode leuchtet, umsteht die Gebaude. Musik 
fahrt ins Herz. Lustbetont. Lustbetoniert. Und Sie beschweren sich, weil uber 
Sie gelacht wird! Studenten wurden tuchtig unter der Peitsche des arbeitslo- 
sen Gerber-Gesellen, der ihnen mit Bimsstein die weiBen Tumleibchen schor, 
dann die eigenen Felle gerbte. Uberall das schone Blut! Was fur ein Auf- 
wand, aus dem Unheimlichen wieder Heimat herauszukratzen! Fangen wir 
mit dem Unscheinbaren, dem Kleinen an: verlangt es nicht nach kleineren 
Wortem als Sie iiberhaupt besitzen? Sie sind auch so ein Bilderl, eine Abbil- 
dung! Passen nicht ins fesche, aber falsche Kleid dieser falschen Landschaft 
Musik, die sich uns gegeniiber schlecht benimmt. Aber ihre Lautstarke ist nur 
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eine ihrer schlechten Eigenschaften. Horen Sie ein Lied, wahrend Sie, schein- 
bar unscheinbar, vor Ihrer Hiitte sitzen und sich insgesamt erfassen lassen 
von den Suchenden! Ein einziges Wort wollen die horen, und was bekommen 
sie! Die ganze Welt und wie man in einem modemen Fortbewegungsmittel 
erscheint, um sich wo hinzutragen.

Und immer am selben Ort anzukommen, wo man behagen wird und be- 
haust ist: die Heimat! Langsam durchfuhren Sie Riickwege, die schon wel- 
che waren, bevor Sie noch Ihren Schlitten an der Kette Ihres Korpers hinauf- 
gezogen hatten. Zu lang haben Sie sich dem Holzweg des modemen Daseins 
aufgezwungen! An Ihnen ist ja gespart worden! Aber Haut ist inzwischen 
genug da, fast zuviel des Guten, wie ich sehe. Krauselt sich an den Randem. 
Spielt schon um Ihr Gesicht. Der Einsatz ist hoch. Lassen Sie sich fortreiBen 
an das Verlorene! Junge Menschen im Schauder der Uniform, denen an den 
Beinen noch die Tumhose des Kindes klebte. Auf einmal sie folgsam gewor- 
den, Folgschaft der Zukunft. Sie waren, und sie wiirden gewesen sein. Die 
Natur bezog sie endgiiltig ein. Siimpfe, aus denen sie ihre Hande nach frem- 
den Landschaften reckten, aber die gehorten immer schon wem! So wurden 
sie in ihr Wesen hinein versetzt, das ist Erziehung. Und Ihnen verdanken 
sie’s. DaB sie jeden Tag rufen durften nach dem, der ihrem Dasein einen Schre- 
cken einzujagen vermochte.

Schauen Sie, wie die Heutigen ihre Erholungsschlachten austragen! Und 
da wagen Sie zu sagen, die Natur ruhe sich aus, schamlos hingestreckt vor 
uns, die wir besser: ausgezogen. Zu ihr! Die Technik laBt sie ja nicht! Sie 
reiBt den Bach aus seinem Bett und FluB der Geschichte wieder in seinen 
Lauf, aus dem er stets aufs Neue hervorschieBt. Wir sind das Ziel, der Mittel- 
punkt der Schutz-Scheibe. Doch wir ahnen die Feme. Uns gehort sie ja langst. 
Wir sind doch ins unzureichende Grund-Buch eingetragen!

Jeder erleidet sein eigenes MaB. Aber schauen Sie: Auch mein Gesicht ist 
fur den GenuB nicht mehr geeignet! Bitte erinnem, was fur ein verfuhrerischer 
Entwurf Sie waren: Der Mensch, in die Stille gestellt. Und ist er Grund seines 
Seins, ist er schon Gott, in zehn Lektionen. Ich sehe schon, gleich werden Sie 
sich dem Publikum zueignen, das schon seine Karten kauft und mit den 
Fingemageln am Marmor des Foyers kratzt. Die haben Eintritt bezahlt und 
wollen Furcht lemen, wenn sie, Hohepunkte des Seins, uber die StraBen des 
Landes rasen, verkehrt gegen die Einbahnen. Ich meine, sie machen feig vor 
den Einbahnen kehrt. Aufs Hochmoor! Sich ins Hiittenbuch einschreiben, 
Hochmoorsoldaten ohne Spaten, dafur mit Wanderstocken, die grinsenden 
Totenkopfe auf die Kniebundhosen gesenkt. Speck fallt aus dem
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Maul, Sonne in die Augen. Der Wald! Denken ist Gebrauchtwagen-Handeln! 
Bittemen: die vielen Marken, die es gibt in einer Epoche. Allein schon vor den 
Toyotas und Hondas und ihren Spielarten verhalten Sie sich wie der Schopfer 
vor der Erschaffung der Welt!

Schauen Sie jetzt auf die Passanten, die hereinstromen, um Sie zu horen! 
Schauen Sie doch! Jeder zweite schmeiBt Ihren Anblick weg! Und er traut 
auch seinen Ohren nicht mehr. Es geniigt nicht, in dem aufzugehen, was man 
ist! Essen, ja, das war schon immer ein Vergniigen reichend fur das groBe wie 
das kleine Geschaft, wo Sie dann warten, daB Ihnen die Hand mit dem Wech- 
selgeld gereicht wird. Wenn Sie schon die Welt nicht machen konnen, Sie sie 
wenigstens zerstdren, was? Aber das einzige, was Ihnen widerfahren ist: die 
Eltem. Der heilge GroBvater in der Krippe von Holderlins Stall. Der Schwarz- 
wald! Der helle Schein. Das Gebirge, das Sie wie hervortretendes Geader 
durchziehen, gehiillt in Ihr Alter ... wie schon! Fallen wie Gras, Handeringen 
wie Zweige. Ja, die Vbrderen: Von ihnen ist wenigstens sicher, daB sie waren. 
Sind Ihnen endgiiltig vorausgegangen, riiber zur Briicke, sehn Sie, dort vom, 
beim Gipfelkreuz! Ihre Butterbrotpapiere rascheln ihnen in den Handen. Jetzt 
bleiben sie stehen, sehen Sie! ... Unterhalten sich, aber sie warten nicht auf 
Sie! Was fur ein Schmerz! Der Vater springt jetzt von seinem Platz auf.

Ausgesat waren sie, um zu wohnen. Der Tod hat sie aus dem Zusammen- 
hang gerissen. Aus! Plotzlich sind Sie nicht mehr ihresgleichen. Das Band ist 
zerschnitten. Der Tod Ihrer Eltem macht aus Ihnen einen anderen. Ja, Sie 
sind es selbst! Dieser Schreck, daB die himmlische Aussicht schlaft! Das 
Gebirge dient Ihnen als Steigbiigelhalter. Was da ist, dient ja iiberhaupt dazu, 
sich davon abzuheben. Ihr Denken erlahmt in Ihnen. Ein Banker! zum Hin- 
setzen war immer offer fein, was? Damit die Menge an Ihnen voriibergehen 
kann, der Mensch aber ist allein. Unruhig scharrt seine giftige Art im Boden. 
Keiner will sein wie der andre, und auch Sie vertreten nur sich selbst.
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PETER TURRINI (1944) **

Kurzbiographie und Werkbesprechung:

Jr eter Tuirini wurde am 26. September 1944 in 
Sankt Margarethen im Lawanthal (Karnten) 
geboren. Seine Mutter war geburtige Steirerin, 
sein Vater war Italiener. Nach der Hauptschule in 
Klagenfurt besuchte Turrini ab 1958 die 
Handelsakademie, die er 1963 mit der 
Reifepriifung abschloss.

In einem Interview, das Eva Geelen fur das 
unabhangige Kulturmagazin Harlekijn mit Turrini 
fiihrte, erklarte er, dass seine Kindheitserlebnisse 
ausschlaggebend fur sein Schreiben gewesen seien:

Vieles war fur mich aber trauriger als fur die anderen Kinder, mit denen 
ich aufgewachsen bin. Mit einem italienischen Vater in einem Kamtner 
Ort - da ist man als Kind ein AuBenseiter. Wir waren eben keine normale 
Karntner Familie, also hat es fur mich von Anfang an eine 
Kontaktgrenze gegeben. Diese Kinder-Ausnahmesituation bin ich nie 
ganz losgeworden. Ich habe mir dann spater eine literarische Gegenwelt 
dafiir geschaffen. Man kann die Literatur dazu benutzen, sich zur 
unertraglichen Realitat eine literarische Gegenwelt aufzubauen, die 
so stark ist, daB man die Wirlichkeit verkraftet. Ich verstehe darunter 
ein Reich der Freiheit und Gerechtigkeit. Das habe ich immer wieder 
gesucht und auch dringend gebraucht, zum Beispiel damals, als ich 
neben meiner harten Arbeit am Hochofen bci der VOEST Linz in der 
Freizeit geschrieben habe. (TUR1NI 1983:332)

Bis 1971 iibte er an wechselnden Orten verschiedene Tatigkeiten aus: Stahl- 
arbeiter, Magazineur, Lagerarbeiter, Vertreter, Werbetexter usw. Nach seiner 
einjahrigen “Flucht” auf die griechische Insel Rhodos versuchte er sich im 
Hotelgewerbe als Barmann und Hotelmanager in Italien und in der BRD.

Sein erstes Stuck Rozznjogd hat er im Jahre 1967 in Dialektsprache ge
schrieben. Dieses Stuck zeigt das Lebensgefuhl seiner Generation. Ein jun- 
ges Paar, das sich auf einem Schuttabladeplatz trifft, entledigt sich der 
“Wegwerfartikel”, die es am Leib tragt, urn ganz nackt zu einer unverfalsch- 
ten Beziehung finden zu konnen. Das Paar wird von zwei Rattenjagem er- 
schossen. Das Stuck wird von Turrini selbst als “verzweifelter Selbst- 
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reinigungsprozess” interpretiert. So versteht er es als Allegoric: die Welt als 
Miillhalde, der Mensch ein “wandelnder Mistkiibel”. Im Jahre 1972 schrieb 
er das Stuck Sauschlachten. Es handelt von einem Bauernsohn namens 
Valentin, der von der Familie im Beisein der Dorfobrigkeit wie eine Sau ge- 
schlachtet und anschlieBend verspeist wird.

In Turrinis Stricken geht es immer wieder urn die Doppelmoral der Auf- 
baugesellschaft der 60er und 70er Jahre, um die “Scheinheiligkeit” in der 
katholisch gepragten landlichen Welt, um den Verlust individueller Freiheit 
und Kreativitat. In den 70er Jahren losten diese Stiicke noch so manchen 
Skandal aus. Dem Autor wurde vorgeworfen, seine Stiicke seien “pomogra- 
phisch” und “blasphemisch”. Heute zahlt er zu den anerkanntesten und am 
meist gefeierten osterreichischen Theaterautoren.

Seit 1974 arbeitete er schwerpunktmaBig fur das Femsehen. Dieser 
EntschluB war maBgeblich sozial- und kulturpolitisch bedingt. Mit W. Pevny 
verfasste er die Femsehserie “Alpensaga”. Diese gemeinsame Serie war wohl 
das wichtigste Resultat seiner Femseharbeit. Es folgten weitere Arbeiten fur 
das Femsehen (Der Bauer und der Milliondr, 1975; Josef undMaria, 1980) 
sowie ein Kinofilm (Jugend, 1983). Neben weiteren eigenen Theaterstiicken 
(Kindsmord, Der tollste Tag, Die Minderleister, Die Burger), tat sich Turrini 
durch seine Nachdichtungen des venezianischen Commedia Dell' Arte-Au- 
tors Corio Goldoni hervor (Campiello nach Goldonis II Campiello, Die Wir- 
tin nach Goldonis La Locandiera).

Peter Turrini lebt als freiberuflicher Schriftsteller in Wien.

Preise:
1971 Forderungsbeitrag des Wiener Kunstfonds der Zentralsparkasse Wien 
fur Literatur; 1972 Forderungspreis des Landes Kamten fur Literatur; 1976 
Forderungspreis der Stadt Wien fur Literatur; 1979 Femsehpreis der 
Osterreichischen Volksbildung (gemeinsam mit Dieter Berner und Wilhelm, 
Pevny); 1981 Gerhard-Hauptmann-Preis der Freien Vblksbuhne Berlin; 1988 
Buchpramie des Bundesministeriums fur Unterricht und Kunst; 1990 Preis 
des “Festival International du Theatre Maubeuge”.

Werke:
Bucher
Erlebnisse in der Mundhohle. Roman. Reinbek. Rowohlt Taschenbuch. Verlag, 
1972; Der tollste Tag. Frei nach Beaumarchais. Wollerau, Wien, Munchen. 
Georg Lentz, 1973; Rozznjogd. Stuck. Wollerau, Wien, Munchen. Georg Lentz, 
1973; Sauschlachten. Stuck. Wollerau, Wien und Munchen. Georg Lentz, 
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1974; Der Dorfschullehrer. (Mit Wilhelm Pevny). Wien, Miinchen/Eisenstadt. 
Sessler/Editon Roetzer, 1975; Die Alpensaga. Drei Bande. (Mit Wilhelm 
Pevny). Salzburg, Wien. Residenz, 1980; Ein paar Schritte zuriick. Gedichte. 
Munchen. Verlag Autoren Edtion, 1980; Es ist ein gutes Land. Texte zu 
Anlassen. Hrsg. Christa Binder. Wien, Munchen, Zurich. Europaverlag, 1986. 
Die Minderleister. Drama. Frankfurt am Main. Luchterhand Literaturverlag, 
1989.

Leseprobe:
Die Minderleister (Frankfurt am Main: Luchterhand Literaturverlag, 1989, 
S. 7-11)

Erste Szene
Die leere Biihne. William Shakespeare tritt auf. Er ist ein alter Mann im Anzug 
und sieht ziemlich verwahrlost aus. Er ist angeheitert, wie immer. Er trinkt 
eine Flasche Bier aus und zerschlagt die leere Flasche auf seinem Kopf. Er 
lacht.

SHAKESPEARE Mir geht es glanzend
wie geht es Ihnen?
Mein Name ist William Shakespeare.
Kellnerin, noch ein Bier!
KELLNERIN von draufien
Jawohl, Herr Shakespeare.
SHAKESPEARE Mir ist im Jahre 44
Europa auf den Kopf gefallen.
Ein Stahlwerk war die ganze Welt.
Europa eine Eisenmulde.
Und wahrend ringsum alles starb
versuchten sich die Arzte
an meinem Triimmerkopf.
Mir war Europa auf den Kopf gefallen.
Ich war ein Fall.
Kellnerin, das Bier!
KELLNERIN von draufien 
jawohl, Herr Shakespeare!
SHAKESPEARE Sie fischten
die Schadeltriimmer
aus meinem Gehim.
Die Eierschalen
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aus meinem Eidotter.
Vemahten diese Ganglie
mit jener.
Jene
mit dieser.
Nicht ohne dabei
uber meinem eingeschlagenen Ei
einen akademischen Streit abzufuhren.
Sie bedeckten ihr stumperhaftes Werk
- mein Kopf -
mit einer eingepaBten Silberplatte.
Und wunschten mir
fur die weitere Zukunft
alles Gute.
Kellnerin, Bier!
KELLNERIN von draufien

Das Bier
Herr Shakespeare
ist schon unterwegs!
SHAKESPEARE Ais ich wieder reden konnte
- natiirlich nur Dummheiten -
gaben sie mir den Posten
eines Werkbibliothekars.
Ich besuchte Stratford upon Avon.
Weimar lieB ich links liegen.
Meuterte auf der Bounty.
Mischte mich unter die sieben Zwerge.
Und beobachtete den Wiederaufbau
der heimischen Strahlindustrie.
Die Kellnerin tritt auf. Sie halt eine Flasche Bier in der einen Hand, Be- 

szn und Schaufel in der anderen.
KELLNERIN Ihr Bier
Herr Shakespeare!
SHAKESPEARE Es zahlt
der Sackelwart der himmlischen Heerscharen.
Oder
der Dominikanerpater Christoph Schonbom, OP.
Oder
das Fraulein Evelyn von der Caritas.
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Oder 
der Sozialfonds der Gewerkschaft.
KELLNERIN Schon gut
Herr Shakespeare.
Schlagen Sie sich die Flasche 
gleich liber den Kopf 
oder soil ich mit Aufkehren 
der Scherben 
noch warten?
Shakespeare macht einen Zug aus der Flasche. Die Kellnerin kehrt die 

Scherben auf.
SHAKESPEARE Sie ist ein Kind der Berge.
Taub geworden 
in den Kantinen 
der Industrie.
Er macht einen langen Zug aus der Flasche.
SHAKESPEARE Der groBe Brand war vorbei.
Die Welt hatte keinen 
trostlichen Schatten mehr. 
Der Rauch von vergasten Seelen 
brannte in den Augen der Schuldigen. 
Aber sie 
blickten tatendurstig 
in die Zukunft. .
Sie entziindeten neue Ofen.
Stahl. Stahl. Stahl.
Ais ware nicht genug davon 
auf die Erde 
und unter die Menschen gefallen. 
Sie heizten die Ofen 
mit den Trummem des Krieges. 
Patronen.
Granaten.
Verborgene Gelander. 
Ein neuer Brand 
verdaute den alten.
Im Jahre 47 fraB der neue Krieg 
der Wiederaufbaukrieg 
sein erstes Fleisch.
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Ein Ofen explodierte. 
Das gliihende Eisen 
brannte sich von oben 
durch die Leiber der Menschen. 
Mir wird so heiB im Kopf. 
Kellnerin, noch ein Bier! 
KELLNERIN Da ist noch Bier 
in ihrem Bier 
Herr Shakespeare!
Shakespeare schlagt die Flasche uber den Kopf. Das Bier rinnt ihm uber 

das Gesicht.
SHAKESPEARE Die Tropfen des Bieres 
das sind Tranen 
der Hinterbliebenen.
Kellnerin 
wo bleibt das Bier?
KELLNERIN Fur einen Dichter 
sind Sie ganz schiin sekkant 
Herr Shakespeare!
SHAKSPEARE Schones Fraulein 
darf ichs wagen 
ihr meinen Arm anzutragen?
Und sie muB sagen: 
Bin weder Fraulein 
noch bin ich schon. 
Kann gut allein 
ins Gasthaus gehen. 
Die Kellnerin geht kopfschuttelnd ab. 
SHAKESPEARE Aus einem Ofen wuchsen viele. 
Den Toten folgten Neue.
Sie kamen von den Feldem 
der umliegenden Taler.
Von den Hofen der Eltem.
Versehen mit selbstgemachtem Speck 
und guten Ratschlagen.
Die Glocken ihrer Kirchen 
wurden Werkssirenen.
Ihr Kirchhof 
der Platz vor den Hallen.
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Ihre Sakramente 
verteilte fortan 
die Gewerkschaft. 
Kellnerin, mein Bier! 
KELLN ERIN von draufien 
Ihr Bier
Herr Shakespeare 
ist schon unterwegs! 
SHAKESPEARE Die Jahreszeiten verschwanden. 
Sonne und Mond 
versanken im Rhythmus 
der Werkssichten.
Der Geruch des Heus verflog 
und mit ihm alle Vogel.
Nur stumm und laut 
nur hell und dunkel 
ist die Welt geworden. 
Ich muB austreten!
Shakespeare dreht sich um und pinkelt. Die Kellnerin tritt auf. Sie hat 

eine Flasche Bier in der Hand.
KELLNERIN Was machen Sie da
Herr Shakespeare?
SHAKESPEARE Ich beklage 
den Verlust von Natur.
Das Ausbleiben des Sonnenaufgangs.
Das Vertreiben der Vogel.
Den verschwundenen Weg 
am Rande des Ackers.
Das verlorene Land
unter den FiiBen der Menschen.
KELLNERIN Gott sei Dank ist es verloren
Herr Shakespeare.
Wo ich zu Hause war 
waren die Mauem feucht.

- Die Arbeit schwer.
Das Essen schlecht 
und der Vater gierig 
auf die eigene Tochter.
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