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1. Entstehung und Hintergrund

1.1. Einordnung der Schrift in ihrenKontext

Hintergrund und lnhalt

ElseLasker-SchiilersBroschUreたyzralxmealz/`erschien 1925 1m ZUrcher Selbstverlag,

in einer Zeit, da die Dichterin unter dem Eindruck ihrer zweiten Scheidung sowie des

Verlustes von Freunden durch den Er鴎en W eltkrieg stand. Finanzielle Not und

insbesonderedieAngst um den schwer anTuberkuloseerkrankten Sohn bestimmten ihre

seelischeVerfassung und schUrten dasM iBtrauen gegenUber ihren Verlegern。

lm Vordergrund der Schrift, welche von Else Lasker-SchUler im Rahmeyl von

6ffentlichen Lesungen und Vortragen zu Geh6r gebracht wurde, steht die scharfe

V6rurteilung der skrupellosen finanziellen und geistigen Ausbeutung von Dichtern bzw・

KUnstlern allgemein durcheigennUtzigeundprofitgierigeVerleger. Konkret wendet sich

Else Lasker-SchUler gegen ih1̀e Verleger Pau1 Cassirer ( den Herausgeber ihrer

gesammelten W erke in 10 Banden; Berlin) , Kurt W olff ( den Herausgeber ihrer

gesammelten Gedichte; M Unchen) und Albert Flechtheim ( den Herausgeber ihres

Prachtbandes Theben, ; Frankfurt/ M . ) ; doch werden darUber hinaus etliche weitere

Verleger genannt, welche Else Lasker-Sd Uler der Ubervorteilung beschuldigt und als

Reprasentanten des gesamten Verlag・swesens verurteilt. M ittels theoretischer

Reflexionen wird der Standpunkt der D ichterin als Stellvertreterin der Kunst geklart,

aber auch ihreErbitterung wahrend jener schweren Berliner Zeit findet einVent11.
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Vorliegender Aufsatz beschaftigt sich mit der von Else Lasker-SchUler 1925

herausgegebenenBroschUreかyxra£zx71ぞ?α心 j̀ j & 加eA几八Zαgeg昭飢 肌e加e VerZ昭er, welche

sowohl in inhaltlicher als auch in sprachlicher Hinsicht und nicht zuletzt unter dem

Aspekt ihrer Zielsetzung eine Sonderstellung innerhalb des literarischen lVerkes der

Dichterineinnimmt. Ziel ist es, dasVerhaltnisder von ElseLasker-SchUler formulierten

lntention zu deren formaler und sprachlicher Gestaltung ztl beleuchten, d.h. insbesondere

diestilistisch-rhetorischenM ittel auf ihreAdaquatheit und Effektivitat zu prUfen.



VonElseLasker-SchUler selbst als “BroschUre” , inder Sekundarliteratur vorwiegend

als “Streitschrift” oder “Prote台tschrift” bezeichnet und im Berliner Tageblatt vom 22.

Januar 1925 als “heftiges rotes BUchlein” angekUndigt, erweist sich die Schrift jedoch

bereits auf denersten Blick eindeutig alsPamphlet, eineTeχtgattung also, welche一 im

Gegensatzzuder eher allgemeingehaltenen “Streitschrift” 一 “meist auf Einzelereignisse

des politischen, gesellschaftlichen und literarischen Lebens bezogen vorzugsweise

pers6nlich attackiert und weniger sachbezogen argumentiertブ’I Diesen Pamphlet-

charakter faBt dieo.a. AnkUndigung desBerliner Tageblattesganzim bilderrei(?hen Stil

der Dichterin in folgendewohlklingendeundaufsehenerregendeW orte:

“‥.sie schlagt eine dunkle Trommel und blast eine fanatische F16te, und der

Besen aussch6nen Federn fahrt machtig einher… ” 2¥
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2Bauschinger, Sigrid. E Zse£ as加 r-& 池 Zer.・活r We池 皿 d 沈reZef£. Heidelberg 1980. 157。

M゙ etzter DeutscheLiter(lturgeschichte. Stuttgart 1984 ( 19791) 。320.

4Else Lasker-Schtiler. K oRzert (Prosa) . M Unchen 1986. 77.

1.2. M otivation und lntention ElseLasker-SehUlers

“lch binerwacht, ich binenyacht, hochzuverehrendesPublikum, undesist Zeit,

aufzuraumen! Haben Sie meine Dichtungen gelesen und die meiner verehrten

Da13derspezielleKonfliktzwischenDichterundVe! l̀egerzumAus16ser錨reinderart

aggressiv-polemischesPamphlet wird, wirft ein bezeichnendes Licht auf die veranderte

Literatursituation in der W eimarer Republik, welche mehr und mehr von einer

Vermarktung der Literatur als “W are” gepragt wurde:

“Der Autor geriet zunehmend in Abhangigkeit von einem ihm fremden und

undurchschaubaren Produktions- und Distributionsapparat, der sich nach den

Gesetzen des M arktes organisierte und Kunst ausschlieBlich unter

V回weTtungsinteressenbetrachtete. ”3

1nsbesondere die lnflationszeit brachte Schriftsteller und KUnstler zusatzlich in

finanzielleBedrangnis. poch steht ElseLasker-SchUlersSchrift auch unter dgm Eindruck

der GrUndung vonSchriftstellerorganisationen. Sogabesetwadensog. “Schutzverband

deutscher Schriftsteller” , der - 1909 1nBerlin gegrUndet 一 “den Schutz, dieVertretung

und F6rderung der wirtschaftlichen, rechtlichen und geistigen Berufsinteressen” seiner

M itglieder zu vertreten suchte, oder den 1921 entstandenen PEN-Club. Else Laskel̀‘

SchUler nimmt in ihrem EssaybandKon,zert ( 1932) allerdingsnur abfamg Bezug auf jene

Vereineund deren lediglich “zart poetischeDammerstunden…” ; “Auch der Pen-Club …

plauschtevorsichtig Uber dieVerlagsvorkommnisse, asthetisch am Teetisch… ”4
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Freunde, mit deren GedichtemeineVerseeintraglich spielen? RUcken Sie naher

zueinander, daB ichmeinHerzauf lhrenSchoB legen kann, Siemir insGesicht

blicken undmeinM undwarm zu lhnen spricht, zu elterlichen Richtern, die sich

emp6ren Uber das Unrecht, das man Eurer D ichterin, Euren D ichtern zufUgt,

deren Gedichte Euch die W elt vervielfachen, Euch entrUcken in eine

Paradiesinnerlichkeit, in der man nur durch den Zauber der Dichtung schon im

Leben heimzulanden verm瓦g. ” ( 516) 5

Bestimmend erscheint in lch, raume(皿 dasBewuBtseinder Dichterin, “erwacht” zu

sein und nun fUr die Ehre der Dichtung um jeden Preis kampfen zu wollen. ln diesem

Zusammenhang fallt der Begriff der “M ission” insAuge, wieihndieDichterinin瓦To几zert

anfUhrt:

“Vor einigenJahrendurchgmhtemichmeineBroschUregegenmeineVerleger ‘lch

raumeauf’ wieeineMission.” / “FUreineMissiongibteskeineFurchtvor

Konsequenzen… ”6

Die “heilige M ission” Else Lasker-SchUlers, ftir die sie Ehre und Nachruhm zu opfern

bereit ist, besteht ineiner ( im wahrsten Sinnedes W ortes) “rUck- und vor-sichtslosen”

Anklage gegen die materielle und geistige Ausbeutung von Kunst und Dichtung durch

skrupelloseVerleger mit dem Zie1, dem Ktinstler bzw. Dichter den gebUhrenden Rang zu

erkampfen.

Aus dieser lntention der Anklage heraus ergeben sich Konsequenzen fUr die

GestaltungihrerSchrift, welchesievonihremsonstigenliterarisch-asthetischenSchaffen

abgrenzt. Sprachewird hier bewuBt zielgerichtet verwendet. W elchen Anspruch erhebt

ElseLasker-SchUler nun an ihreSchrift?

Ntichtern und schmucklos soll sie sein, “nicht durch die Blume eines lyrischen

GedichtsoderdurchdasRauschendesLindenbaumseiner sentimentalenNovelle.‥” ( 510) ,

objektiv, d.h. ideologischunabhangig ( “MeineKlageistnichtjUdisch, nochchristlich, …

meine Klage ist ein Chor vieler, vieler, vieler Dichterseufzer… ” ; 527) und Vor allem

militant ( “…mit der reinenQuelledesZorns…”; “lch bin des Verlegers warnendes

Beispie1…” ; “…diese drei letzten W orte, die den Anfang unserer M arseillaise bilden

sollen: ‘lch raumeauf ! ’” ; 555) .

UberschreibtElseLasker-SchUlerihreSchriftzwarals“AnklageanmeineVerleger”,

soist der tatsachlichangesprocheneAdressatenkreisjedochein anderer, namlichdassog・

“hochzuverehrendePublikum” , d.h. der ihr WohlgesonneneLeserkreissowieihreDichter-

und K Un13tler “brUder” ( abgekUrzt mit “h.P . ” ) . lnteressant ist indiesem Zusammenhang

die “Sondierung” des Publikums durch die Dichterin, wenn sie den Leser direkt zur

5D ieim folgenden in K lammern stehenden Seitenangaben beziehen sich auf den Primartext

たyl raMmea£x/`in der von Friedhelm K emp herausgegebenen Gesamtausgabevon 1962, Bd・

II (ProsaundSchauspiele) .
6E lseLasker-SchUler. K oRzertj 7.



Rechenschaft zieht:

“W elcheHandeblatterninmeinem kostbarenBilderbuchTheben‘? Beugstdudich

Uber seine Gedichte, seine Zeichnungen? Oder stieren dreiste Augen meine

Heiligenbilder an und plappern genieBende Lippen meine Feiertagsgedichte

・ h e r ? … ” ( 5 3 9 )

Das “NaherUcken” desPublikums, daspers6nlicheAnsprechen kennzeichnen diesen Teχt

und geh6ren zu den M itteln, mit denen die Dichterin ihr Ziel zu erreichen sucht. Auf

welcheW eisesieim einzelnen yorgeht, soll dieAnalysedesTeχteszeigen.
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7D as Sch拓明elwort des schon vom Titel her vielsagenden Gedichts WeXび1££c/11 1autet

“nleinwarts” und kennzeichnetdiedurchgangigelchbezogenheitder D ichterin, welcheim

Essayband K onzert in eineharmonischeSelbstfindung zu mQnden scheint. H essing sieht

in lch rattmea可 ein Dokumentder “antibUrgerlichen H altung” ElseLasker-SchUlers, w ie

siesich v.a. in dem eingeflochtenen Gedicht Wd びk cん£ ( = F luchtzu sich selbst) offenbare.

ELbcm暗 deuteter als “Assoziationzwischender 沁dischenEχistenzder Dichterinund
ihrer frtihen Dichtung’≒

Hessing, Jakob、 Etse L (1sker-Scん以erj 召iograp厄e e伍er ded scんj aぷscんerl D ic旭er泌 .

K arlsruhe1985. 101.

8“Zur Zeit standen meine LuxusbUcher ‘Theben’, A -A usgabe, mit hundert Buchmark,

B-Ausgabe mit fUnfzig Buchmark im Buchhandlerheft verzeichnet. Augenblicklich, 7.

0ktober 1923, erh6ht auf hundertfUnfzig und fti㎡undsiebzig Buchmark. A lso wurden

schon im August 1923 ftir mein Buch Theben M illiarden vom V erlag gefordert… ” ( 513)

2。2. Argumentationsstruktur

ln Ich rh me皿 μ indet sich neben der Aufzahlung konkreter Fakten und Zahlen8die

FU11eder im W erk derDichterinimmerwieder erscheinendenThemenbereiqhegewisserma-

Bell inkomprimierter Fornl : ■

2. Analyse

2. 1. Form und Aufbau

Zur formalen Gestaltung laBt sich sagen, daB die immer wieder ( insgesamt

sechsundzwanzigma1! ) markant erscheinendeParoledes “Aufraumens” (in der ersten

Personoder inAbwandlung alsAppe11) dasGerUst bildet. Ausgehendvonder Schilderung

konkreter pers6nlicher Erfahrungen negativer Art mit den Verlegern erfolgt eine

Verallgemeinerung hin zu dem Verha1仙isvon Kungt und Geld bzw. zur “Kunsttheorie”

der Dichterin, welcheeng mit dem relig16senBereichverknUpft ist, aber auchPolitisches

streift. Biographische Elemente dienen der mustration, der Vertiefung jener Kunst-

theorieund nicht zuletzt der Selbstdarstellung. Formal im Zentrum stehen das Gedicht

WeZび& c加 aus Else Lasker-SchUlers erstem Gedichtband Styχ sowie dessen “in

mystischem Asiatisch” verfaBte Version Elb皿 (がfj Eine ineinandergreifende Argu-

mentationsstruktur mit der wiederholtenZuspitzung vom Erlebr! isUber dieReneχionhin

zu einem Ausruf oder Appell bestimmt den lebhaften, vorandrangenden Charakter der

Schrift.



Konkrete Einzelsituationen, dasVerhaltenverschiedener Verleger, W ohnverhaltnisse

etc. werden detailliert beschrieben.

“lch koloriertegerade mein Buch ThebeR in der Galerie Flechtheim und wurde

unfreiwillig Ohrenzeuge der nlannigfaltigen VertrauensbrUche… ” , “Am

Ostersonntag trat er ( i.E . Flechtheim) in mein ・・. Dachzimmer, 1egte ein

Schokoladenosterei in mein Strickk6rbchen und erkundigte sich dann zart,

wieviel elektris4chesLicht ich woh1‥. verbraucht haben k6nnte. ” ( 508)

Else L asker-SchUler: “7cyl raameal£/1・M ■71eyulた1αgeg昭 en me泌e yerl昭 er” ! 05

Aber auch sekundiire Belege ( so z.B. Briefe) zieht Else Lasker-SchUler als Be-

weismaterial heran:

“Auf reiflicheFeststellungen sttitzt sich meine Klage. Von Fred Hildenbrandt

las ich kUrzlich im Berliner Tageblatt einen feinen Essay Uber die unfaire

HandlungsweiseeinesKunsthandlers in Berlin… ” ( 537)

9Auch der T itel des Gedichtbandes Gesiclzle ( 1913) ist somit im Sinne von “V ision” zu

verstehen. -’

Die biographischen Angaben weisen Parallelen zu ahnlichen Passagen etwa in

Gesfcyz£eoder Konzert auf. - ln lch raume (1吋 飢 lerdings finden wir einen deutlichen

Schwerpunkt auf dem Aspekt der Entwicklung hin zur Dichterin, welche die kunst-

theoretischen Aussagen legitimiert und stUtzt: die frUhe Kindheit z.B. wird in ihrer

Schmsselfunktion fUr Else Lasker-SchUlers Dichtkunst dargestellt. So ist von de㎡

“Einwortspiel” dieRede, dassie als Zweijahrige “auf dem SchoB ihrer treuen Mutter”

spielteund dasdiefrUheHypersensibilitat fUr Klange und Reime illustriert ( 518) . lm

Alter von vier Jahren habesieschreiben gelernt und “jedem Buchstaben … ein Tu(jh um

den Hals gemalt, da er fror, es war im W inter… ” (ebd. ) . Neben dem ihr eigenen

kindlichen.Nlitleid wird hier auch auf ihre frtihekUnstlerische Begabung, das Zeichnen,

angespielt. lhrebesten Gedichtehabesiemit 陪㎡ Jahren verfaBt und auf kleine Zettel

ltekritzelt. χVeiterhinwirddasSpiel mit Kn6pfenunddasdamit verbundeneEmpfinden

fUr Asthetik, 0 rdnung und SymmetriealsBasis氾 r dieDichtkunst gewertet, ebensowie

dieDichterrolledes “Josef von Agypten” auf einen “goldsternbesaten Kn6pF zurtickge-

ftihrt wird ( ebd. ) . Auch der Hang zur Hellseherei wird erwahnt.9

DieCharakterisierung von Eltern und Verwandten ist ebenfalls im Zusammenhang

mit jener Betonung der dichteris(jhen Tradition zu sehen, und alle tiberf1Ussigen Aus-

schmUckungen oder Refleχionen werden ausgespart:

“Vom XVunsch beseelt, mehr vonmeiner Kindheit, vonmeiner unvergleichlichen

M utter zu h6ren, gewahre ich mir heute nicht; nUchterne Din倉e … drangen

mich… ” (519f)

Neben der verehrten M utter wird vor allem der Vater als “Baumeister fUr TUrme” in

ahnlicher W gisegeschildert, wieesspater inKon,zert ausfUhrlichgeschieht. W ichtig sind
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die Liebe zum Theater, das Kindliche, ・Verspielte, das Temperament und besonders die

GroBzUgigkeit des Vaters (als Kontrast zum Geiz der Verleger) (533f) . Der “edle

UrgroBvater”, welcher “seinHerzausder Brustnehmenkonnte, um denZeiger desroten

Zifferblatteswieder nach Gottosten zu stellen” ( 532) , wird im Zusammenhang mit der

jUdischenHerkunfterwahntunderhaltspaterimSchauspie1Ar£yzびrAroxzjyMxzsxxtxdse加e

ya£er eine wichtige Rolle. W as Else Lasker-SchUler mit der Angabe biographisch6r

Details bezweckt, ist eine Untermauerung ihrer “mythischen” Herkunft auf beiden

Seitenlo, die im Rahmen der von ihr intendierten Anklage der Festigung ihres eigenen

Standpunktesdient。

Neben der Rubrik der biographischen Elementestehen - diesmal wieder in direktem

Bezug zur Thematik der Anklage - AuBerungen Else Lasker-SchUlers zu ihren eigenen

Werken, zu deren Entstehung und Deutung; so enthalt lch raume auf ungemein auf-

schluBreicheStellungnahmenzuSり i (dem “erstenBuchausjungem FleischundBlutund

Seele” , daswieeinKindinW indeln gewickelt, jagar wiedasDhristkindbetrachtet wird) ,

dem Peter-HiUe-Buch ( der “blauen Bibe1” Uber den “unantastbaren Propheten und

Dichter”) , weiterhinzuT流ouon. B(1gdad, der W叩μer (welche “bangeJahregegoren

durch das Gew61be meines Herzens noB, aus dunkler Erinnerung gepreBt, eine alte

schwereSchauspielauslese, eineb6seArbeitermar, diesichniebegebenhat… ” ) , j堕?加 召erz

(welchesimZusammenhangmiteinem Selbstmordversucherwahnt wird) , demPr流zeR

uoR Thebeno der Kuppe1, denHebraischeR BaUaden ( “dieihrem Judenvolkein Sch16ssern

und HUtten Sieg brachten” ) sowie zu dem Prachtband Theben, ( dem jUngsten W erk,

welches der Dichterin noch lebhaft gewartig ist und unmittelbar am Herzen liegt:

“ es ist m eine M utter , m ein V a ter , m ein K i n d , m ein B ru der , m ei ne S chw ester 。

meine Spielge謐hrtin und mein Vers6hnungstag, meines Herzens Synagoge

Abendmah1.‥”) .

Jedes einzelne ihrer W erkewird in seiner tiefen Bedeutung fUr die pichterin, in seiner

“Heiligkeit’≒ in seiner fast personellen ldentitat dargestellt und in einen scharfen

Kontrast gesetzt zu der groben, skrupellosen Ggschaftemacherei der Verleger, die diese

HeiligtUmer entweihen.

lnkaum einem anderenW erkschlieBlichauBert sichElseLasker-SchUler soeχplizit zu

ihrer Auffassung von (Dicht) kunSt wie in Ich raume (ulf . 一 Der Dichtkunst wird die

essentielleKraft zugeschrieben, dem Menschen “dieW elt zu vervielfachen” , ihn “in eine

Paradiesinnerlichkeit zu en廿Ucken” ( 516) . Den dichterischen Zustand der “lnspira-

tion”11 (dem “Entstr6mtsein des Herzens: Platzmachen fUr Gott”) fordert Else

lo K I U s e n e r , E r i k a . E t s e L a s k e r - S c h 証 e r J・ m i t S e l b s t z e u g n ,i s s e n u n d B i l d d o k u m e n t e n .

Reinbek bei H ambリrg 1989 ( 19801) . 104レ

11Weissenberger, K Iaus. Zωfscんe,1S£e泌 vxld & era・jWlysascんeFormge&xxng 泌 der D fcyl缶πg

uo几E tseL (1sker-Sch証 er, N elty S (lchsund Pad Cd a几. Bern/M Unchen 1976. 253.



Lasker-SchUler als Basis jeglicher Kunst, und als KUnstlerin versteht sie unter dieser

Bedingung denn auch den Baumeister, Reeder, Chemiker, Arzt, Juristen, Kaufmann etc.

(546) :

“Zuerst war dasW ort! Dichter also, muB manwohl schon in jeder wahrenKunst

seinノ’ (543) つ

Kunst als “innerlichstet Besitz, anvertrauter Schatz” ( 517) und “teures Heimathaus”

(ebd. ) , als“blauerTempe1” orientiertandenlnstanzen“lnspiration” und“Ewigkeit”, ist

somit untrennbar mit dem relig16sen Verstandnis .der Dichterin verbunden. Daher

handelt es sich fUr sie bei dem Konflikt zwischen Dichter und Verleger auch um eine

“tiefrelig16seFrage” ( 529) .

ElseLasker-SchUler: “μyl raljmeαa/1・MeineAnM agegege几me流e Verteger” 107

2。3. Zusammenspiel von lnhalt und Form:

Legitimation der AnklagedurchDarstellung der Konfliktsituation

ln diesem Zusammenhang mUss印 dieFragen angesprochenwerden,

a) vonwelcher ldealv9rstellung desVerhaltnisseszwischenDichter undVerleger (d.h

Kunst und Geld) ElseLasker-SchUler ausgeht,

NebendensoebenangesprochenenHauptkompleχenkommenauchdieAspektePolitik

sowiediejUdischeProblematik zur Sprache.

Bezeichnend ist der militanteCharakter der politisch engagierten Aussagen, welche

nur Uochentfernt 一 wennUberhaupt - inZusammenhangmitder konkretenAnklageder

Verleger stehen. Die Dichterin erklart sich solidarisch mit dem Proletariat ( “lch …

schriemit den Arbeitern, die in langer, feuerspeiender Prozession … stampfen・‥” ) und

mit den “M artyrern” der Revolution Landauer, Levin6 M tihsam und Toller. UnmiBver-

s砲ndlich Ubt sie Kritik an den “geistigen Arbeitern der Revolution” , an der sog・

“lntellektuaille” :

“… und sie… trugen ein rotes Bandchen als Blutabzeichen im Knopfloch. Sie

blahten geistig ihren M und auf, versalzten die siedende BrUhe im eisernen

schlichten Topf zum Argernis der mUden, verarbeiteten k6rperlichen Arbeiter,

die auch ohne geistiges GewUrz der schwirrenden Geister Uber der harten

spartanischen Suppezum Resultat gekommenwaren. ” ( 529f)

XVas Else Lasker-SchUlers ldentifikation als JUdin betrifft, so ist ihre Einstellung

eine differenzierte: sie distanziert sich eχplizit von einer W ertung des M enschen nach

ko㎡ essionellen Kategorienundunterscheidet - wieauch “Propheten undgroBeK 6nige”

estaten (526) 一 den “tief erleuchteten”, “klugen” Juden von dem “lauen”, “schlauen”.

ln Verlagsgeschaften, sostellt siefest, teilten sich “JudeundChrist in gleichen Ziffern” .

(526f) Einbesonderer Stellenwert innerhalbdieser inhaltlichenKomplexekommt dem

o . a . K onn ik t zw i Schen D ichter und V erleg er zu . lm f olg enden soll daher die A r -

gumentationsstrategiediesesspeziellen Komplexesbetrachtet werden,
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b) wiesiedietatsiichlicheSituationsiehtundwertet, und

c) welcheKonsequenzensichdarausfUr sieergeben. Auf diesemWegder Er6rterung

rUckt der Aspekt der Anklagebesondersdeutlich insBlickfeld.

W as sich in der Realitat jedoch zwischen Dichter und Verleger abspielt, davon

berichtet lch raume (1uf in abschre(;kendster W eise. Das Sch1Usselwort fUr den

elementaren M iBstand heiBt “Geld” . AusGeldgier werden Verleger skrupellos, dringen

ganzlich unkUnstlerisch Gesinnte in den Verlagsbetrieb ein. Durch Geld und Geldgier

entstehen das dilettantische Kunstgewerbe, der K itsch, die reine Fabrikation, die

rUcksichtslose Vermarktung von echten und angeblichen “Kunst”werken zu Lasten der

wahren Dichter. Und Geld bzw. Geldmangel fUhren schlieBlich zu Abhangigkeit und

Verelendung der ursprUnglich zu ehrenden Dichter-Propheten. Somit sieht Else

Lasker-SchUler hier ein elementaresLebensprinzip angegriffen, sind fUr siedoch die o.a.

vom GeldgesteuertenPhanomenelnbegriffedesUnorganischen, M ateriellen, Toten. Dies

W elcheRollewird dem Dichter bzw. K Unstler zugeschrieben? 一 Als “Bandiger des

W ortes” , ausgestattet mit den “feinsten M enschenqualitaten’≒ wird er gewissermaBen

zum “Priester” der oben beschriebenen Dichtkunst ( 547) , ja mehr noch: “W ir Gott-

miniatUrenerschaffenW eltminiattiren” ! ( ebd. ) Denausder lnspirationsch6pfendenund

in die “Schuleder Ewigkeit” gehenden Dichter grenzt siescharf ab von jenem tradierten

Zerrbild des “M annesim Papiermond, mit der trillernden Lercheim vergoldeten Busen”

(545) undstellt hoheAnforderungenanihn; nicht zuletzt verlangt sieeineAbsagean

Ehrgeiz und pers6nlichen Ruhm ( 548卜

“Den KUnstler weiht allein der entrUckte Blick des Lauschenden, nicht die

6ffentlicheSchmeichelei. ”

Diese U berh6hung der dichterischen Komp夕tenz rechtfertigレ Else Lasker-SchUlers

Forderung nach adaquater Ehrerweisung, und diesnicht zuletzt in ma如rieller Hinsicht:

“… dem Dichter sollte man hochzeitlich decken, da man sich doch mit seinem

W ort zu vermahlen gedenkt… ” ( 531)

Damit wehrt sie sich gegen das Klischee der “bitteren Not” als Voraussetzung fUr

Kreativi砲t und Tiefe der Kunst; dieses ker!nzeichnet sie vielmehr als reinen

“Gesch註ftskniff” der Verleger:

“… lst esso unumganglich vonn6ten, zum K rUppel geworden zu sein, Tiefsteszu

gestalten? Glauben Sieetwa, dieM elonegibt, im Keller ohne Licht und Trank

gewachsen, sUBerenSaft? ” ( 515)

Der ideale Verleger mUsse demnach diesem dichterischem Anspruch entgegenkommgn;

wennElseLasker-SchUler schonnicht verlangt, daB ein Verleger aus reinem ldealismus

arbeite, so nennt siedoch alsoberstePrinzipien Gewissenhaftigkeit und GroBzUgigkeit,

verbundenmit seelischer undk6rperlicher Schonung der Dichter ( 515) .
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belegen zahlreicheZitate ( 548) .

Die Charakterisierung der einzelnen Verleger steht entsprechend im Zeichen dieser

Diskrepanzzwischen Geld ( der “starren M tinze” ) und Kunst. Nicht nur die tatsachliche

Unterbezahlung beklagt ElseLasker-Schmer, sondern vielmehr die damit einhergehende

Entwtirdigung und Erniedrigung der Kunst; nicht ohne Grund spricht sie vom

“Seelenverkaufer-Borde11” desVerlagswesens.

Auf dieVerlegerpers6nlichkeiten kann hier nicht im einzelnen eingegangen werden.

Zielscheibe der Kritik sind Cassirer, べVolff, Flechtheim und viele andere, doch re-

prasentieren sie in der Darstellung Else Lasker-Schillers allesamt das angeprangerte

Unwesen der Kunstvermarktung und werden auch mit sich weitgehend deckenden

Attributen belegt: phantasielos, unfair, dumm, gerissen, skrupellos, schamlos,

gewissenlos… Einzig Cassirer, der Verleger ihrer Gesamtausgabe, wird als

“Ausnahmefall unter den Verlegern” bezeichnet, als “kUnst1qrischer M ensch, der sich die

Knospeim Bluteselbst abt6teteausLiebezum Geschaft, … der an sein Edelstes Hand

legte, um der Handler der Kunst zu sein… ” ( 551) , und dieser Abfall verdoppし1t noch die

Verachtung der Dichterin, diesieinscharfePolemik kleidet; sobezeichnet sieCassirer als

“opportun” und “falsch” , als “sentimentalen Teufe1” ( 553) . 12

DieRealitat der Dichter auf der anderenSeiteist gekennzeichnet von auBerster Not,

Hilflosigkeit, Schwache und Selbstverlust. M an mag in der zugleich tragisch und

pathetisch anmutenden Schilderung sowohl eine direkte Projektion der aktuellen

SeelenlagederDichterinauf ErihnertesalsaucheinebewuBt inszeniertundkontrapunktiv

eingesetzteSelbstdarstellung vermuten. Dieser Punkt soll im Rahmen der sprachlichen

Analysenocheingehender betrachtet werden.

Esbleibt dieFragezu klaren, welcheKonsequenzen sich fiir ElseLasker-SchUler aus

der oben geschilderten Realitat ergeben. 一 Zum einen wird die Dichterin zur Anklage

getrieben, welchegewissermaBeneiner “Sauberung” ( “lchraumeauf! ” ) undAufdeckung

der W ahrheit gleichkommt.13 Zum anderen formuliert sieaber auch eigeneVorstellungen

zur Bekampfung desM iBstandes, ruft zur Organisierung auf und ztlr “Verstaatlichung

der Kunst’≒- Vorschlage, diesiejedoch selbst nicht konstruktiv zu untermauern weiB,

da “der Dichter eher eineW elt alseinenStaat aufzubauenvermag” ( 529) . “DenPlan der

Anderung (i.E. der Verlageund Kunstsale) Uberlasse ich einem organisatorischen

kunstliebendenM enschen im Staate…” ( 531)

12W enn auchnichtunbedingtim Zusammenhang mitElseLasker-SchtilersPamphlet, so sei

dochda「aufhingewiesen, daB Cassirer sich im Jahr nachjenem K onflikt ( 1929) dasLeben

nahm .

13D er von ElseL asker-SchUler gebrauchteBegriff der “Beichte” ( “… ich lege lhnen, indem

ich lhnen hier meineBrochtirevortrage, … meine Beichte ab… ” , 536) erscheint hier im

Ubrigen unangemessen, handelt es sich doch lediglich um eine Selbstentb16Bung ohne

pes6nlichesSchuldeingestandnis.



DiezuAnfang formuliertelntention der Autorin, namlich fUr dieEhreder Dichtung

und der Dichter zu kampfen, dasPublikum aufzurUtteln und zur Gegenwehr aufzurufen,

erscheint hier durch das kontrastive Zusammenspiel der genannten drei Ebenen “ldea1”

- “Realitat” ( = derVergewaltigungldesldeais) - . “Konsequenz” (AnklageundAppe11)

argumentativ getrage!l. Drei verschiedene Funktion6n lassen sich in Ich raume auf

erkennen: Neben der reinen Anklage stellt die Schrift zum einen ein “Ventil” fUr die

gegenwartigeSpannungssituation ElseLasker-SchUle叩 dar, zum anderen findet sich hier

der Sch1Ussel zum Selbstvers砲ndnisder Dichterin, d.h. dasM oment der Selbstdarstellung

nimmt einen nicht zu unterschatzenden Raum ein.
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14Bauschinger 157,

15Der K ontrastzwischen dem H erzen alsoberster lnstanzund dem ausk1Ugelnden H irn, wie

er in derWerkenElseLasker-SchUlersmeistnur deduktivwahrzunehmenist, enthU11tsich

hier ganz offen. -

16Dieser GedankeerscheintmeinesErachtensnichtnur “pietatlos” , sondern als A rgument

deplaziert, da Else Lasker-SchUler mit diesem gewollt kontrastiven Antiklimaχ 一 und

nicht nur hier! 一 den Boden ernstzunehmender BegrUndung zugunsten deskUnstlerischen

EffektsverlaBt.

Als deren hervorstechendstessei die Form der kontrastiven DarsteUung zu nennen,

wie sie bereits im Rahmen der Beschreibung von lnhalt und ArgumentatiQnsstruktur

erwahnt wurde. GegenUbergestellt werden Verleger und KUnstler, Geld und Kunst,

M aschineundOrganismus, Hirn undHerz15, LUge und W ahrheit… Sie geht sogar noch

weiter und scheut sich nicht, die Antithesen Tod und Leben, ja sogar Satan und Gott

anzufUhren. Ein Beispiel mag veranschaulichen, auf welche W eise hier der konkrete

Konflikt zwischen Dichter und Verleger extrem Uberh6ht empfunden und dargestellt

wird:

“So pietatlos der Gedanke auch sein mag16, - ob Gott nicht selbst jung und

ungeduldig seineSch6pfung: DieW elt dem Satan zuverlegengEib, der nunseinen

Nutzenherauszieht? ln h6111schen Farben gebunden und eitel goldehen Lettern

2。4. Sprachliehe-Gestaltung

卜 “ … 1 e d i g l i c h i h r e v o n E m p 6 r u n g g e t r i e b e n e , w i l d d a h e r g a l o p p i e r e n d e S p r a c h e ,

deren Syntax sich die tollsten SprUnge erlaubt, dient ihrem Zweck: das

NatterngezUcht ausbeuterischer Verleger zu diffamieren…”14

DaS lchraume(luj`einProdukt von lmpulsivitat, Zorn und Affekt ist, beweist die

Nachlassigkeit in Orthographie, Zeichensetzung oder argumentativer Sch1Ussigkeit. Von

den jeweiligen Verlegern nicht korrigiert, begegnen dem Leser bei der LektUre etliche

Fehler; dieDichterin scheint sich hier ohnejegliche Feinarbeit ihr Anliegen einfach von

der Seele geschrieben zu haben. Aus welchem reichen dichterischen Arsenal sie dabei

sch6pft, zeigt vor allem eineBetrachtung der stilistischenM itte1.



liegt dasBuchdesEwigenauf d6m Tischder Ewigkeit, Uber daser seineA11macht

verlor?” (527f)

(ManbeachtediehierrealisierteUbertragungderBuchdruckerspracheaufdenrelig16sen

Bereich! )
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Die kontrastive Darstellung erhalt ihre Scharfe durch den eχzessiven Gebrauch

negativ-emotiver Attributeauf der einen Seite, welchedieFlut der sich in ihrer Polemik

Uberbietenden Schmahungen pragen, und positiv-emotiver Attribute auf der anderen

Seite, die nicht selten ins Sentimenta1-Pathetische gehen. Die Verleger werden als

“Verbrecher” , “buchverheirateteSippschaft” , als “Knechte des Satans” etc. bezeichnet

und mit Ungerechtigkeit, Phantasielosigkeit, Grausamkeit, Eχzessen, lntrigen, Betrug,

Beleidigungen, Schamlosigkeit, Unlauterkeit, Dummheit, Skrupellosigkeit etc. in

Verbindung gebracht. “Undelikat” , “schweinisch” , “grinsend” , “aufdringlich” ,

“gerissen” , “schnaubend”… - Else Lasker-SchUler bedient sich hier eines reichhaltigen

Repertoires negativ-emotiver Begriffe. GleichermaBen wird auch die Position des

Dichtersbzw. KUnstlersals “Opfer” effektvoll gezeichnet. Dem Dichter wird dieRolle

des M artyrers zugewiesen: “gepeinigt’≒ “entheiligt” , “auf der Flucht” bzw.

“schmachtendinDachstubenverendend” , “frierend” , “hungrig” , “einsam” , “zum eigenen

Dieb geworden”… ZudenvonElseLaskgr-SchUler gebrauchteh Bilderngeh6rendieFliege

im Netzder Spinne, oder der von der Kobra bedrohteunschuldigeweiBeZirkusschimmel.

Ein ausgepragter M etaphernreichttlm kennzeichnet die sprachliche Gestaltung

durchgangig, wiezahlreicheZitatebereitsgezeigt habe. Der Schwerpunkt liegt auf dem

Tier- und Pflanzenbereich, wobei die “Natur” als “heilig” und “rein” gilt.

“lch war gen6tigt, mir irgendwie 謎glich Geld zu schaffen, gehetzt durch die

StraBenzurennen, schlieBlich 岫 er diebunten GartenmeinesHerzenshinweg;

manch sch6nesW ort zertrat ich… ” ( 517)

Der Tierbereich eignet sich insbesondere in seiner allegorischen Komponente zur

lllustrierung der antithetischen Darstellung: Verleger werden als “gemeine Kreaturen” ,

“Rattenk6nige” , “Haie” , “Kobras” , “geschickte Spinnen” etc. bezeichnet, die Dichter

dagegen unter dem Aspekt der Unschuldund Hilflosigkeit dargestellt, als “silberweiBer

SchimmeF≒“armeschimmerndeBrummfliege” etc.

Machtlos塘keitundAusgebeutetwerdenkommenweiterhinbesondersanschaulichin

der Spielzeugmetaphorik zum Ausdruck: Esist dieRedevon “dichtendenPuppen” , denen

“ArmeundBeineausgerissenwurden’≒die “inRumpelkammern liegen” ; “abgeklappertes

Spielzeug im blendenden Scheinedesgemachten Namens” .

( “meinenehrfurchtsvollenFreund, denunantastbarenProphetenundDichter, St. Peter

Hille”) , Hyperbe1 ( “B沁unser Ruf durchdenSpalt der Wolkenhimmelschreiendindie

Der Steigerung der Eχpressivitat dienen weiterhin Stilfiguren wie die Periphrase



( “Mgine Klage ist…, meine Klage ist…, meine Klage ist…”) , rhetorische Frage

( “Lacheln Sieunglaubig, h. P.?”; “Was haben wir Dichter mit Handlern zu tun,

fabrizieren wir etwa Gedichte oder Bilder, Skulpturen oder M elodien? ” ) , lnversion im
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Ewigkeit dringt‥L” ) , M etonymie ( die “bunten Garten meines Herzens” ) , Synasthesie

( “lchbegannvorHungertieferzuiltmen, trankdieLuftundkauteanihremBalsam…”) ,

Wiederholung ( “lchraumeauf… laBtunsaufraumen…”) , ParallelisnlusundAnapher

das M otiv der Auferstehung, sogar in unmittelbarer Kombination mit dem Bild der

Synagoge, was von der Universalitat des relig16sen Verstandnisses bei Else Lasker-

SchUler zeugt undauchin ihrem Schauspie1ArturAro砂 肌£zs£ztxdse加eUa£er thematisiert

wird。

Vor 趾1em ab.er eignet sich dasder Schrift zugrundeliegendeBild der “Handler” , die

aus dem Tempel vertrieben werden, wie kaum ein anderes, um die Vermarktung der

Kunst, die Dreistigkeit und Skrupellosigkeit der Kunsthandler und die Heiligkeit der

Kunst bzw. desKtinstlers ( den “blauen Tempel” ) darzustellen.

lm Zusammenhang mit denobenerwahntenverschiedenenFunktionsebenensei auf ein

augenfalliges Charakteristikum des Teχtes hingewiesen, namlich auf die sprachliche

Realisierung desStimmungsumschlagsin lch raumeauf 。

DieSelbstcharakterisierung ElseLasker-Schtilerssteht im Schatten desLeidens, und

wir finden die Dichterin als Opfer, Gehetzte, Gep1Underte.17 M otive der Schwache,

Sinne emphatischer oder kontrastiver Satzgliedstellung ( “Diese Anklage・‥ ftihrt mein

Herz… ” ; “Den letzten Tropfen meinesEhrgeizesopfereich hier mit der Vorlesung dieser

BroschUre…”) .

Hervorzuheben ist der reicheGebrauch von Appellen. Diese weisen eine deutliche

Steigerung auf. - Findensichzunachsteher indirekteAppelle ( “W ir Dichter aller KUnste

wollenunszusalnnlenschlieBen, daB wir stark werden…” ) , erschreckensiemehr undmehr

durch offeneAggressivitat und Entschlossenheit:

“Donnerwetter, dieSintflut Uber sie ( i.E . dieVerleger) ! M it der Rutesollteman

aufraumen! ” ; “lch fordereSieauf, … dasGewehr zuprasentieren. ” ; “Rottet ihn

aus, sage ich Euch! lch sageEuch, rottet ihn aus! ”

Ein besonderes Augenmerk verdienen die Entlehnungen biblischen, genauer gesagt:

neutestamentlicheil Sprachgutes: “W er Augenhat zusehen… ” ( vgl. M atth. 11, 15) ; “χVo

sollenwir unser Haupt hinlegen… ? ” ( vg1レM atth. 8,20) ; “… dieHandler ausdem Tempel

jagen・‥” (vg1. Matth. 21,13) ; “… denNachstenliebenwiesichselbst…” (vg1. 3. Mose

19,18; IVlatth. 5,43) . AIledieseW endungen impliziereneineldentifizierung der Dichterin

mit der Figur Jesu vonNazareth, undzwar in dessenSchwacheund Erhabenheit zugleich:

alsDiener Gottesund Prophet (hier im Zusammenhang mit dem “g6ttlichen” W esen der
-
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Einsamkeit, Flucht und Trostlosigkeit bestimmen den pessimistischen Grundtenor,

verstarkt durch die o.a. stilistischen M itte1. 1hr Herz vergleicht sie mit “ver6detem

Land” , der personifizierteM onderscheint 一 solidarischmit ihr 一 “abgemagert7’… Sehr

dunkel undsehr ernst gefarbt sind dieAnspielungenauf denTod, dasEmpfinden tiefster

Verlassenheit sowieauBerer und innerer Armut.

“lnmeinesHerzensEinfalt wuchsnichtsmehr. ArmesLand. Erstickt warendie

W ortemeiner Schwarmerei. lch glaube, ich habezu lacheln verlernt bisauf den

heutigen Tag. ” ( 541)

(LetzteresZitat sei zudem alsBeispiel fUr diesyntaktischeGestaltung angeftihrt; die

Verwendung von Satzfetzen: hier als Ausdruck der Erstarrung und Verelendung, an

anderer Stellealsatemloshingeschleuderter Ausruf) .

Der pessimistische Ton schlagt auf der anderen Seite um in offene Aggression,

gekennzeichnet durch dieanschaulicheFeuer- bzw. Vulkan-M etaphorik:

“lch brenne… ich rauche - ein feuerspeiender Berg, ich speie g1Uhenden

Aschenregen, Unmenschen zu v6rschUtten, aufzuraumen, ftir Dich, ftir die

Lebenden, fUr dietoten Dichter, fUr dieDichtungenaller EWigkeiten” ( 536) ・

Dieseunkontrolliert wirkenden Ausbrtichezeugen von der vむrzweifelten und verbitterten

Entschlossenheit der Dichterin, diediesesletzteAufbaumen als Ende ihrer literarischen

Karriere ankUndigte. W as sich hier sprachlich manifestiert, ist die unmittelbare

Spiegelung der vonElseLasker-SchUler empfundenen Realitat.

“lchlagwoineiner Eckeder StraBe… unbegraben, heimatlosnochim Tode. Ein

ei㎡ acher Spatz setztesich auf meinen FuB, er gab sich alle M Uhe, mir etwas

vorzusingen, einGartenb氾hteschonundmeiner M utter W olkebesprengtemeine ¥

fiebernde Stirn: ‘Auf die jungen Rosenstraucher, fallt vom Himmel weicher

Regen und dieW elt wird immer reicher. 0 h mein Gott, mein nur alleine, ich

verdurste, und verweine… ’” ( 541)

DiesePassage, welcheinsSentimentale abzugleiten droht, ist ein typisches Beispiel ftir

den Hang der Dichterinzum Dramatischen und leicht miBzuverstehen. Doch darf man

gew迅 nicht die echte Tragik in dieser erschUtternden Aussage verkennen. Dieser

Gesichtspunkt (die“GefahrdesPathetischen”) wirdbei derSchluBbetrachtungnochzur

Sprachekommen.

Ein bisher nicht behandeltesThema ist dasder lronieund der Komik. Else Lasker-

SchUler beschreibt dieB6rseals “Kasperletheater gegenUber ’der Buchschieberei” , spricht

17V on dieser Grundstimmung durchzogen ist bereits das Werk M ei几 Herz ( 1920) . Erika

K IUsener weistauf diein den Briefen jener Zeitimmer wieder auftauchenden gezeichneten

V 6gel als Symb911nnerer R uhelosigkeitund Ausweg10sigkeithin (K IUsener 97f) , wobei

hier zu berUcksichtigen ist, daB EIse Lasker-SchUler den Vogel generell als

Vergleichsobjekちd.h. auchimpositivenSinnegebraucht.



von den Verlegern als “St6re㎡rieden”yals “buchverheirateter Sippschaft” etc. Nicht

selten erzielt siedurch ihreanschaulicheArt der ( oft bitter4 ronischen) Darstellung oder

durch dasEinflechten von Anekdoten einen komischen Effekt:

“ … er ha tte nicht m al ein V ier te1 P f und B utter ei ner M arg ar inekuh f U r m ein

krankes Kind. ” ( 540)

“Der Tierschutzverein (Verzeihung) fUr Literatur im altmodisch geborenen

Gansestil erfreut sichzunachst der bestenGesundheit, undKartoffelpuffer ohne

den Ggneralanwalt Herrn Dr√Gronemann … im entferntesten beleidigen zu

wonen… Nun erfreut er sich einer immerfort gut gearteten dampfenden Pfeife,

ZipfelmUtzeund gestrickten Pantoffeln… ” ( 538)

Diese komisch und bewuBt miレ dem Effekt des Lacherlichen arbeitende Darstellung

geschieht im gleichen Atemzug mit todernsten Ansdhuldigungen: “W ie viele Dichter

brachte er ( i.E . der Verleger) seelisch … ganz unter die Erde. ” ( 538) Auch der

anschaulicheVergleich der “armen schimmernden Brummfliege” , dievon der geschickten

Spinneausgesogen wird ( “Bisjetzt brummtenwir bloB…” ; 537) , 1auft Gefahr, komisch

zuwirken. EinweiteresBeispie1:

“lch begann meineBUcher schlieBlich … vom Ladentisch zu rauben. Jedesmal

hetzte der schnaubende Axe1 ( i.E . Aχe1 Juncker) von der Achse seines

Ladenkarrensden jungen Verkaufer auf dieRauberin.‥” ( 525)

W eiterhin bewirken Elemente gesprochener Sprache in Syntax und Stil die

Unmittelbarkeit undLebendigkeit desPamphlets: “P16tzlichverstander keinDeutsch …

lch hatteja… und damit basta! ”
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Um den Bogen zurUck zum Anfang/dieser Abhandlung zu schlagen, sei nun zu

Uberlegen, inwieweit ElseLasker-SchUler ihrer eigenenlntentiongerechtwerdenkann. Sie

selbst erkennt, daB siezumindest ihrem Anspruch an dieGestaltung der Anklage ( “ohne

Streuzucker”, “ntichtern” und “objektiv” ) ins6fern nicht genUgen kann, als sie “immer

wieder vom kUhlen Strand ihrer BroschUre in die lockendeW elle ihres Blutes taucht”

(535) , d.h. sichvonihrerlmpulsivitat,・ihremHerzenleitenlaBt。

lst ElseLasker-SchUler zusehr Dichterin, alsdaB sieauf neutraler, ernstzunehmender

3. K ritischeAuswertung der Ergebnisseim Hinblick auf dielntention Else

Lasker-SchUlers

Zusammenfassend l郎 t sich zur sprachlichen Gestaltung sagen, daB die von Else

Lasker-SchUler verwandtenstilistischenM ittel, wiesieobenbehandelt wurden, zum einen

in Verbindung mit Polemik den militanten Charakter der Schrift verscharfen, zum

anderen in pathetisch-sentimentaler Kombination M itleid und Solidaritat mit den

KUnstlern wecken sollen. Grelle und blumige Bilder wechseln einander ab, ebenso wie

dUstere, zornigeund SentimentaleStimmungen.



DieVermutung liegt nahe, daB esElseLasker-SchUler nebender reinenAnklage (oder

besser: mit Hilfeder Anklage) an der Ventilfunktion.der Niederschrift gelegenwar, und

sieweiterhin durch diedezidierteDarstellung der eigenen Personund ihrer Kunsttheorie

sowiedas “Flair des EndgUltigen” ihres schonungslosen Pamphlets auch fUr die eigene

Publicity sorgen wollte. Nicht umsonst erscheinen in lch raume (ulf die elementaren

Themen komprim16rt, und nicht umsonst hat ElseLasker-SchUler im Zentrum eins ihrer

lyrischenW erkeplaziert. ( M it der Aussage, siehabedasGedichtElb(m(府 bereitsmit 15

bis17 JahrenverfaBt, deklariert sichElseLasker-SchUler zueiner Pionierindesabsoluten

KlangesdesExpressionismus.18) Obschon im Vordergrundvonlchraumea吋 dielntention

der Anklagesteht, hieBeesaber diesprachliche, thematischeund funktionaleVielschich-

tigkeit der Schrift leugnen, wolleman sieallein auf dieseeineFunktion beschranken。

lch raumeauf 一 ein ( zu? ) “asthetischesPamphlet’≒ in welchem das bekannteBild

der asthetisch begnadeten Dichterin mit einem ungewohnt militanten verschmilzt, und

welches “ih den Detailseindrucksvo11, aber alsganzeserfolglos” blieb.19

Basis reale M iBstande aufdecken und darstellen k6nnte? Verbaut sie sich nicht an

mancher StelledenW eg zum eigentlichenZiel ihrer “M ission” , ihrer Anklage? Zu nennen

seien hier die “Gefahrenpunkte” , welche sich bei der Analyse tlls Charakteristika

herauskristallisiert haben: maBlose Polemik, oft Ubersteigerte Eχpressivitat und

Sentimentalitat sowieVerharmlosung durch ironischeoder komischeDarstellung.
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W ienun reagierte das “hochzuverehrendePublikum” , wie die Angeklagten auf den

aufsehenerregenden Protest?

“F Ur uns alle, von V erlegern betrogene, ausgebeutete, m iBbrauchte und m iBhandelte

Dichter” kampfeElseLasker-SchUler “gegen dieVerleger alsHandlanger desteuflischen

Prinzips Ausbeutung” ; “W iefeigesind wir allean dieser Schrift gemessen. ”

21Bereits 1913 hatten sich an einem Spendenaufruf fUr Else Lasker-SchUler neben vielen

anderen Etuch Selma Lager16f, R ichard Dehmel und Arnold Sch6nberg beteiligt.

(Lennartz, Franz. DeMsc加 & んr沢s£dXer 面s気 五 九池匹& 肘s fm 励 f昭d 五r 瓦r伍ん.
Bd, 2. Stuttgart 1984. 1052)

18 B a n s c h b e s t r e i t e t d i e s e n A n s p r u c h ; e r s i e h t i n E l s e L a s k e r . S c h U l e r z w a r d i e

avantgardistischeSchriftstellerin, jedoch immer in “traditionellen Positionen”‥ sei die

lntention Else Lasker-SchUlers bei ihrer Zitierung des Gedichts, namlich die bewuBte

programmatische Sprengung eines historischen R ahmens. ( Bansch, D ieter. E tse

Lasker-& 加 Zerj zr 尺治 治 e泌es d砧 Zferla R Z面 s. Stuttgart 1971. 234f)

19Bauschinger 159・ .

20So M ax Hernlann-NeiBein seiner durchweg positiven Besprechung von tcyxra£xme a£x/̀ in

Die Lebenden l ( 1925) , Heft 8:

4. Rezeption

HatteElseLasker-SchUler mit ihrer Anklageetwas angesprochen, was viele Autoren in

jenerZeitbewegt♂), sofindensichinderSekundarliteraturjedochkeinerleiHinweiseauf

einen “Skanda1” . Schriftstellerfreunde reagierten mit einem wiederholten Spenden-



Diese KompromiBlosigkeit stebt ganz im Einklang mit dem grklarten Charakter ihrer

M ission; Cassirer stellteschlieBlich jedeVer6ffentlichung ein, und Else Lasker-SchUlers

Prophezeiung hattesich bisauf weiteresbewahrheitet:

“W er wird noch vonmir einBuch druckenwollen, welcher Verleger sich dennoch

bereit erklaren… ” ( 555)

ln den kommenden sieben Jahre widmete die Dichterin ihrer M ission, bis 1932 1m

Rowohlt-VerlagBerlinihrEssaybandKo几zert erschienundeinwesentlichvers6hnlicherer

Ton der Selbstfindung dasweitereW erk bestimmte.
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aufruf21, doch dieLangzeitwirkung der Anklageempfand dieDichterin als enttauschend,

wiesieim Kon,zert verlauten laBt:

“Die gesamte Presse nahm Notiz von meiner … Klage… Es bildeten sich …

Vereinezur Bekampfung der unfairen Verlage… Vereine, Verbindungen, K lubs,

und zuguterletzt die Akademie der Dichtkunst wuchsen aus dem Boden, und

geradesind esdieunbektimmertsten, rUcksichtslosesten Verleger, die ungest6rt

weiter unter denPalmen unserer Dichtkunst wandeln… ”22

Von den angeklagten Verlegern war es Pau1 Cassirer, der sich um eine Klarung der

Angelegenheit bemtihte, Rechenschaft ablegteund sich zu einer 6ffentlichen Diskussion

bereit erklarte. Darauf reagierteElseLasker-SchUler jedoch unvers6hnlich-ablehnend:

“Jedes weitere pers6nliche W ort auf meines Hauptverlegers Pau1 Cassirers

phantastischen Verteidigungsreim … wtirde dazu dienen, meiner ersten Bro-

schUreW ahrhaftigkeit denFIUgelschlag zudampfen, meiner br印 nendenAnklage

Gerechtigkeit mit der von ihm angebotenen W armflasche die abgeharteten,

standhaften FUBe zu schwachen. M ein Rechtsanwalt wird hier ein sachliches

Referat geben‥. ” , sg schreibt sieim Berliner Tageblatt am 14. Februar 1925.

22瓦oxlzer1 77f. Bansch weist im Ubrigen auf das ironisch-kritische Gedicht in dem Essay

“Ein offener Brief an den Finanzminister Dr. R einholdt” ( jrotxzeM 74ff) hin, welches

beweise, daB ElseLasker-SchUler durchausliteraturkundig war; weiterhin betont er die

Sch註rfe, mit der dieD ichterin hier der an ihr selbst geUbten K ritik begegnet: ln der von

Hans Benzmann herausgegebenen Anthologieder m odem en deutschen Lyrik war sie als

“unerquicklich und wenig apart” kritisiert worden, R icarda Huch dagegen als “feinste

KUnstlerinundeigentlichlyrischeDichterin’≒ (Bansch226f)

SchlieBtmandieRezeptionsgeschiりhtemitein, soerxveist sich lch raume(1uf mehr

dennjealsselbstbewuBtesZeugniseiner eχtremenDichterin, welchesichinjeder Hinsicht

einer normativen Einordnung widersetzte, ihren Prinzipien und ihrem Stil treu blieb.

EchteTragik der Verelendung, tiefeTrauer, zartesEmpfinden, aber auchbrennendeW ut

undkaum zubandigendeKampfeslust kennzeichnendieseEχtreme, dochbirgt dieArt der

Darstellung, wie die vorliegende Arbeit deutlich macht, die Gefahr, das eigentliche

Anliegen hinter dem Spiel der Sprache zu dampfen bzw. durch M a励osigkeit und

UbertreibungeinentichterneDiskussionauszuschlieBen. Soist dieser “politische” Teχt



Wer加… (Bd. 2) .
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eben geradenicht von deneigentlich Angeklagten zu verstehen, sondernnahezuausschlieB-

11ch vonjenen, welchedieDichterin alsihre “Blutsverwandten” bezeichnet, undwelchedie

SpracheihresHerzensernst nehmen.
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