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EinleitunQ 

"l<eine Satire daruber zu schreiben.,wie wenig und wie in 

Deutschland l.tber die Satire nachgedacht wird, ist 

schwer." <1> So beginnt Helmut Arntzen seine Einleitung 

zu einer Anthologie deutscher Satire des 20. 

Jahrhunderts und damit bezeugt er eine gewisse 

Hilflosigkeit, die die germanistische Forse hung 

gegenuber diesem Gegenstand generell an den Tag legt. 

Denn, wer namlich uber die Satire Information sucht., 

wird von einer Begriffsqeschichte voller Widerspruche 

kon- frontiert, die von Begriffsverwechslung bis hin zur 

totalen Begriffsverwirrung reicnt. 

Satire, de scharfste und scharfsinnigste unter den 

literarischen Formen der Literatur., ist ironischerweise 

bislang nie scharf konturiert worden. Einmal wird sie 

in der Forschungsgeschichte 

bezeichnet, ein anderes 

a.ls 

mal 

Gattung oder 

als Haltung 

Genre 

oder 

Ausdrucksweise., wobei das Begriffsfeld literarischer 

Formen und Ausdrucksweisen, zu dem die Satire gehort, 

selber nicht klar abgesteckt ist. "Die verschiedenen 

Ausdrucksweisen Komodie, Satire,Parodie usw 

subsumiert man einerseits unter den Begriff Komische 
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Literatur; andererseits wird Satire als Ausdrucksweise 

begriffen, die sich funktional verschiedener Mittel 

bedienen Kann, wie: Parodie, Ironie, Komik, Groteske, 

Verfremdung, usw."(2). 

Gelegentlich erhebt man bestimmte Autoren oder Epochen 

zum MaBstab und definiert daran, was Satire ist. Kurt 

Wolfel etwa bildet seine Satiredefinition an der 

historischen Form der Satire des 18. Jahrhunderts, was 

fur die Satire des 20. Jahrhunderts unzutreffend ist. 

Helmut Arntzen dagegen bezieht sich in seinen 

verschiedenen Abhandlungen ausschlieBlich auf die Satire 

des 20. Jahrhunderts und verabsolutiert den Musilschen 

Roman "Mann ohne Eigenschaft" zum Inbegriff von Satire 

per se. <3>. 

Selbst die Liste von Autoren, die die verschiedenen 

Literaturwissenschaftler unter Satiriker rechnen, zeigt 

eine Inhomogenitat, eine Willkur, die fur die Gattung 

typisch sind. So gilt z. b. Kafka fur Helmut Arntzen 

als groBer Satiriker. Benjamin jedoch meldet explizite 

Bedenken tiber die Frage ob Kafka tiberhaupt als Satiriker 

einzustufen sei und gelangt zu dem SchluB, es sei "ein 

ungeheures MiBverstandnis( ••• ),Kafka als einen Satiriker 

darzustellen."(4). 



So schillernd ist der Satirebergriff, so 

beliebig,arbitrar und unbektimmert wird er in der 

Forschungsgeschichte verwendet, es ist den 

Literaturwissenschaftlern 

differenziert darzustellen. 

Die Grilnde fur das 

nie 

Verstummen 

vielschichtigen literarischen 

gelungen, ihn 

vor einem so 

Ph an omen sind 

verschiedener Art. Die Satire, zum einen, ist immer 

eine anrtichige Gattung gewesen. Vor allem in 

Deutschland, wo literaturtheoretische Bemtihungen nur zu 

oft von Ideologie beeinfluBt wurden, war man geneigt,der 

Satire jeden literarischen Wert abzusprechen. Von der 

bis weit in die erste Halfte des 20. Jahrhunderts 

weitverbreiteten Ideologie,die die Zeitenthobenheit des 

literarischen Werkes als sein entscheidendes 

Charakteristikum erhob, lieB sich die Satire, die immer 

nur aus aktuellem AnlaB entsteht,nur schwer 

assimilieren. Satire und Dichtung schienen einander 

auszuschlieBen, und man war eher dazu geneigt, die 

Satire als keine echte Dichtung wegzudisputieren. 

Selbst Schillers Grunddefinition der Satire - "In die 

Satire wird die Wirklichkeit als Mangel, dem Ideal als 

der hochsten Realitat gegentiber gestellt" - sieht vom 
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Asthetischen noch ganz ab. <S>. 

Ahnlicherweise 

nahezu alle 

ist die Satire fur Hegel~ auf den 

deutschen Asthetiker beziehen, 

sich 

eine 

AbscheuBlichkeit~ eine mit seinem System unversohnbare 

Gattung~ die eben nicht poetisch ist, und die er mit 

deutlicher Verleqenheit behandelt. 

Solche Bedenken der Satire gegenuber bestehen bis weit 

in die Neuzeit, sogar bei einem Literaturwissenschaftl~r 

wie Wolfgang Kayser, der diesem alten literarischen 

Phanomen nur noch einen Kleinen Absatz gonnt. (6) 

Das Auftreten von Ironie mit vollgultigerem und 

umfassenderem Anspruch ~ seit der Romantik, und die 

Hochschatzung des Humors im 19. Jahrhundert trugen 

ihrerseits zu der Abwertung der Satire bei. Ein 

einztges Beispiel genugt, um die stiefmutterliche 

Beh.andlung der Satire vis-a-vis dar. Ironie zu 

verdeutlichen- Herders "Kritik und Satyre".(7). Kritik 

und Satire begegnen sich in diesem allegorischen 

Gesprach. Die Satire mochte die Kritik ihre Schwester 

nennen, wird aber von der hochmutigen Kritik als 

niedrige Genossin zuruckgestoBen. Worauf die Satire zur 

Rechtfertigung ihres Verwandschaftsanspruches ihre 



Lebensgeschichte erzahlt und berichtet, wie sie 

ursprunglich Ironie genannt worden und ein lustiges 

Madchen gewesen sei. Aber allmahlich habe sie die 

Persiflage und die Spotterei erlernt und sei in Verruf 

geraten. SchlieBlich auBert die Satire ihren Wunsch, 

"den MiBbrauch ihren ehemaligen Namens auszurotten" und 

fortan mit ihrem alten Namen genannt zu werden. Mit 

dieser Umbennenung gibt sich die Kritik wieder zufrieden 

und akzeptiert die Satire als ihre Nichte ! 

Herders Versuch, die Ironie als ursprungliche Form der 

Satire zu erweisen, weist auf eine andere Problematik 

hin .. Die Tatsache, daB die Satire sich der Ironie 

bedienen kann, wie diese sich jener, hat nur zu oft zu 

einer voreiligen, schadlichen ldentifizierung der beiden 

Begriffe gefuhrt. So z.B. beschreibt W .. Kayser die 

Satire als nur eine herbere Form der lronie. (8) .. Eine 

ahnliche Meinung wird von Northrop Frye,< Anatomy of 

criticism) geauBert. "Satir-e", heiBt es bei ihm, "is 

only militant irony". (9). 

Welch eine Verwirrung hier eigentlich herrscht, Hi.Bt 

sich leicht dadurch erweisen, daB in allen graBen Lexika 

<Literarisches Sachworterbuch, das groBe Brockhaus 

Encyclopaedia Britannica u.a.> die gleichen Autoren wie 



etwa Dryden, Pope, Swift, Johnson, Voltaire, Defoe, 

Heine, Thomas Mann und Bertolt Brecht als Hauptvertreter 

der Ironie sowie der Satire bezeichnet werden. Selbst 

bei diesen Autoren herrscht keine Klarheit dartiber, ob 

sie sich vorwiegend als Ironiker oder Satiriker 

betrachten. So z. B. HiBt bei Robert Musil eine Anzahl 

Zitate auf sein satirisches Wollen hindeuten, aber es 

ist bei Musil eben so oft von einer 11 Wohl-wollender 11 

Ironie die Rede. Die Verwirrung ist vielleicht am 

groBten bei Autoren wie Swift und Heine, in deren Werke 

Ironie und Satire in gleichermaBen vorkommen. Von Swift, 

der als einer der groBten Satiriker des 18. Jahrhunderts 

gefeiert wird, wurde auch behauptet, er habe als erster 

die Ironie im 18. Jahrhundert eingeflihrt "Swift 

i naugut-ated the ironic tradition in 18th century 

literature." (10). Und so vielschichtig ist die Ironie 

bei Heine, daB es nur schwer feststellen laBt, wo seine 

Dichtung von Ironie in Satire tibergeht. 

Eine dritte Problematik ergibt sich daraus, daB die 

Satire, von ihrem Ursprung in der praliterarischen, 

magischen Zeit einen erheblichen Bedeutungswandel 

erlebt hat. Es scheint daher angebracht zu sein, einen 

kurze~ Blick auf die Entwicklungsgeschichte der Satire 
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zu werfen. Problemumrankt ist schon der Name. Denn 

Satire geht auf lateinisch 'satura' zuruck,ein Wort das 

entweder von 'satur' <das was vall ist> Kommt oder von 

der einem Ernteritual entstammenden Verbindung 'satura 

lanx' <die Schussel der ersten Fruchte>. Diese moglichen 

etymologischen Ursprlinge implizieren aile 

"Vielfaltiqkeit", "Mischung" und noch zur Zeit von 

Lucilius bedeutete "saturae" lediglich · eine Sammlung 

gemischter Gedichte. Dieser Mischcharakter ist 

eigentlich bis zum heute ein Wesensmerkmal der Satire 

geblieben. Verwirrungstiftend aber ist die Bezeichnung 

der satura als Erbe nicht nur der 'Alten Komodie' etwa 

von Aristophanes,sondern auch als Erbe des grieschichen 

Satyrdramas, die unter den Renaissance Kritiker 

Anerkennung fand. Und trotz der Bemuhung von Isaac 

Casaubon 1605 und der von Dryden in seiner Abhandlung 

"The Origin and Progress of Satire", die Satire als eine 

eigenstandige, romische Entwicklung zu beweisen,(11> 

hal ten manche Kritiker sowie Autoren an diesem 

griechischen Ursprung fest. Im Vorwort zu 11 Deutschland, 

ein Wintermarchen" beruft sich Heinrich Heine auf 

Aristophanes sowie die Figur des Satyrs.<12> Sagar im 

20. Jahrhundert erschien die erste Nummer von "der 
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Fa.ckel", dem beruhmten Journal von Karl Kraus, mit dem 

Bild des Satyrs. (13> 

Lassen wir die Etymologie beiseite, so gibt es genug 

Beweise daflir daB Satire schon in der pra-literarischen 

magischen Zeit, als Ritual oder Fluchformel 

existierte. <14>. Die liberlieferungen bestatigen, was 

die sparlichen griechischen Zeugnisse andeuten, daB 

namlich die Satire ursprunglich als Fluch, Zauberlied, 

von gefahrlicher Wirkung war.<15) Dieser Ursprung war 

ziemlich bedeutend, denn diese todliche Absicht der 

Satire hat auch in der spateren reinen literarischen 

Satire, die mataphorisch gesprochen, den Tad des 

betroffenen Opfers, seine Entlarvung und Herabwtirdigung 

zur Folge hat, fortbestanden. Noch im 20. Jahrhundert 

verkundet Karl Kraus seine satirische Absicht mit den 

Wortern: "Nicht was wir bringen, sondern was wir 

umbringen." <16>. 

Die literarische Satire, wie wir sie heute kennen, hat 

aber ihren Ursprung in der romischen Zeit, obwohl sie 

durchaus griechische Vorstufen zeigt. Als Beweis dafur 

gilt der vielzitierte Anspruch des romischen Rhetorikers 

Quintilian: "satura tota nostra est" - die Satire gehort 

uns ganz. Die Satire zu dieser Zeit war ein langeres 
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Gedicht in Alexandrinern,die sie noch zur Zeit der 

Aufklarung bleibt. Diese romische Satire erfahrt ihren 

Hohepunkt in den Verssatiren von Lucilius (2 v. chr.), 

Horaz (65-8 v.chr.>, Persius (34-62 n.chr.>,vor allem 

aber in den herben zeit-kritischen Satiren von Juven~l 

(60-140 n.chr.). 

Ihren nachsten Hohepunkt erreicht die Satire erst im 16. 

Jahrhundert. In 16. Jahrhundert wird die Satire zu einer 

beherrschenden Gattung, die nur richtig auf dem 

theologischen Hintergrund zu erkennen und zu deuten ist. 

(17). Der Satz von der vor Gott stindigen Welt ist fUr 

die satirische Gestaltung entscheidend. Kaum Wunder 

also, daB die Satire vor allem als Kampfmittel in der 

Streitigkeiten der Humanisten untereinander und mit der 

Scholastik benutzt wird. Als bezeichnender Moment 

dieser Ybraufklarerischen Satire tritt die Verspottung 

hervor - also nicht nur personliche Verspottung, aber 

auch Standesatire, als die wir die Satire in Hoch und 

Spatmittelalter und Renaissance Kennenlernen. Man 

Konnte in dieser Zeit auch von einem satirischen Topos 

sprechen, namlich das Narrenmotiv, das in vielen 

zeitgenossischen Satiren, wie z.b. bei Sebastian Brant, 

eine Rolle spielt. Nur,diese menschliche Torheit wird 
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immer in ihrer Diskrepanz zur gottlichen 

begriffen. (18). 

Weisheit 

In der Aufklarung wird der archimedische Punkt, von dem 

aus die verkehrte Welt der Satire betrachtet wird, von 

der Sunde auf die Unvernunft verlegt. Und nicht mehr 

Spott auf die Narrheit der Welt ist Aufgabe der Satire, 

sondern sie will den ganzen Menschen andern. Dieser 

Erweiterung des satirischen Zwecks versucht nun der 

Satiriker durch eine 

sprachlichen Mitteln 

entsprechende 

zu begegnen. 

Vielfalt 

Erst in 

der 

der 

Aufklarung also beginnt das Ringen um eine 

von dichterischer Sprache und kritischer 

Vereinigung 

Moral. Die 

Satire wird endgultig aus der Gattungsbindung entlassen. 

Sie hat keine eigene Form mehr, sondern sie erscheint in 

den verschiedensten Gattungen und Darstellungsweisen. 

Eine bedeutsame Erweiterung erfahrt der Satire-begriff 

als nachstes bei Schiller. In seiner Abhandlung "Uber 

naive und sentimentalische Dichtung", die 1795/96 

erscheint, wird die Satire unter dem Aspekt des 

Kantischen "Autonomie der Kunst" gesehen.. Nach Schiller 

wird die Satire dem Ubergang von der naiven zur 

sentimentalichen Dichtung zugeschrieben.(19) Die 

Dichtung vermag also nicht mehr den Einklang des Ganzen 
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zu gestalten. 11Satyrisch ist der Dichter~ wenn er die 

Entfernung von der Natur und dem Widerspruch der 

Wirklichkeit mit dem !deale zu seine Gegenstande 

macht".<20). Aber dies muG er machen~ ohne daB er die 

"poetiche Form" verletzt. 

Nach Schiller wird der deutschen Satire nicht mehr 

gedacht., obwohl sie durch das ganze Jahrhundert 

Bedeutendes hervorbringt. Die Erhebung der lronie in 

der Romantik, als.,'Weltanschauung' zum asthetischen 

Hauptbegriff, und die Venerierung des Humors bei Jean 

Paul sorgen daftir, daB satirische Dichtungen von nun an 

den beliebteren Kategorien des Humors und der Ironie 

unterstellt werden.(21). 

Erst seit 1946/47 ist dieses Schweigen tiber die Satire 

zu Ende. Dank der neueren Forschungserqebnissen im 

Bereich der Soziologie, Anthropologie und Psychologie 

wird die Satire wieder einmal in die literarische .. 
Offentlichkeit gertickt. Der Satireforscher findet unter 

dem Stichwort plotzlich eine Vielzahl von 

Einzeluntersuchungen, Aussagen und Aufsatzen. DaB es 

dennoch keine zusammenhangende Theorie der Satire 

vorliegt., ist der eigentliche Beweggrund fur die 

vorliegende Arbeit. Es wird der Versuch unternommen., 
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die Satire im Hinblick auf die neueren soziologischen 

und psychologischen Forschungen wieder einmal 

suprahistorisch zu definieren. Anliegen der Arbeit ist 

es auch, die Verwirrung um den Satire- begriff zu klaren 

und mindestens eine Moglichkeit anzudeuten, die Satire 

von verwandten Begriffen wie Ironie, Humor und Parodie 

scharfer zu unterscheiden. 

Der methodische Vorgang wird vorwiegend von der 

genannten Schwierigkeiten in der Satireforschung 

diktiert. Im ersten Kapitel wird tiber den bisherigen 

Forschungsstand berichtet und ein Arbeitsbegriff der 

Satire als asthetisches Kommunikationsmodell 

entworfen,der als Basis fur die weitere Untersuchung 

dienen soli. Da die Absicht oder Intention 

wesensbestimmend fur die Satire ist, wird diesem Aspekt 

ein ganzes Kapitel geschenkt. Dabei gelangt die 

Untersuchung zu einer erstmaligen Hypothese,die eine 

neue Perspektive tiber die Funktion und die ktinftigen 

Moglichkeiten der Satire eroffnen soli. Im dritten 

Kapitel wird auf ein wei teres Problemfeld der 

Satireforschung hingewiesen, namlich die Abgrenzung der 

Satire von der Ironie, dem Humor und der Parodie mit den 

in den erst en zwei Kapiteln entwickelten 

Erkenntniskategorien. In den zwei letzten Kapiteln wird 
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die Arbeitshypothese anhand von ausgewahlten Satiren von 

Heinrich Heine und Karl Kraus naher erlautert. 

Die Auswahl der beiden Autoren braucht Keine greBe 

Rechtfertigung. Als bewuGte und meistbekannte Satiriker 

und als Reprasentanten des BewuBtseins ihrer Zeit, wird 

das literarische Potential der Satire in ihren Werkenam 

best en exemplifiziert. DaB es tiberhaupt moglich 

wird,zwei Autoren, die von fast einem ganzen Jahrhundert 

getrennt werden, anhand von den gleichen Kategorien zu 

untersuchen, soll zusatzlich das Potential der hier 

entworfenen Hypothese demonstrieren. 
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I Die Satire - Eine Beariffsbestimmung 

Die Frage nach dem Wesen der Satire ist weder in der 

Asthetik noch in der Literaturwissenschaft bisher 

dringlich gestellt worden. Einem der Begriffe, tiber die 

innerhalb und auBerhalb des ktinstlerischen und 

literarischen Bereichs mit 

Selbstverstandlichkeit verfugt wird, bleibt 

befriedigende Definition bis heute entzogen. 

Hauptschwierigkeiten stehen einer 

Begriffsbestimmung der Satire entgegen: 

groBter 

eine 

Drei 

genauen 

1. Der erhebliche Bedeutungswandel des Satirebegriffs 

in der Literaturgeschichte 

2. Die Vielfalt der satirischen Erscheinungen, 

namlich ihre mogliche Zugehorigkeit zu den 

verschiedensten Gattungen 

3. Das Fehlen von brauchbaren Arbeiten, die die 

Satire von anderen verwandten Formen abgrenzen 

Die Satire, seit ihrer Entstehung in der Antike bis hin 

zur Aufklarung war vorwiegend als Verssatire bekannt und 

blieb entschieden auf die Gattung der Satire beschrankt, 
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d.h.ein langeres Gedicht in Alexandrinern. Sie wurde bis 

zu diesem Zeitpunkt vielfach als Strafgedicht oder 

'invective poem' bezeichnet. Diese Auffassung restimiert 

noch Gottsched in dem Satz seines 'Critischen 

Dichtkunst':"Man Kann also sagen.,die Satire sey eine 

Abschilderung lasterhafter Handlungen, oder das 

Gegenteil von den Lobgedichten."(1). 

Trotz des breiten Spektrums von Gegenstanden, die sie 

behandeln, zeigen die Satiren von allen frtihen 

Satirikern wie Persius, Horaz und Juvenal eine bestimmte 

Einheit der Form und Struktur. Noch Dryden,<2> der 

seine Verssatire an der romischen Tradition ausrichtet, 

verlangt fur die Satire diese Einheit der Form und 

Struktur, und teilt mit seinen Lesern die "important 

secret in the designing of a perfect Satire; that it 

ought only to treat of one subject; to be confined to 

one particular vice or folly principally.If other vices 

occur in the management of the chief, they should only 

be transiently lashed and not be insisted on., so as to 

make the design double."(3). 

In der Aufklarung aber emanzipiert sich die Satire 

endgultig von der Gattungsbindung. Von nun an taucht 

sie in den verschiedensten literarischen wie nicht-
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literarischen Formen <Trakakt, Predigt usw.> auf. Am 

Ende der Aufklarung schreibt Jonann Georg Sulzer in 

seiner enzyklopadischen "Allgemeinen Theorie der 

schonen t<unste", daB die Satire nicht, wie die meisten 

andern Werke redender t<unste, ihre eigene Form habe. 

"Sie zeig=..et sich in Gestalt eines Gesprachs, eines 

Briefes, einer Erzahlung, einer Geschichte, einer 

Epopoe, eines Drama und sogar eines Liedes 51 .(4). lu der 

ursprtinglichen Vielfalt des satirischen Gehalts kommt 

jetzt eine Vielfalt der Form hinzu, was wiederum eine 

entsprechende Viel,falt der sprachlichen Mittel verlangt. 

Aile Versuche, die Satire mit herkommlichen 

gattungstheoretischen Methoden zu vermitteln, scheitern 

also an dieser Vielfalt, denn "a satirical novel, a 

satirical sonnet for example, become primarily satire, 

and the novel or sonnet characteristics more often than 

not become subsidiary to the satiric intention". <5> 

Trotzdem funktioniert sie "as a kind of pervasive 

metaphor, so 

characteristics 

operating. (5). 

crucial that it determines the 

of the genre within which it is 

Dennoch versuchen viele Kritiker, durch eine Benennung 

der wesentlichen Merkmale der Satire zwangslaufig ein 
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Gattungskonzept zu abstrahieren. So wird z.B. die 

Satire in Brockhaus als 11 eine Literaturgattung" 

beschrieben., "die durch Spott., Ironie, ubertreibung 

bestimmte Personen., Anschauungen Ereignisse oder 

Zustande kritisieren oder verachtlich machen will ... <6> 

Die Encyclopaedia Britannica hat die folgende Definition 

anzubieten .. . "Satire, as a literary genre, may be 

defined as the expression in adequate terms of the sense 

of amusement or disgust excited by the ridiculous or 

unseemly, provided that humour is distinctly 

recognisable element., and that the utterance is invested 

with literary form 11 .(7) Auch Gilbert Highet in seinem 

ausfuhrlichen und einfluBreichen Buch tiber die Theorie 

der Satire (8) ist bei dieser beschreibenden Tatigkeit 

stehengeblieben. Er wirft dabei eine Merkmalsmatrix der 

Satire auf, die als eine zulangliche Darstellung ihrer 

Eigentumlichkeit dienen konnte. Die Elemente, die uns 

darauf hinweisen, daB im Werk die Satire am Spiel ist, 

sind folgendermaBen beschrieben: 

1. The author names his genus 

2. The author quotes a satiric pedigree 

3. The author chooses a traditionally satiric subject 

4. The theme is concrete, personal, topical 

5. The vocabulary is forcible and the texture varied 
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6. Typical satiric devices are used 

7. The satiric emotion is present 

Es folgt eine Klassifizierung der Satire unter drei 

Gesichtspunkte: 'Monologue', 'Parody' und 'Narrative' 

und eine kurze Aufzahlung der Motive des Satirikers. 

Hier werden also aile wesentlichen Merkmale der Satire -

der satirische Gehalt, der satirische Stil, die 

satirische Struktur, die satirische Absicht, die 

typische Haltung des Satirikers -aufgezahlt. Highets 

~ Studie ist bestenfalls aber ein Sammelreferat mit einer 

gewissen Systematik, liefert aber keine wissenschaftlich 

brauchbare Definition der Satire. Einige Kritiker wie 

Ellen Leyburn ("Satiric A~legory:Mirror of Man") and 

Edward and Lilian Bloom <"Satire's persuasive Voice"> 

glauben der Gattungsproblematik dadurch umzugehen, daB 

sie die Satire nicht als Gattung oder Genre, sondern als 

eine Haltung, · a mode' bezeichnen. 

Noch andere Kritiker befassen sich nur mit der 

Untersuchung von einzelnen Aspekten, etwa wie Northrop 

Frye <10), der den Mythos der Satire nachgeht oder Alvin 

Kernan, der sich mit der 'Plot of satire' beschaftigt. 

P.K.Elkin in seinem 'Augustan Defence of Satire' 

berichtet ausftihrlich tiber die 'Nature and Meaning of 

b\$S 
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Satire, gelangt aber zu keiner zusammenhangenden 

Definition der Satire. 

Wahrend die Satire in England im 18. Jahrhundert eine 

haufige Behandlung in literaturwissenschaftlichen 

Arbeiten findet, wird in Dautschland aber sie von der 

Literaturwissenschaftlern des ganzen Jahrhunderts 

verschwiegen. Eine wichtige Ausnahme bildet Schillers 

Abhandlung "tiber naive und sentimentale Dichtung" in 

der die Satire zum erstenmal begrifflich erlautert und 

klassifiziert wird. Schiller geht es dabei, die Satire 

als "Empfindungsart", als Intention auszulegen. Seine 

Grunddefinition der Satire - "In der Satyre wird die 

Wirklichkeit als Mangel, dem Ideal als der hochsten 

Realitat gegenuber gestellt" ist nicht nur eine 

bedeutsame Ausweitung des Satirebegriffs, sondern 

impliziert eine neue Moglichkeit, eine neue Funktion der 

Satire. Sie hat mehr ZLt leisten als die 

Mangelhaftigkeit der Welt darzustellen, mehr als 

kritisch zu zeigen,wo die Ordnung in der bestehenden 

Welt gestort wird. Sie muB implizit oder explizit eine 

neue Ordnung konstituieren. Diese Auslegung der 

Schillerschen Definition verdanken wir aber erst Helmut 

Arntzen. <11> Zu Schillers Zeit wurde dieser bedeutsamen 



Auffassung, die wegweisend fUr die weitere 

Satireforschung hatte dienen sollen, erstaunlicherweise 

so gut wie keine Aufmerksamkeit geschenkt. 

Nach Schiller wird der deutschen Satire kaum gedacht. 

Erst seit 1947 setzt ein merklicher Wandel in der 

Satireforschung ein. Noch zuvor aber, im Jahre 1932, 

erscheint Georg Lukacs' Aufsatz "Zur Frage der Satire". 

Lukacs' Uberlegungen finden ebenfalls in der 

Forschungsgeschichte nur selten Erwahnung, obwohl die 

Aufarbeitung seines Standpunkts angesichts der 

Forschungssituation zur Satire grundsatzlich neue 

Perspektiven eroffnet.<12> Lukacs' Aufsatz ist in drei 

Abschnitte gegliedert. Seine zentrale These entwickelt 

er im zweiten Abschnitt mit dem Titel "Der unmittlbare 

Kontrast von Wesen und Erscheihung." Wie der Titel 

besagt, sieht Lukacs wie Schiller den Gegensatz von 

Wesen und Erscheinung als der Existenzgrund fur Satire. 

Die Satire bei Lukacs ist historisch bedingt. Der 

Kapitalismus schafft taglich die Gegenstande der Satire. 

"Der wachsende HaB, die steigende Emporung und 

Verachtung des Proletariats, der Werktatigen fur die 

Gesellschaft laBt ihre subjektiven Bedingungen immer 

starker werden. Es kommt darauf an, daB Subjekt und 

Objekt der heute moglichen graBen Satire einander 

1')--::' 
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finden" (13). "Die Geschichte., so scheint es., treibt die 

Satire naturwuchsig aus sich hervor und die satirische 

Darstellung ist a priori fur das proletarische 

KlassenbewuBsein evident."<14). Die Satire fur Lukacs 

also setzt auf die unmittelbare Evidenz der 

Dargestellten und wird nicht als Kunst im eigentlichen 

Sinne verstanden, die tiber ihre eigenen literarischen 

Mittel verfugt., Damit beschrankt er wesentlich die 

Wirksamkeit seines Satirebegriffs, was auch die Tatsache 

erklaren vermag., daB seine Uberlegungen nur geringe 

Beachtung unter Satireforscher gefunden hat. 

Bedeutend fur die Forschung tiber die Satire ist auch die 

Satiretheorie von Helmut Arntzen. Arntzen entwickelt 

seine Definition der Satire als Utopie ex negative in 

Anlehnung an Schiller. Die satirische Darstellung der 

Mangelhaftigkeit der Wirklichkeit impliziert zugleich 

eine positive Konstruktion., eine Utopie. Seine These 

wird in seinen verschiedenen Aufsatzen., vor allem aber 

in seiner Abhandlung : "Satirischer stil. Zur Satire 

Robert Musils im 'Mann ohne Eigenschaften' 11
, 

entwickelt. <15) Wie der Untertitel besagt geht Arntzen 

vor allem darum, den satirischen Stil Musils zu 

untersuchen. Er entwickelt entsprechend einen 



Satirebegriff fur den eigenen Bedarf, der allein im 

Zusammenhang mit Musil und der deutschen Satire des 20. 

Jahrhunderts brauchbar ist. 

In der Vergegenwartigung der Schwierigkeiten in der 

bisherigen Forschung deutet sich der methodische Weg der 

weiteren Untersuchung bereits an. Zwei Punkte mussen 

hier besonders betont werden, Als erstes muB der 

Satireforscher einen Unterschied zwischen der Satire als 

literarische Erscheinung und dem satirischen Element im 

Werk treffen. Satirisches konnten die verschiedensten 

Werke enthalten, aber wo das Satirische nur eine 

Dimension, ein Moment im Werk ist oder als Stilmittel 

behandelt wird konnte von~ der Satire nicht die Rede 

sein. Was Hegel in einem anderen l<ontext sagt das 

Wahre ist das Ganze - trifft auch auf die Satire zu. 

Erst satirischer Stil, satirische Absicht und satirische 

Wirkung zusammen machen das Ganze der Satire aus. Zwar 

muG der Forscher auf viele Werke verzichten, die bislang 

undifferenziert als Satire eingestuft worden sind; daftir 

aber gewinnt er groBere Klarheit. Welch eine groBe 

Verwirrung entstehen konnte, wenn man diesen Unterschied 

nicht macht, laBt sich am Beispiel von Arn·tzens 

Versuchen tiber die Satire zeigen. (16). Arntzen 

bezeichnet die Satire und das satirische Element im Werk 



als zwei Hauptrichtungen in der Entwicklung der Satire 

nach der AufkUirung, beschrankt sich aber hauptwiegend 

auf die Untersuchung des Satirischen im Werk. 

Arntzen, die satirische Absicht sich nur in 

Da 

Stil 

fur 

und 

Struktur offenbart, greift er einzelne Stelle aus 

verschiedenen Werken heraus., und .versucht durch eine 

Analyse des Stils die satirische Absicht des Au tors 

ab:zulesen. Auf diese Weise gelingt es ihm auch 

selbstgekundete Ironiker wie Thomas Mann und Jean Paul 

als Satiriker zu bezeichnen. Denn., was er eigentlich 

untersucht, sind ironische oder komische Momente, die in 

jedem Werk vorkommen konnen. Es fehlt bei Arntzen 

jegliche Darstellung des Zusammenhangs der einzelnen 

Elemente, die allein begrunden konnte, warum irgendein 

Werk gerade als Satire und nicht etwa als Ironie oder 

Humor ein:zustufen sei. DaB Arntzen nur noch groBere 

Verwirrung stiftet, laBt sich an einem Beispiel zeigen. 

Als ein Beispiel fur die Satire nach der Aufklarung 

fuhrt er Thomas Manns "Buddenbrooks" ein. Seine 

Untersuchung beginnt er mit der Behauptung : uln der Tat 

scheint sich in den 'Buddenbrooks' das in vollkommener 

Weise zu erreignen ••• die Assimilation von satirischer 

Aussage und einer ihr adaquaten Sageweise, eine 

Assimilation, die von uns als satirischer Stil 



bezeichnet wurde."<17}. Am Ende· der Untersuchung 

gelangt er aber zu der Einsicht : "So scheint in den 

'Buddenbrooks' der- satirische Stil vollkommen ausgepragt 

zu sein, in Wirklichkeit ist die Satire hier aber ein 

Moment der Ironie ••• ". <18). 

Wie schon angedeutet, muB der Satireforscher die Satire 

auf jeden Einzelaspekt hin untersuchen, urn ihrer 

Komplexen Natur und ihrer besonderen Dynamik gerecht zu 

werden. Es liegt auf der Hand, daB er daher 

interdizsiplinar verfahren und sich weitere Kriterien 

aus den Bereichen der Linguistik, der Soziologie und der 

Psychologie holen muB. 

Ein erster Schritt in diese Richtung macht schon Uwe 

Naumann in seiner 

Faschismuskritik. (19>. 

Untersuchung 

Nach seiner 

der satirischen 

Meinung ist die 

Satire eine besondere Variante eines asthetischen 

Kommunikations-modells, die sich durch Spezfika auf drei 

Ebenen kennzeichnen laSt, namlich durch Grundlagen und 

Voraussetzungen beim Kunstproduzenten, durch die sich 

hieraus ergebenden Darstellungstechniken und 

Wirkungsabsichten und 

Rezipienten. Naumanns 

-moglichkeiten in 

Entwurf liefert 

Bezug 

uns 

durch 

auf 

die 

wichtigsten Gesichtspunkte, unter denen es die weitere 
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Forschung der Satire abzuleiten gilt, namlich 

Produktion., Darstellung und Wirkung. Mit der 

Ausarbeitung dieser Kategorien, gewinnt das Satirebild 

noch ~dar-ere Konturen. 

Unter Produktion sind nicht nur Beweggrilnde der Satire, 

sondern auch di~ besondere Haltung des Satirikers zu 

berilcksichtigen. Als unmittelbarer AnlaB der Satire 

k~nnen personliche wie gesellschaftliche Krisen dienen. 

In 17 und 18. Jahrhundert entstand die Satire nur zu 

oft aus personlichen GrUnden und wurde 

gerichtet. "Die erste Satyr-e"., meint 

"wurde gewiB aus Rache gemacht. "<20). 

auf Personen 

Lichtenberg., 

Sofern das 

Personliche 

gerat sie 

der einzige Beweggrund der 

schnell in Vergessenheit. 

Satire bleibt., 

Aber wo die 

Personen., die satirisiert werden., nur symbolhaft fur 

Zuge und Vorstellungen stehen., die allgemein in der Zeit 

wirken., tiberlebt die Dichtung noch lange als Satire., wie 

es am Beispiel von Heines Satiren in den folgenden 

Kapiteln zu zeigen wird. 

Auf der tieferen Ebene sind Widersprilche in der 

Gesellschaft., etwa die Kluft zwischen Schein und Sein., 

zwischen Aufwand und Resultat., Theorie und Praxis., 

Ansichten und Tatsachen., Erscheinung und Wesen., als 
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Hauptantrieb der Satire festzustellen. Es laBt sich 

Ieicht belegen 9 daB die meistbekannten Satiren immer zu 

Zeiten der Krisen geschrieben worden sind, wo diese 

Widerspruche verstarkt und krass zum BewuBtsein kamen. 

Auch zu stabilen Zeiten werden Satire geschrieben, aber 

sie vermogen kaum zu uberleben. Wie James Sutherland 

schreibt :: "In stable periods, too when moral standards 

are more or less fixed and a code of social behaviour is 

generally accepted, many lesser men will acquire the 

confidence which comes from conformity,and will satirise 

those who straggle from the herd. Such men are not 

necessarily stupid, but they are rarely minds of the 

first order·. In the eighteenth century they were as 

common as blackberries, and if many of them are still 

just readable, it is because the general standard of 

verse composition was higher in that century than it has 

ever been since. (21). 

Voraussetzung zur Produktion der Satire ist auch eine 

bestimmte Haltung des Angriffs, der scharfen negierenden 
li 

Kritik, die bis zum HaB gehen kann. Denn nicht jeder, 
v, .. 

der solchen)Krisen ausgesetzt wird, wird zum Satiriker. 

' Der SatiriJ·er hat eine abnorme Sensi ti vi tat zu den 
~ 

Widerspruch~n in der Gesellschaft, gepaart mit einer 
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ebenso abnormen KompromiBunfahigkeit. "After all".,wie 

Shaw bemerkt, "the salvation of the world depends on the 

men who will not take evil good-humouredly, and whose 

laughter des"troys the fool instead of encouraging him." 

(22). 

Die Darstellungstechniken der Satire ergeben sich aus 

der satirischen 'Intention'. Die wesentlichen Merkmale 

der satirischen Darstellung sind Uberraschung., 

Verbltiffung., Verfremdung., Veschweigung, Verstellung, 

Verkehrung., Verkleidung, Verdrehung., Verschiebung, 

Verschltisselung des eigentlich Gemeinten.(23) Dem 

Satiriker steht dabei ein breites Arsenal der Mittel zur 

Verfugung - der Aphorismus, das Epigramm, die Glosse und 

eine groBe Anzahl von rhetorischen Techniken wie 

Hyper-bel, Metapher., Paronomasie und Antithese u.a. Aile 

diese Mittel haben einige gemeinsame Merkmale, die dem 

zweck des Satirikers dienen. 

Aile diese 

gemeinsames 

Darstellungsformen haben 

Element. Und ohne Humor ist 

Humor als 

die Satire 

nichts als bittere Invektive, die weder ethisch zu 

retten noch asthetisch zu genieBen ist. Aile diese 

Mittel beruhen auf einer gewissen Inkongruenz zwischen 

Gesagtem und Gemeintem., die zunachst verbltifft und am 
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Eo de erhellt. Alle diese Mittel sind auch 

Verfremdungstechniken~ derer sich der Satiriker bedient. 

Die feindseligen, aggressiven Impulse gegen unsere 

Mitmenschen, gegen Institutionen, unterliegen gewissen 

Hindernissen~ die von der Bildung und Zivilisation 

diktiert werden. Wie Freud uns zeigt<24>, vermogen die 

satirischen Darstellungsmittel diese Hindernisse durch 

Verfremdungsverfahren zu tiberwinden. 

Der Satiriker bedient sich nicht nur besonderer Mittel, 

sondern auch besonderer Techniken. Er greift einzelne, 

ihm besonders verkehrt, pervers und suspekt erscheinende 

Aspekte des Gegenstands heraus und hebt sie in der 

asthetischen Ausftihrung durch ubertreibung hervor. 

Oder, die von der Satire angegriffenen Figuren werden 

einfach buchstablich beim Wort genommen und so ad 

absurdum geftihrt. Diese Technik beschreibt James 

Sutherland als eine "drastic simplification", die der 

Satiriker erreicht, "by leaving out the greater part of 

what must be taken into consideration if we are to 

realise the totality of a situation or character."<25). 

Die satirische Darstellung ist verschieden von anderen 

Erzahlformen. Die Satire hat keine 'Denouement' wie das 

Drama. Wie die Novelle oder die Kurzgeschichte ist sie 



auch auf eine Pointe angewiesen. Aber in der Satire 

werden Witze., Aussagen, Aphorismen u.s.w. dicht 

aneinandergereiht, und jeder hat eine Pointe. Erst 

durch diese entlarvende Montagetechnik wird die 

c 
satirische Stimmung durchgehend aufr~hterhalten. Wie es 

sich an Werken von Swift, Heine und Karl Kraus am besten 

exemplifizieren laBt., sind es diese Montagetechnik und 

dieser uberdruB von Wortspielen, Humor, Ironie u.s.w., 

die den Leser aus der Lethargie eines angenehmen 

asthetischen Genusses erhebt und die satirische Wirkung 

ermoglicht. 

Eine weitere Besonderheit der satirischen Technik ist 

die Gestaltung des fiktiven Satirikers im Werk. Heine 

vor allem schafft mehrere Gestalten, wie in den "Badern 

von Lucca", in deren Munde er seine eigene Meinungen, 

Aussagen legt. Der esoterische Leser wird gleich 

begreifen, daB etwas von Heinrich Heine in dem Ich-

erzahler sowie in dem Lotteriekollekteur Hirs~h-Hyazinth 

steckt. Der fiktive Gestalt hat auch seinen Grund. Die 

Anspielung auf aktuelle Personen und Geschehnisse wird 

dadurch wesentlich erleichtert. Durch diese Anspielung 

auf die tatsachlicheDiskrepanz wird die suggerierende 

Kraft der Satire verstarkt. 



Was die Wirkung angeht, muB betont werden., daB die 

Satire eine indirekte Sestaltung ist und einer 

interpretierenden Denkleistung des Rezipienten bedarf. 

Der Satiriker schreibt fur eine bestimmte Leserschaft, 

die mit den Normen vertraut ist, durch deren VerstoB er 

so skandalos wirkt. Die Satire ist also 

schichtenspezifisch und setzt Intelligenz voraus. Darum 

bleibt auch ihre Wirkung oft sehr beschrankt. 

Unter Wirkung wird auch die satirische Absicht, die die 

Form der Satire uberhaupt bedingt, in Betracht gezogen. 

uber die satirische Absicht wird im nachsten Kapitel 

ausftihrlich behandelt. Es wird hier nur zwei 

Hauptmotive des Satirikers genannt, die in der 

literarischen Diskussion tiber die Satire besonders 

betont wurden - der Wunsch,durch die Sestaltung des 

Lasterhaften, die Henschen zum Tugend zu erziehen und 

der Wunsch durch die Sestaltung der negativen, 

verkehrten Seite der Welt, auf eine positive 

Konstruktion anzudeuten. Der Moraleifer des Satirikers 

ist in letzterer Zeit schon in Zweifel bezogen worden, 

denn Moralitat in der modernen Sesellschaft laBt sich 

nicht an fixen Wertvorstellungen messen~ Neuere 

Interpretationen betonen vielmehr die Moglichkeit der 

. ..,. .. ,. 
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Satire, ihre negative Kritik als positive Konstruktion 

umzudeuten~ wie etwa bei P.K. Elkin, Helmut Arntzen~ 

Northrop Frye u.a. Welches Verfahren der Leser sich 

dabei aneignen muB sagt uns James Sutherland . . 11 The 

reader has to supply the positive from the satirists 

negative, the desirable from the contemptible; he has to 

interpret the allegory, to understand the significance 

of the symbol,to realise the implications of what he has 

read."(26>. 

Nach dieser Untersuchung kann man schon eine schematisch 

umfassende~ Definition der Satire aufstellen. Die 

Satire konnte nun als ein asthetisches 

Kommunikationsmodell beschrieben werden, in dem der 

Satiriker· X die Gegenstande Yi-n zum Zeitpunkt t am Orte 

o mit der Intention I unter Verwendung der Mittel M 1-n 

im Hinblick auf die Rezipienten R satirisiert. 
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II Die Satirische Absicht - Satire als Ideotitatssuche 

tiber keinen anderen Aspekt der Satire wird so viel 

diskutiert oder so viel geschrieben, wie tiber die 

satirische Intention. DaB die Satire kein l'art pour 

l'art, sondern eine zweckmaBige, zielgerichtete 

literarische Komposition ist, nimmt man fast anstandslos 

an. Aber die Intentionen des Satirikers sind so komplex, 

so vielschichtig, daB sie sich nicht ins Monokausale 

reduzieren lassen. Auf der banalsten Ebene ist jene 

Absicht festzustellen., die hinter fast allen 

literarischen Werken steckt., namlich das horazische 

Maldm "aut prodesse aut delectare". Denn die Satire 

nutzt, weil sie die Wahrheit sagt and sie delektiert 

weil sie es lachend tut. Irgendwann kommt fast allen 

Interpreten der Satire das Wort Heiterkeit in die Feder. 

Es is offensichtlich, daB Satiriker nicht nur Vergntigen 

an ihrer Beherrschung des literarischen Mediums 

empfinden, sondern auch ihrem Publikum Vergnugen 

bereiten wollen. Das Lachen, oder besser das Verlachen, 

gehort also in erster Linie zur Intention des 

Satirikers. Jonathan Swift, der beruhmte Satiriker 

gesteht ganz ehrlich, daB 11one good reason for writing 

satire is the private satisfaction and pleasure of the 
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writer."<1> Ahnlich behaupten die Autoren des Oxford 

Book of satirical verse : " ••• We may be sure that 

writing their satires never caused them ~the satiristsO 

paine They have enjoyed it; and we enjoy what they have 

written, without apology... Dieser GenuB, diese 

Heiterkeit ist es, die der Satire ihre groBe 

Anziehungskraft verleiht, wie es an den Satiren von 

Heine und Swift u.a zu beobachten ist. Ohne Witz and 

Humor ist die Satire nichts als eine bittere Invektive. 

Aber der Wunsch, dem Publikum Vergntigen zu bereiten, 

erklart 

dieses 

lange nicht genug, warum der 

anrtichige Medium wahlt; es 

Satiriker 

gabe doch 

gerade 

andere 

Gattungen, die dazu besser geeignet sind; oder warum er 

sich so sehr auf die MiBstande in der Welt einlaBt; gabe 

es doch auch noch besseres. Die ganze Geschichte der 

Satire bis ins 20. Jahrhundert ist eigen - tlich eine 

Geschichte der Rettungsbemtihungen urn diesen respektlosen 

Tabubrecher. Das Pladoyer der Satiriker souie der 

Literaturwissenschaftler sttirzt sich dabei in erster 

Linie auf einen Moral-und Reformeifer. (2) Diese 

moralische Untermauerung de~ Satire, die heute schon zum 

Stereotyp geworden ist, gehort allerdings zu den seit 

der Antike vertrauten Absichten des Satirikers. Schon 

die Satiren von Archilochus, dem frtihesten namentlich 
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bekannten griechischen Satiriker (3) wurde von einem 

betonten ethischen Ton durchdrungen. Nooh Horaz sah 

sich genotigt seinen milden Satiren eine Apologie 

vorauszuschicken, die seine moralische Intention 

behauptet. Persius und der von 'saeva indignatio' 

erflillte Juvenal schrieben ihre hochbrisanten Satiren, 

wei! sie nicht stumme Zeuge ihrer Zeiten bleiben 

Konnten. Nach Dryden, der die satirische Tradition im 

18. Jahahundert wiederbelebte, ist "the amendment of 

vices by correction" der Hauptzweck der Satire. "Tis an 

action of virtue", meint er, "to make examples of 

vicious mem. They may and ought to be upbraided with 

their crimes and follies; both for their own amendment, 

if they are not yet incorrigible; and for the terror of 

others to hinder them from falling into these enormities 

which they are see severely punished in the person of 

others".<4> Diese abschreckende Wirkung wird auch von 

Joseph Hall (s) als Zweck der Satire betont: 

"The satire should be like the porcupine 

That shoots sharp quills out in each angry line, 

And wounds the blushing cheek, a1;1d fiery eye, 

Of him that hears and readeth guiltily". <Virgidemiae) 

Swift zufolge, ist das treibende Motiv der Satire 
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" ••• a public spirit., prompting men of genius and virtue, 

to mend the world as far as they are able" (6). 

Erst in den letzten Jahrzehnten begegnete man diesem 

moralischen Anspruch des Satirikers so skeptish wie A.M. 

Clark. Satire, sc:hreibt er, "has been oftener and more 

emphatically justified as a moralising and normative 

agent than any of the other literary modes, perhaps 

because satirists have always been conscious of having 

somewhat ambiguous motives" (7). Vor funzig Jahren 

schockierte Wyndham Lewis sein Publikum mit der Aussage 

: " The greatest satire ist nonmoral." Die Heilkraft der 

Satire, schrieb er "is a mere saving of appearances." 

(8). Skeptischer noc:h wirkt die Meinung von Michael 

Seidel : "The satirist as moral scourge is the impositon 

of an ethical fabrication upon a literary structure ••• " 

(9). 

Dieser standig beschworene moralisc:he Reformeifer sollte 

jedoch im Fall des Satirikers nic:ht ohne weiteres fur 

bare Mtinze gehalten werden. Der moralische Tonfall der 

Satire ist eher ein notwendiger Abwehrmanover. Denn die 

Satire ist eine subversive Tatigkeit, die Normen 

zersttir·t., List mit List bekampft und unmoral i sches mit 

unmoralischen Mittel entlarvt., und der Satiriker vor 
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allem lauft Gefahr von dem Makel. den er sorgfaltig 

reinigt. selbst beschmutzt zu werden. Freud bietet uns 

wichtige Einsichten in die Produktion der Satire • indem 

er sie mit der Traumarbeit vergleicht. <10). Aahnlich 

wie die Zensur im Traum, der durch Verschiebung die 

Aufmerksamkeit von dem eigentlichen Zustand ablenkt, 

dient diese moralische Vernebelung des satirischen 

Angriffs als Verfremdungstehnik. In Worten von Astrid 

Swift dampfen diese Verfremdungstechniken II das 

Unbehagen der zivilisierten Gesellschaft an 

offenkundiger Aggression, verzaubern und erfreuen die 

l<onsumenten ••• "(11). Die FragwurdigKeit der 

Verbesserungskraft der Satire veranlaBt P.K.Elkin sogar 

zu der Behauptung : "It can indeed be argued., from first 

principles as well as from ample historic evidence. that 

the worth of a Satire is in reverse proportion to its 

capacity to bring about reforms - the better the satire., 

the less likely its to change anything" (12> 

Neuere Versuche uber die Satire suchen deshalb nach 

anderen Motiven und Schichten, die hinter den 

asthetischen und moralischen Anspruchen stecken und die 

Scharfe der Satire mitbedingen. P.I<.Elkin deutet auf 

diese erweiterte Aufgabe der Satire folgendermaben hin : 
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"The true end of satire in modern terms is not 

'reformation' <as it was for Defoe> nor 'the amendment 

of vices by correction' <as it was for Dryden> but the 

revelation of incongruities. absurdities, fallacies. 

anomalies. Satire is a catalystic agent rather than an 

arm of the law or an instrument of correction . . its 

function is less to judge people for their follies and 

vices than to challenge their attitudes and opinions, to 

taunt and provoke them into doubt. and perhaps into 

disbelief ; its function is to make them atleast to see 

the world's enormities and absurdities." (13). 

Einen naheren Blick verdient auch Helmut Arntz ens 

Interpretation der Satire als utopie ex negativo.(14) 

Die Satire intendiert nach Arntzen nicht einfach fttir 

eine moralische Verbesserung des Henschen. Sie will 

vielmehr, sie will die ganze verkehrte Welt wieder auf 

den Kopf stellen. sie will die Utopie. Aber die Satire 

ist utopie ex negative. denn sie spricht nie direkt von 

der Utopie. Sie stellt nur die verkehrte Seite der Welt 

dar, aber ihre Darstellung ist bloB um der realen 

Herstellung des Segenteils willen da. Sie spricht gegen 

die schlechte Zeit, damit diese richtig gestellt werden 

Kann. Sie destruiert, damit alles .wieder anders 

hergestellt werden kann. 
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Arntzens Interpretation, die unter standiger Bezugnahme 

auf Robert Musil entwicKelt wird, geht eigentlich auf 

Schiller zuruck. Schiller war es, der die Satire als 

Gegenuberstellung der Wirklichkeit als Mangel und des 

Ideals als der hochsten Realitat bezeichnete. Indem sie 

die Mangelhaftigkeit der Welt anzeigt, macht die Satire 

erkennbar, daB es so nicht sein sollte; sie macht 

erahnbar, wie es sein konnte, sie stellt die menschliche 

Geschichte, so Helmut Arntzen, im Horizont ihrer Utopie 

dar und das tut sie, auch wenn sie das Ideal als seiches 

nicht naher definiert "Es ist ubrigens gar nicht nothig, 

daB das letztere [das Ideal] ausgesprochen werde, wenn 

der Dichter es nur im Gemuth zu erwecken weiB ••• " (15>. 

Die Satire bringt die verwirklichte Welt so zur 

Anschauung, daB diese nicht als schlechthin mangelhafte, 

als unveranderliche, sondern als jetzt und hier zu 

andernde erscheint. 

Wie die Welt zu andern ist, dartiber gibt die Satire 

keine Auskunft. Denn sollte das Ideal nur ein Gegenbild 

der Realitat sein, sollte die Utopie sich aus Normen 

zusammensetzen, die bloB das Gegenteil von den 

herrshenden Werten sind, unterliege die Satire wieder 

einem Ideologieverdacht. DaB sich Arntzen dieser Gefahr 
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durchaus bewuBt ist. ist klar heF~ar ; denn er betont 

immer wieder ; die Utopie sei kein Fixpunkt. den es zu 

erreichen gilt. sondern sie ist unendliche und darum 

eigentlich menschliche Aufgabe. "Utopie realisiert sich 

nicht im Umschlag. sondern in der Umwendung. vollendet 

sich aber nie. denn damit loste sie 6eschichte ab und 

auf. Doch sie ist die wahre 6eshichte. Diese kann nicht 

erzahlt werden. weil sie in der Zukunft liegt"(16). An 

einer anderen Stelle bei Arntzen heiBt es wieder : II 

Die Satire sieht in dieser Differenz (zwischen Realitat 

und IdeeJ eine unendliche Aufgabe : sie widerspricht dem 

Zustand der Realitat um deren Utopie, d.h. um der Idee 

der Realitat willen, die dieser nicht fremd gegenuber, 

sondern unerschlossen in ihr ist ."(17). 

Arntzens Leistung ist es, daB er die 

Versuche. dem Satiriker auch noch im 

bisherigen 

Nachhinein 

moralische Zielsetzungen z~ bescheinigen, ein En de 

macht. Arntzen mochte aber dem Satiriker ein ethisch-

moralisches Engagement nicht 

Moralitat der Satire wird 

ganz absprechen. Aber 

nicht mehr an 

die 

fixen 

Wertvorstellungen oder Normen gemessen. sondern allein 

in der Form, dem Still und der Struktur der satirischen 

Dichtung bewahrt. "Wi~ aber aile Dichtung nicht durch 
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'Mitteilung' und Behauptung 7 sondern durch Stil und 

Bild 7 Wert wie Unwert erkennbar macht, so wird auch 

dichterische Satire, die sich zur ideologischen Einheit 7 

zur Luge also verfestigende Wirklichkeit in der 

Gestaltung aller iherer Bereiche sich selbst entdecken, 

das heiBt zum eigenen Wert und zur Anschauung iherer 

selbst kommen lassen"(18). Indem also das Unmoralische 

in der Wirklichkeit erst in der Darstellung anschaubar 

wird, wird ex negative an jedem Punkt der Darstellung 

das Moralische impliziert. Damit der satirische Zweck 

sich nicht zur Doktrin pervertiert, wird er nicht als 

Endziel, sondern als Moglichkeit erfaBt. So wird dem 

Satirebegriff eine Flexibilitat, eine Dynamik 

verliehen, die der zeitgenossischen Praxis vom Satiriker 

gerade gerecht wird. 

Dennoch gelingt es Arntzen nicht, die Satire begrifflich 

festzulegen. Da Utopie prospektiv auf eine unabsehbare 

Zukunft ausgerichtet ist, bleibt sie ein abstraktes 

Postulat, eine bloBe Projektion. Utopie als unendliche 

menschliche Aufgabe wird zur Sysiphusarbeit. Au8erdem 

ist die Satire als offener, nicht definierbarer Begriff 

fur den wissenschaftlichen Diskurs problematisch. 

Die Schwache dieser Interpretation liegt darin, daB den 
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historischen Grundlagen, also den besondern Beweggrunden 

der Satire nicht genug Rechnung getragen wird. Die 

Satire entsteht aus unmittelbaren, aktuellen Anlassen. 

Sie ist die Dichtung der Gegenwart, und ihr Zweck liegt 
.. 

im Hier und Jetzt. Ein kurzer Uberblick zeigt, daB 

Satiren immer zu Zeiten der graBen Erschutterungen 

entstehen, wo die Widerpruche in der Gesellschaft 

auBerst zugespitzt zum BewuBtsein Kommen, wo die 

Di skt-epanz zwischen personlichen Erwartungen und 

gesellshaftlichen Anforderungen das Individuum sowie die 

Gesellschaft in eine Identitatskrise sturzt, und als 

letzte Konsequenz dieser widerspruchlichen Lage kann 

erfolgen, daB die Satire, die aus einer Identitatskrise 

entsteht, ganz logischerweise die Wiederherstellung der 

beschadigten Identitat oder die Herstellung einer neuen 

Identitat liberhaupt intendiert. Unter solchen Umstanden 

bedarf die Satire der Dichtung nur als eines 

Instruments. Vielmehr verlangt die Dichtung, die den 

Widerspruch zwischen Schein und Sein zum AnlaB macht, 

nach einer satirischen Darstellung, um die Wahrheit in 

all ihren Widerspruchen zu erfassen.Denn allein in der 

Satire tangieren die KritiK an der bestehenden Ordnung 

sowie die Erkenntnis des Richtigen. 
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Wie die Satire die Identitat tatsachlich 

wiederherzustellen vermag, wird noch zu erlautern sein. 

Zuerst aber muB der Begriff der Identitat einmal naher 

definiert werden. Jeder Mensch, indem er lebt, sucht 

sich zu realisieren und seine Individualitat zu auBern. 

In so fern hat er eine ldentitat. Aber diese 

Selbstidentifikation ist erst dann moglich, wenn das 

Individuum sich in der 6esellschaft lokalisiert. Die 

dialektische Beziehung zwischen Sesellschaft 

Individuum wird zuerst von G.H. Mead postuliert. 

Gesellschaft setzt sich aus lndividuen zusammen. 

Gesellschaft hat ebenfalls ein Repertoire 

und 

Jede 

Jede 

von 

Identitaten, das ein Teil ihres objektiven Wissens ist. 

Indem das Individuum mit anderen Mitgliedern der 

Gesellschaft verkehrt., werden diese ldentitaten 

internalisiert. In anderen Worten wird das Individuum 

von der Gesellschaft zunachst als objektive Identitat 

definiert. Das Individuum bestatigt diese objektive 

Identitat dann subjektiv fur sich. Der einzelne also 

bezieht sich reflexiv auf sich, weil er mit einem 

anderen Ich so in Kommunikation tritt, daB beide 

einander reziprok als Ich erkennen und anerkennen 

Konnen •. In Hegels Worten:: "Es ist ein SelbstbewuBtsein 

fur ein anderes SelbstbewuBtsein zunachst unmittelbar 
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als ein anderes fur ein anderes. lch schaue in ihm als 

Ich mich selbst an, aber auch darin ein unmittelbar 

daseiendes~ als Ich absolut gegen mich selbststandiges 

anderes Objekt". < 19>. 

Eine Ich-Identitat ist also nur tiber die Identitat 

ei ner Gruppe mogl i ch. ScJ 1 ange di ese Gruppe part i kul ar 

bleibt~ d.h. Familie, Stamm, Kirche, Staat, Nation 

u.s. w., haftet die eim: elne Identi tat an bestimmten 

Traditionen, an bestimmten Rollen oder Nor-men. Je 

Komplexer die Gesellschaft wird aber, desto schwieriger 

wird es., einzelne Identitaten an diesen Grupp en 

auszubilden. In der moclernen Gesellschaft, die eine 

weltburgerliche oder universale Identitat anstrebt., 

verlieren die partikularen Grupp en bald ihr 

Geltungsanspruch als identitatsstiftende Krafte und die 

Identi tat gerat in ei ne f(ri se. Das Individuum sieht 

sich vor der Alternative : entweder zu zerbrechen oder 

sich eine auf eine Weltgesellchaft ausgerichtete neue 

Identitat aufzubauen. Ab.~r da die Weltgesellschaft 

immer noch Idee bleibt, et-hebt sich die Frage:Woran 

sollte die moderne Gesells~haft sich eine kollektive 

Identitat bilden ? Hierauf antwortet Habermas in seiner 

Rede . . "Wie konnen komplexe 
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Verntinftige Identi tat ausbi lden ? .. (20). 

Die neue Identitat einer staatenubergreifenden 

Gesellschaft ist nach Habermas "nur noch in reflexiver 

Gestalt denkbar, namlich so, daB sie im BewuBtsein 

allgemeiner und gleicher Chanct:on der Tei lnahme an 

solchen Kommunikationsprozessen ge•grundet ist, in denen 

als kontinuierlicher Lernpro:zeB Identitatsbildung 

stattfindet."<21>. Identitat so begriffen ist keine 

fixe Entitat mehr sondern flexibel und revisionsfahig. 

Sie bezieht sich weder auf Territorien noch auf 

Organisationen, sondern kommt durch kommunikativen 

Konsens zustande. Das ist die neue Identitat, deren 

Ausbildung die Satire sich zur Aufgabe macht. 

Ausgangspunkt dieser These ist die Zeitbezogenheit der 

Satire. DaB bestimmte Zeiten besser geeignet sind, 

Satire hervorzubringen wird seit je bei verschiedenen 

f<ritikern wie Juvenal belegt. Auch bei Hegel,<22> der 

die Satire dem ubergang von der Klassischen zur 

Romantischen Dichtung zuschreibt, wird dieser ubergang 

historisch eindeutig fixiert: es ist die romische 

Literatur, in der an die Stelle der poetischen 

Versohnung der Griechen der Gegensatz von Subjekt und 

Allgemeinheit tritt. Eine nahere Betrachtung zeigt, daB 

die Satire immer zu solchen ubergangsperioden als Gebot 
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der Stunde auftaucht. Zwar wird Satirisches zu jeder 

Zeit, zu jeder Epoche geschrieben, aber es laBt sich in 

der Literaturgeschichte drei Bltitezeiten der Satire 

feststellen, die sich jeweils auch als Zeiten der 

Identitatskrise erweisen- namlich die romische Zeit, das 

18. Jahrhundert und die Zeit zwischen Naturalismus und 

dem zweiten Weltkrieg. Urn diesen Zusammenhang besser zu 

verstehen muB die geschichtliche Entwicklung des 

Verhaltnisses von Gruppen-und Ich-Identitat noch einmal 

kurz bestreift werden. 

Nach neueren soziologischen Forschungen UiBt sich das 

Verhaltnis von Ich-und Gruppenidentitat tiber vier Stufen 

verfolgen (23) : die archaische Gesellschaft., die fruhen 

Hochkulturen., das Auftreten von monotheistische 

Weltreligionen wie Christentum und der Eintritt in die 

Modern e. Auf der ersten zwei Stufe, 

identitatsstiftende Institutionen noch 

bleiben tauchen keine Identitatsprobleme auf. 

der dritten Stufe, wo die Religion 

wo die 

partikular 

Erst auf 

mit ihrer 

universalistischen Geltungsanspruch mit dem Staat, der 

noch partikular bleibt, in Konflikt gerat, also in der 

romischen Zeit, entstehen Identitatsprobleme. Das ist 

die Zeit wo die Satire ihre erste Bltitezeit erlebt. lhre 
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nachste Blutezeit erlebt sie im 18. Jahrundert die 

sogenannte 'Age of Satire'- also wiederum eine 

Ubergangsperiode, wo die Kirche in mehrere Konfessionen 

zersplittert und Nation und Partei sich anstelle des 

Staats als Kollektive Identitaten durchsetzen. Ihren 

dr-i tten Hohepunkt erreicht die Satire um die 

Jahrhundertwende, eine Zeit, die mit dem Eintritt in die 

Moderne zusammenfallt. 

Was war dann besonders an diesen Zeiten, daB sie sich 

als geeigneter Nahrboden fur die Satire erweisen ? Vor 

all em werden diese Zeiten durch die scharfsten 

Widersprtichen gekennzeichnet. In der Durkheimischen 

Soziologie <24} wird sie als gesellschaftliche Anomie 

bezeichnet, als Zeiten wo die Basisinstitutionen der 

Gesellschaft ihre normative ordnungstiftende Kraft 

verlieren und wo das Individuum mit Anforderungen 

konfrontiert wird, die den legitimen Erwartungen oder 

auch den in der Vergangenheit eingelebten 

Erwartungsstruktut-en wi dersprechen. Sol che Konf 1 i kte 

Konnen sowohl aus dem plotzlichen Verlust von sozialen 

Zugehorigkeiten, aus Katastrophen oder Lebensschicksalen 

wie Arbeitslosigkeit., Emigration, Krieg u.s.w. als auch 

aus einer plotzlichen Verbesserung in der Lage wie 

pri vaten Gl ticksfiH len oder unerwartetem Zugang zu neuen 



Positionen und sozialem Aufstieg entstehen. Unter 

Umstanden wird die einzelne Identitat durch solche 

tiefergreifenden Veranderungen so stc:u-k belastet, daB 

das Individuum entweder Selbstmord begeht oder sich 

mUhsam eine neue Identitat aufbauen muB. Es laBt sich 

-
leicht belegen, daB diese Situation der Anomie der 

eigentliche Existenzgrund der Satire ist. 

In den letzten Tagen des romischen Reichs, als Juvenal 

und Persius ihre bissigem Satit-en schrieben, herrschte 

zum Beispiel ein solcher Zustand der Anomie. Kirche 

und Staat, Glaubige und Heiden, gottliche Tranzendenz 

und eine entsakralisierte Welt stan den einander 

unversohnbar gegenUber. Wie Addison Steele in 'The 

Tatler' berichtet, lebte Juvenal 11 under Domitian, in 

whose Reign every Thing that was great and noble was 

banished the Habitations of the Men in Power. Therefore 

he attacks Vice as it passes by in Triumph, not as it 

breaks into. Conversation. The fall of Empire, Contempt 

of Glory and a general Degeneracy of Manners, are 

before his Eyes in all his writings."<25). 

Nichts von ungefahr wahlt Durkheim das Europa von 1848 

und Wien urn die Jahrhundertwende (von 19 zum 20 



Jahrhundert> als Beispiele fur seine Auslegung des 

Anomiebegriffs. Das 18~ Jahrhundert war eine Zeit 

garender liberaleY Tendenzen einerseits und haltloser 

willkurlicher polizeistaatlicher Angriffe andrerseits~ 

Es ist kein Zufall, daB die groBten Schriftsteller der 

Zeit in England, Frankreich und Deutschland Dryden, 

Pope, Swift, Heine u.a.- die Satire als ihr Medium 

wahlten. Ahnlicherweise wurde man um die 

Jahrhundertwende, vor allem in Deutschland und 

osterreich, den groBten Widerspruchen ausgesetzt - eine 

Zeit die mit dem in der vorher genannten soziologischen 

Evolution als Eintritt in die Moderne bezeichnete Stufe 

koinzidiert. Die deutsche Satire, wie wir sie heute 

kennen, also, als Gesellschaftssatire kommt erst zu 

dieser Zeit zu sich, wie es in den Satiren von Musil, 

Karl Kraus, Tucholsky, Brecht u.a. exemplifiziet-t wird. 

Also, wo immer es dem Kunstler unmoglich wird, seine 

menschliche Identitat in der Gesellschaft 

auszuleben,greift er fast unwillkurlich zur Satire als 

Uberlebensmoglichkeit. Die satirische Darstellung ist 

eine Katharsis, die dem Schriftsteller hilft, auch noch 

in tiefergreifenden Veranderungen der 

Personlichkeitsstruktur mit sich identisch zu bleiben. 

Der Vorzug der Satire als Uberlebensmoglichkeit wird von 
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Northrop Frye folgendermaBen beschrieben:"But on the 

other side of this blasted world of repulsiveness and 

idiocy, a world without pity and without hope, satire 

begins again. At the bottom of Dante's hell, which is 

also the center of the spherical earth, Dante sees Satan 

standing upright in the circle of ice, and as he 

cautiously follows Virgil over the hip and thigh of the 

evil giant, letting himself down by the tufts of hair on 

his skin, he passes the center and finds himself no 

longer going down but going up, climbing out on the 

other side of the world to see the stars again, From 

this point of view, the devil is no longer upright, but 

standing on his head, in the same attitude in which he 

was hurled downward from heaven upon the other side of 

the earth. Tragedy and tragic irony take us into a hell 

of narrowing circles and culminate in some such vision 

of the source of all evil in a personal form. Tragedy 

can take us no further; but if we perserve with the 

mythos of irony and Satire, we shall pass a dead center, 

and finally see the gentlemanly Prince of Darkness 

bottom side up."(26). 

Ihre Identitatssuche treibt die Satire auf 

zweierleiweise. Einerseits ermoglicht sie durch ihre 



strenge Kritik die 

dialektische Aneignung 

kritische oder 

der Tradition; 

besser die 

andrerseits 

bewirkt sie jene Verflussigung der Identitatsstiftenden 

Faktoren in der Gesellschaft, die die Basis fur eine 

durch gegenseitigen kommunikativen Konsens erriechte 

Identitatsausbildung schafft. In der Satire werden die 

uberlieferten Wert und Normvorstellungen die zur 

Tradition erstarren, erbarmungslos unter die Lupe 

genommen und beurteilt und durch andere 

Erkenntniskategorien ersetzt. Wie James Suther-land in 

Anlehung an Kenneth Tyson sagt, geht der Satiriker an 

den herrschenden Institutionen wie ein "demolition 

expert" fur" slum clearance".<27> Er ist insofern ein 

Ikonoklast, aber seine Bildstilrmerei geschiet nicht aus 

Zerstorungslust sondern damit alles wieder besser 

aufgebaut werden kann. Indem die Satire die bestehenden 

Herrschaftsgefuge duchbricht, bereitet sie den 

unbestrittenen Verlauf der Geschichte einen Halt. Wie 

Michael Seidel sagt:"Satire blows history's cover" und 

"violates continuities. 11 (28). 

Die Satire befaBt sich nicht nur mit den traditionell 

uberlieferten Normen, sondern ist auch auf den in der 

Gegenwart operierenden Grundsatzen, nach denen Normen 

erzeugt werden, hochst kritisch auf den Spur. Indem sie 
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alles standig in Frage stellt, sichert die Satire ab, 

daB die Wirklichkeit nicht zum Schema erstarrt. Indem 

der Satiriker das l<onglomerat von Idealogien aufhellt 

und auflost, schafft er reale Voraussetzungen fur ein 

freies SelbstbewuBtsein. So werden Norm und 

Identitatstiftende KriHte standig kommunikativ 

verfltissigt und revisionsfahig. 

Die groBte Leistung der Satire liegt aber in der Sphare 

der Sprache. Die Sprache als die hochste Realitat, als 

Platzhalterin des Geistes, mit Schiller zu sprechen 

<29), laBt in ihrer kleinsten Deformation die des 

gesamten Zustands der Welt erkennen. Darum ist die 

moderne Satire vorwiegend eine Satire aus Sprache. Der 

Satiriker macht sich den Abusus der Sprache zunutze und 

gebraucht sie, die Degradation der Welt auf hochst 

wirksame Weise zur Anschauung zu bringen. Adorno., zu 

seiner Zeit., spricht allein der Lyrik die Fahigkeit zu, 

die Sprache wieder in ihre Reinheit zu retten. In der 

modernen Zeit kommt diese Aufgabe der Satire zu. Allein 

sie besitzt die Kraft, die Faktoren, die eine echte 

Kommunikation ven:'!erren., aufzuheben und den Weg zur 

freiwilligen., gegenseitigen kommunikation zu ebnen. 



Wie und mit welchen Mitteln die Satire 

Identitatsstiftende Arbeit leistet., wird in 

ihre 

den 

folgenden Kapiteln am Beispiel von Heinrich Heine und 

Karl Kraus noch ausfuhrlicher erlautert. 

Die Auslegung der Satire als Identitatssuche erlaubt uns 

jetzt eine neue zusammenhangende Definition der Satire 

zu wagen. Denn Satire kann nun aus dem Angelpunkt des 

Identitatsverlust und - wieder gewinnung in all ihrer 

Einzelheiten auf der Produktions- Darstellungs- und 

Wirkungs- ebene erfaBt werden. So verstanden ist die. 

Satire eine besondere Variante des 

Kommunikationsmodells.,die aus einer Identitatskrise 

entsteht und eine Identitats- wiederherstellung bezweckt 

und durch geeignete Darstellungsmittel., die 

Voraussetzung dafur bei ihren Rezipienten schafft. 
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III. Satire, Humgr. Parodie and lrooie 

Bevor wir die hier entwickelte Arbeitshypothese auf 

Heinrich Heine und Karl Kraus anwenden., muB noch ein 

Klarungsversuch unternommen werden, namlich die 

Abgrenzung der Satire von verwandten Begriffen wie 

Humor, Parodie, and Ironie u.a. Denn je mehr wir uns 

von der Satire als mehr oder minder eindeutig 

bestimmter Gattung, entfernen, urn so verwirrender wird 

die Ftille von Begriffen., die sich dem des Satirischen 

annaherm. Aber trotz einer Vielzahl von einzelnen 

Aussagen tiber die verschiedenen Begriffe liegt in der 

Forschung bis heute kein Versuch vor diese Formen 

scharfer voneinander zu differenzieren. Bezogen auf 

die Unsicherheit der definitiven Fassung werden die 

Begriffe von den verschiedensten Literatur-

wissenschaftlern bis heute relativ willktirlich 

verwendet. In dem 1946/47 verfaBten Aufsatz von Adorno 

tiber die Satire (1) wird ebenso oft das Wort Ironie 

gebraucht. Uber das satirische Verfahren sprechend 

leitet Adorno muhelos zu dem Satz tiber: "Ironie 

uberfuhrt das Objekt, indem sie es hinstellt ••• "2
., als 

ware die Ironie die einzige Darbietungsform der Satire 

und deshalb mit ihr synonym verwendbar. Helmut 

Arntzen, der seine Aufsatze tiber die Satire noch spater 



schreibt, erkennt ganz richtig, daB ein moglicher 

Unterschied zwischen Satire und Ironie vor allem in der 

jeweiligen Absicht zu finden sei, gibt sich aber mit 

dieser Andeutung zufrieden, obwohl eine genaue 

Abgrenzung der Satire von der Ironie gerade fur seine 

Untersuchung 

Eigenschaft' 

des Musilschen Romans 

unentbehrlich ist 

"Man ohne 

<3>. Diese 

Bsegriffsverwirrung besteht nicht nur im Fall von 

Satire und Ironie; auch andere Formen wie Humor und 

Parodie werden mit der Satire sehr oft in einem Atemzug 

genannt. Man konnte nicht umhin, an Nietzsche zu 

denken: "(., •• ) alle Begriffe, in denen sich ein ganzer 

ProzeB semiotisch zusammenfaBt, entziehen sich der 

Definition; definierbar ist nur das, was keine 

Geschichte hat < ••• ) .. (4). 

Mit den neueren Forschungsergebnissen in der Linguistik 

und der Psychologie jedoch fallt die Aufgabe der 

Begriffsentshltisselung ziemlich leichter. Ein solches 

Modell, wie im Kapitel I erwahnt wird, dient nicht nur 

zu einer genaueren Fassung der vershiedenen Begriffe, 

sondern es konnte auch zu einem Differenzierungsraster 

dieset- artverwandten Formen ausgebi ldet werden. Wie 

das eigentlich gemacht werden kann, ware eine Arbeit an 
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und fur sich. Hier wird nur der Versuch unternommen, 

zu zeigen, wie die Anwendung der schon erwahnten 

Erkenntniskategorien der Produktion, Darstellung und 

Rezeption gemeinsame und unterschiedliche Merkmale der 

verschiedenen Formen leichter isolieren laBt. 

Die groBte Schwierigkeit begegnet einem bei 

Abgrenzung der Satire von der Irani e. 

der 

Ein 

Arbeitsbegriff fur die Satire wird schon in den ersten 

zwei Kapiteln entworfen. 

bedarf die Ironiec 

Eines ahnlichen Versuchs aber 

Eine definitive Fassung des 

Ironiebegriffs aber wird, wie bei der Satire, dLwch die 

vielfaltige und schillernde Verwendung, die er erfahren 

hat, wesentlich erschwert. Eine grlindliche Orientierung 

tiber die Begriffsgeschichte der Ironie bietet uns Ernst 

Behler (5). Es liegen in der 

literaturwissenschaftlichen 

Forschung drei Definitionen des Ironiebegriffs vor, die 

Behler als "klassische Ironie", 11 romantische Ironie" 

und "tragische Ironie" 

verschiedenen PriHixen 

bezeichnet, 

keinesswegs 

wobei 

auf 

die 

ihre 

Entstehungszeit andeuten. Das Wort Ironie geht auf das 

griechische Wort, Eiron zuruck und bedeutet wo immer es 

bei Aristophanes und Plato auftaucht, so viel wie "sich 



tiber einen anderen durch spotti~che Verstellung 9 lustig 

Fast alle Theoretiker der Ironie sind sich darin einig. 

in Sokrates den eigentlichen Meister der Ironie zu 

erblicken 9 der "durch das Untertreiben seiner Talente. 

durch das beruhmte Nichtwissen 9 den Gegenspieler in 

Verlegenheit setzt und diesen gleichzeitig mit Fopp und 

Spott auf die richtige Gedankenbahn bringt" (7). Dieser· 

Beiklang von geistiger Scharlatenerie 9 Betrligerei und 

Hinterlistigkeit. der sich bei den Griechen 

ursprtinglich damit verband, blieb lange an dem 

Ironiebegriff gehaftet. Erst Aristoteles verleiht dem 

Begriff einen Anflug von Wtirde. indem er Ironie auch 

als eine noble Form des Scherzens auffaBt. die er 

seinerseits wiederum an Sokrates 

seiner 'Rhetorik' konfrontiert 

Hal tung der 'Eironeia mit der 

exemplifiziert. In 

er die uberlegene 

possenreiBerischen 

'Alazoneia' und kommentiert folgendermaBen: "Wenn 

jemand nicht genau die Wahrheit sagen konne 9 so zeige 

er besseren Geschmack, wenn er seine Tugenden in den 

Schatten stelle, als wenn er sie herausstreiche"(8). 

Die Verstellung aber, bleibt das Wesensmerkmal der 

Ironie und ftihrt zu jener Herausbildung des klassischen 

Ironiebegriffs 9 die seitdem in den rhetorischen 



LehrbUchern der Griechen und Romer immer wiederkehrt 

und heute noch gelaufig ist. In der 'Rhetorik fur 

Alexander', die unter dem Namen des Aristoteles 

Uberliefert ist, aber wohl nach seinem Tod von 

Anaximenes verfaBt wurde., wird die Ironie als eine 

spottische Redeweise definiert, bei der das Gegenteit 

des Gemeintem zum Ausdruck gebracht wird. Aber es ist 

Quintilian, der der Ironie ihren Platz endgUltig unter 

den Tropen und Figuren anweist, also als eine Stilfigur 

sowie eine Rede, deren Stil und Ton dem tatsachlichen 

Sachverhalt widersprechen. Da aber auch fur Quintilian 

Sokrates als Modell der Ironie gilt, erweitert er seine 

Definition, die gesamte Lebenseinstellung eines 

Menschen einzubeziehen, das von der Ironie gepragt sein 

kann, wie es der Fall bei Sokrates war. Quintilian 

kommt fast dazu, die Ironie als eine Lebenshaltung, 

eine Denkweise zu bezeichnen. Und in dieser 

Erweiterung besteht schon der Kern der romantischen 

Auffassung des Ironiebegriffs. 

In den letzten Jahren des ausgehenden 18. Jahrhunderts 

erfahrt der Ironiebegriff eine enorme · Ausweitung bei 

den Romantikern, vor allem aber bei Friedrich Schlegel. 

Die neue und vorherrschende Nuance des von den 

Romantikern entwickelten Ironiebegriffs besteht darin, 
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daB nun das Verhaltnis des Autors zu seinem Werk, also 

das standige Durchbrechen und Tranzendieren der eigenen 

dichterischen Schopfung als Grundmotiv der Ironie 

angesehen wurde. (9) Dieser Ironiebegriff, der sich in 

der Literaturwissenschaft als "romantische Ironie" 

eingebtirgert hat, ist aber keine Erfindung der 

Romantiker. Als literarische Technik, wobei"der Autor 

sich aus seinem Werk erhebt, tiber das Dargestellte und 

seine eigenen Probleme mit dem Leser reflektiert und 

daruber hinaus mit der Form seines Werkes auf eine 

scheinbar, unverbindliche Weise spielt,u <10)ist sie in 

literarischen Werken seit der Spatantike vorhanden, wie 

etwa in dem Roman 'die Hetamorphosen'von 

Apuleius .. <11> .. Im Mittelalter zeigt sich das ironische 

Heraustreten des Autors aus seinem Werk bei Chaucer in 

seiner 'Canterbury Tales'. In der Renaissance wird 

diese Art Ironie von Shakespeare auf treffliche Weise 

benutzt. Das Kontrastieren von Wirklichkeit und 

Dichtung, also die Verdoppelung des Erzahlers oder der 

erzahlerischen Perspektiven ist auch ein wesentliches 

Merkmal des Romans 'Don Quijote' von Cervantes. Im 18, 

Jahrhundert ist sie ein beherrschendes Merkmal in den 

Roman en Sternes., Diderots und Fieldings. Das 

anschaulichste Beispiel aber fUr diese verdoppelte 
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Prasenz des Autors als schopferischer Dichter und 

zynischer Kommentator erblickt Schlegel in Goethe, vor 

allem in seinem 'Wilhelm Meister', wo der Autor sich 

auf den Heiden mit Wendungen wie 11 unser Held", "unser 

Freund" bezieht und mit freundlicher MiBbilligung tiber 

seine eigene Schopfung spricht. 

Neu fUr die Romantik also war nur die theoretische 

BegrU.ndung und Eroterung dieses Ironiebegriffs. Die 

Theorie der romantischen Ironie geht eigentlich auf die 

fichtesche Philosophie zuruck. Fichte stellt das lch 

zum absoluten Prinzip alles Wissens, aller Vernunft und 

Erkenntnis fest. Alles was ist, ist nur durch das Ich, 

und was durch das Ich ist kann das Ich ebienso sehr 

wider vernichten. Auf die Kunst Ubertragen heiBt es 

nur, daB der Ktinstler weit erhaben tiber seine Dichtung 

steht und all sein Handeln und AuBern Uberhaupt, 

insoweit es irgendeinen Inhalt betrifft, nur ein Schein 

fUr ihn bleibt, und eine Gestalt annimmmt, die ganz in 

seiner Macht steht. Das ist die hochste SubjektiviUit, 

die greBe Individualitat des KU.nstlers. In Worten von 

Hegel "erfaBt sich diese Virtuositat eines ironisch-

kunslterischen Lebens als eine gottliche Genialitat, 

fur welche alles und jedes nur ein wesenloses Geschoft 
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ist~ an das 7 der freie Schopfer, der vor allem sich los 

und ledig weiB , sich nicht bindet, indem er dasselbe 

vernichten wie schaffen kann. Wer auf solchem 

Standpunkte gottlicher Genialitat steht, blickt dann 

vornehm auf alle tibrige Henschen nieder, die fur 

beschrankt und platt erklart sind, insofern ihnen 

Recht 7 Sittlichkeit u.s.f. noch als fest 7 verpflichtend 

und wesentlich gelten."(12> .. 

Dies ist die Basis, auf der Friedrich Schlegel und 

andere Romantiker wie Solger und Tieck u.a .. ihre 

der Theorie der romantischin Ironie bauten .. 

Schlegelschen Auffassung werden drei wichtige 

der romantischen Ironie betont. Von der 

In 

Subjektivitat des Kunstlers ausgehend, 

Nuancen 

graBen 

die wird 

romantische Ironie zunachst als steter Wechsel zwischen 

Selbstschopfung 

wobei, unter 

und Selbstvernichtung bezeichnet, 

Selbstschopfung die "aufschaumende 

poetische Begei st erung" ., der "Enthusiasmus des 

dichterischen Gestaltungsdranges" und unter 

Selbstvernichtung die rtickwirkende 7 limitierende und 

korrigierende Skepsis gegen das eigene Produktions 

vermogen" verstanden wird. (13).. Dieser erste 

Ironiebegriff vertieft Schlegel durch eine zweite 

Auffassung, nach dem der Geist des Verfassers sich in 
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seiner Schopfung unendlich und auf eine besonders 

intime Weise manifestieren sollte. Fur diese Selbstbe

spiegelung des Autors in seinem Werk pragt Schlegel den 

Terminus der "poetischen Reflexion". Die romantische 

Ironie sollte "zwischen dem Dargestellten und dem 

Darstellenden frei von allem realen und ideal en 

Interesse. auf den Fltigeln der poetischen Reflexion in 

der Mitte Schweben, diese Reflexion immer wieder 

potenzieren und wie in einer endlosen Reihe von 

Spiegeln vervielfachen" <14>. Auf eine hohere Ebene 

wird diese Ironie, ganz einfach als "klares BewuBtsein 

der ewigen Agilitat., der unendlich vollen Chaos" 

begriffen <15>. Denn in dem Erlebnis dieser Ironie 

erscheint alles nur als Stuck eines umfassenden Ganzen, 

die eine unendliche Ftille ist. Mit dieser Nuancierung 

wird die Ironie zur Weltanschauunaerhoben. 

Diese romantische Ironie bektindigt sich im Werk durch 

verschiedene Signale wie das Heraustreten des Autors 

aus seinem Werk, das Kontrapunktieren von Fiktion und 

empirischer Wirklichkeit, das Ineinanderspielen von 

zwei Realitatspharen oder eine affektierte 

Bescheidenheit des Autors seinem Werk gegenuber. Die 

romantische Ironie ist nicht ohne ihre Kritiker 
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geblieben. Vor allem Hegel~ der in die unendliche 

Subjektivitat und Willkur des Ktinstlers die groate 

Gefahr fur die Kunst erblickte war hochst kritisch auf 

ihr Spur. Von der Polemik gegen die romantische Ironie 

zu sprechen ist aber hier der Ort nicht. Es muB 

jedoch erwahnt werden~ daB diese Begriffsschattierung 

der Ironie sich. allen Kritikern zum Trotz • in der 

europaischen~ Literatur durchgesetzt hat und in dieser 

Auffassung noch heute verstanden wirda 

Aus der Debatte um den Begriff der romantischen Ironie 

erwuchs spater der Begriff der tragischen Ironie. die 

sich daraus ergibt, daB der Zuschauer einen 

Zusammenhang kennt, der dem Heiden noch verborgen ist. 

Wahrend bei den heiden ersten Definitionen der Autor 

sich 

Wie 

verstellt, hier verstellt sich die 

die romantische Ironie ist auch 

Ironie in 

Wirklichkeit. 

die tragische 

ubung. Als 

deutlichstes 

der griechischen Zeit 

Beispiel fur das Wirken der tragischen 

Sophokles Ironie wird zunachst der 'Oedipus Rex' von 

vorgestellt, wo die feineren Anklange der Ironie darin 

bestehen, "daB der Dichter die Handlung so aufgebaut 

hat, daB die nachfolgenden Stufen der Enthullung aus 

Vorgangen erwachsen, die entweder die trugerische 

Sicherheit des odipus ins scharfste Licht rucken, oder 
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die Tendenz haben, sein Vertrauen zu nahren und seine 

· Furcht zu beschwichtigen." <16>. Wie die klassische und 

romantische Ironie beruht auch die tragische Ironie auf 

einem Gegensatz, namlich dem Gegensatz zwischen dem 

Individuum mit seinen Hoffnungen, seiner Furcht, seinen 

Wlinschen und Unternehmen auf der einen Seite und den 

Einwirkungen der dunklen Schicksalsmacht auf der 

anderen Seite. 

Aus Behlers Abhandlung stellt sich heraus, daB die 

Geschichte des Ironiebegriffs, im starken kontrast zur 

Satire , eine systematische Progression zeigt. Wie er 

uns darauf aufmerksam macht, sind die verschiedenen 

Nuancen und Schattienungen des Ironiebegriffs im 

wesentlichen eine Vervielfi:iltigung im Sinne unendlicher 

Variationen eines Grundmotivs. Diese grundlegende 

Einheit des Ironiebegriffs macht sich Eleanor Newman 

Hutchens zunutze, um zu einer einheitlichen Definition 

der Ironie zu gelangen. <17>. Obwohl die Termini 

'klassische Ironie, 'romantische Ironie' und 'tragische 

Ironie' bei Hutchens nie vorkommen, ist ihr Aufsatz im 

Grunde genommen eine Untersuchung dieser Arten der 

Ironie. Mit Richtigkeit erkennt Hutchens, daB aile 

drei Begriffe auf einem gewissen Widerspruch beruhen, 



obwohl die Auflosung des Widerspruchs bei allen drei 

jeweils eine andere ist. In der klassischen Ironie 

besteht der Widerspruch zwischen Gesagtem Ulid 

Gemeintem. in der romantischen Auffassung zwischen 

Enthusiasmus und Skepsis und in der tragischen Ironie 

zwischen Leser- bzw. Zuschauererwartungen und dem 

Schicksalsverlauf. Im ersten Fall wird der Widerspruch 

durch den erkennenden Leser aufgelost. im zweiten und 

dritten Fall ist der Autor der Handelnde. Diese 

grundlegende Einheit des Ironiebegriffs veranlaBt 

Hutchens zu der Definition: die Ironie sei ein Spiel. 

das eine Auflosung gewisser Widersprtiche in der 

Realitat hervorbringt dadurch. daB sie auf das 

Gegenteil hinweist. Und damit ist auch ein 

Ironiebegriff gewonnen. der· ohne weiteres fur unsere 

Sache anwendbar ist. 

Dem Wort 'Spiel ' kommt hier eine besondere Bedeutung 

ZUa Denn bezeichneten wir die Satire als asthetisches 

l<ommunikationsmodell, so U:iBt sich nun die Ironie als 

ein asthetisches Spielmodell bezeichnen. Und wie jedes 

Spiel lauft das Spiel der Ironie nach bestimmten 

Regeln. die sich folgendermaBen postulieren lassen: 

1. Als AnlaB des Spiels konnen nur Widerspruche 
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dienen. 

2. Diese Widerspruche d.arf der Autor nur durch eine 

analoge Inkongruenz darstellen. 

3. Der Autor kann sich verschiedener Ironiesignale 

bedienen~ urn auf diese Inkongruenz hinzuweisen. 

4. Die Ironiesignale·mussen auf die subtilste Weise 

gegeben werden. 

5. Der Leser wird aufgefordert, diese Ironiesignale 

richtig zu deuten und die Widerspruche zu 

erkennen. Als gelungen gilt das Spiel, wenn die 

Widerspruche durch das BewuBtsein derselben 

aufgehoben werden. 

Wenden wir nun auch noch die schon erwahnten Kategorien 

der Produktion, D.arstellung und Wirkung an, so lassen 

gemeinsame und unterschiedliche Merkmale der Satire und 

Ironie leicht isolieren. Was die Produktionsgrundlagen 

anbelangt, finden Satire sowie Ironie ihren 

eigentlichen E>~istenzgrund in den Widersprtichen 

zwischen Realem und Idealem, wischen Wirklichkeit und 

Wesen. Alles, von Personen tiber Institutionen bis zu 

Gegenstanden konnen dem lroniker sowie der Satiriker 

als Inhalt dienen. Ein erster Unterschied aber stellt 

sich schon in der Haltung des Ironikers und der des 
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Satirikers heraus. Beide teilen eine abnorme 

Sensitivitat fur die Widersprtiche in der- Wirklichkeit; 

aber der Ironiker gestaltet sie, weil ihre reizvolle 

Kompliziertheit ihn urn seiner selbst willen erfreut, 

w~hrend der Satiriker die Mangel gestaltet, weil er sie 

nicht dulden kann. Der Satiriker ist durchgehend 

kritisch, aggressiv und kompromiBunfahig; der Ironiker 

schwebt in weltenthobenheit. 

In der Darstellung~ der Ironie und Satire sind eher 

Gemeinsamkeiten zu finden. Beide bedienen sich der 

gleichen Mittel, die am Anfang verbluffen und am Ende 

erhellen. Nur, die ironische Technik ist gescheiter, 

subtiler; die satirische Darstellung will schockieren, 

entlarven, den Leser wachrtitteln. 

Beide Ironie und Satire schlieBen eine bestimmte 

Wirkungsmfiglichkeit in sich ein. Bei beiden wird die 

Wirkung, also der Ruckgang von Gesagtem ins Gemeinte 

dem Rezeptionsvorgang beim Leser tiberlassen, aber die 

Denkleistung, die vom Leser verlangt wird, ist jeweils 

eine andere. Die Ironie vollzieht sich, indem der Leser 

zum BewuBtsein der Widerspruche kommt. Der Leser der 

S.:rtire dagegen wit-d dazu aufgefordert, das Dargestellte 

kritisch zu interpretieren und auf sich zu beziehen. 



Der groBte Unterschied zwischen Ironie und Satire 

jedoch ist nur in der jeweiligen Absicht zu finden. 

Der erste Hinweis dafur gibt schon Kierkegaard: "Aber 

auch ihr <der Ironie) eignet der Blick fur das Schiefe" 

das Verkehrte, das Eitle im Dasein. So konnte es 

scheinen wie wenn sie mit Spott, Satire" Persiflage 

usw. identisch ware. Eine Ahnlichkeit hiermit hat sie 

natiirlich, sofern sie auch das Eitle sieht; aber indem 

sie ihre Observation darstellen will, weicht sie ab, 

indem sie das Eitle nicht vernichtet, nicht das ist, 

was die strafende Gerechtigkeit im Verhaltnis zum 

Laster ist, nicht das Versohnende bei sich hat, was das 

Komische hat" sondern sie bestarkt vielmehr das Eitle 

in seiner Eitelkeit, sie macht das Tolle noch toller. 

Hier ist das" was man den, Versuch der Ironie nennen 

konnte, die diskreten Momente zu mediieren, nicht in 

einer hoheren Einheit sondern in einer hoheren 

Tollheit" (18> Die Ironie hat keinen Zweck. Ihr Zweck 

ist ihr Selbst. Die Mangel in der Wirklichkeit wird 

ihr zum bloBen AnlaB eines asthetischen Spiels. 

Der Satiriker dagegen leidet an der Wirklichkeit, die 

im Untergang steht und gestaltet sie dennoch, "urn 

diesen und seine Grunde horbar und sichtbar zu machen 

·;,··"'t 
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und so die Hoffnung auf ein Erkennen wachzuhalten., das 

den Untergang zurUckzunehmen vermochte". ( 19). In der 

Satire also wird die Wirkungsabsicht von dem Individuum 

auf die Gesellschaft oder besser auf die ganze 

Menschheit verlegt. Das BewuBtsein der Ironie wird in· 

der Satire zum kritischen SelbstbewuBtsein. 

So klar es theoretisch moglich ist., die satirische 

Absicht von der ironischen zu unterscheiden'J so 

schwierig wit-d es in der Praxis. Denn Absicht'J unter 

der wir einen gedanklich vorweggenommenen Zustand 

verstehen, laBt sich nur schwer belegen. Dami t det-

Forscher einer "intentional fallacy" nicht unterliegt, 

muB er mit groBter Vorsicht verfahren und das Werk in 

seiner Ganzheit sowie auf die Einzelheiten hin 

untersuchen. Wer sich nur mit Einzelaspekten befaBt 

konnte nur zu Ieicht auf den Irrweg der Kafka- oder 

Cervantesforshung geleitet werden. Wo der Autor seine 

Absicht klar verkundet'J wie etwa Thomas Mann oder Karl 

Kraus, lassen sich die Werke jeneils Ieicht als Ironie 

oder Satire bezeichnen. Wo aber ein solches 

Dichterverstandnis nicht vorhanden ist~ fallt das 

Urteil schwer. Die Verwirrung ist am allergroBten bei 

Autoren, die sich Ironie und Satire in gleicher MaBen 
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bedienen. Es schei nt dahet- angebracht, unsere 

Beispiele vor allem den Werken Heines zu entnehmen, der 

in der Literaturgeschichte zugleich als Ironiker und 

Satiriker eingegangen ist. 

Heinrich Heine ist jener Dichter, der von Haus aus 

Lyriker ist, aber den die HaBlichkeit der Zeit zur 

Ironie und spater zur Satire treibt. Im Grunde 

genommen ist die Ironie schon ein Bestandteil der 

1 ';'rischen Befindlichkeit des jungen Heine. Als 

Satiriker tritt er in seinen Prosawerken sowie enigen 

seiner spateren Zeitgedichte hervor Das sollte jedoch 

nicht zu der falschen Einsicht ftihren., daB die zwei 

Spharen klar voneinander abzugrenzen sind, denn Heine 

bedient sich der Ironie durchgehend als Mittel der 

Satit-e. 

Heine ist Meister der romantischen Ironietechnik., und 

es lassen sich zahlreiche Beispiele dafur anftihren. So 

wird in dem Gedicht 'Seegespenst' aus dem Zyklus "die. 

Nordsee' Ilusion und Wirklichkeit ironisch 

kontrapunktiert. Als der Dichter vom Rande des 

Schiffes auf das Wasser herabblickt, sieht er das 

Antlitz eines Madchens, das ihn unwiderstehlich ins 

Meer zieht. Diese sentimentale Attraktion wird dann 



aber auf drastische Weise unterbunden: 

"Aber zur rechten Zeit noch 

Ergriff mich beim FuB der Kapitan, 

Und zag mich vom Schiffsrand. 

Und rief, argerlich lachend: 

Doktor., sind Sie des Teufels"? <20) 

Das Schweben zwischen Enthusiasmus und Skepsis., kann am 

folgenden Gedicht aus den "Romanzen' veranschaulicht 

werden: 

"Doch Lieder und Sterne und Bli.imelein., 

Und Auglein und Mondglanz und Sonnenschein, 

So sehr das Zeug auch gef.':U 1 t, 

So macht 's doch noch lang keine Welt". (21> 

Hier schlagt sich die poetische Liebesschwarmerei 

plotzlich ins Skepsis um., nach hester Tradition der 

romantischen Ironie. Eine andere Spiel art der 

romantischen Ironie., namlich das Ineinanderspielen von 

zwei gegensatzlichen Spharen, hier Erhabenem und 

Trivialem, zeigt sich im folgenden Gedicht aus dem 

Zyklus 'Verschiedene'. Heines Arger richtet sich gegen 
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die Eltern seiner Geliebte, die vor ihm im Theater 

sitzen und ihn daran hindern, sie besser zu sehen: 

11 Hol der Kuckuck deinen Vater, 

Hal der kuckuck deine Mutter 

Die so grausam 

Dich zu sehen 

mich verhindert, 

im Theater. 

Denn sie saBen vorn und gaben, 

Breitgeputzt, nur seltne LUcken, 

Dich im Hintergrund der Loge, 

SuBes Liebchen, zu erblicken... <22> 

Hier wird die ironische Wirkung durch das Adjektiv 

'breitgeputzt', das zwei disparate Worte kombiniert, um 

auf die bourgeosische Eigenschaften der Eltern 

hinszuweisen, noch weiter vertieft. 

Als sich Heine der Zerissenheit seiner Welt bewuBt wird, 

wendet er sich immer mehr zur Satire. DaB er dabei ein 

anderes Medium die Prosa wahlte, soll kaum 

verwundern, denn fur Heine bleibt die Lyrik zu dieser 

Zeit noch ungeeignet, kritische Gehalte auszudrlicken. 

Spater aber kehrt er in 'Atta Troll' und 11 Deutschland. 

Ein Wintermarchen' wieder zur Lyrik flir die Gestaltung 

seiner Satire. Es gentigt nur zwei Stellen aus der 
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"Harzreise' anzuftihren., die satirisc:he Darstellung 

Heines zu veransc:haulic:hen. Die satirische Absicht 

Heines., den Leser zur Einsicht in den erstarrten 

Dog men, den 1 eer·en Rat i anal i smus der Auf k 1 arung und in 

die RUckstandigkeit., den Feudalcharakter der deutschen 

Politik zu drangen., ist schon aus diesen Stellen 

ablesbar. Hier ist keine ironische Gleichgtiltigkeit., 

sondern ein Drang zur erneuter Urteilbildung., zur 

kritischen Aneignung der tiberlieferten Dogmen der 

Vergangenheit. Es laBt sich leic:ht belegen., warum die 

'Harzreise' als Satire einzustufen sei. 

In dem ersten Beispiel begegnet dem Reisenden das 

Gespenst von dem Rationalisten., dem Doktor Saul Ascher., 

der ihm folgendermaBen zuredet: "Ftirc:hten sie sic:h 

nic:ht~ und glauben sie nicht., daB ich ein Gespenst sei. 

Es ist Tausc:hung ihrer Phantasie., wenn Sie mich als 

Gespenst zu sehen glauben. Was ist ein Gespenst? 

Geben Sie mir eine Definition. Ded~zieren Sie mir die 

Bedingungen der Moglic:hkeit eines Gespenstes. In 

welchem vernunftigen Zusammenhange stande eine solc:he 

Erscheinung mit der Vernunft? Die Vernunft., ich sage 

die Vernunft"a•• Und nun schritt das Gespenst zu einer 

Analyse der Vernunft., zitierte Kants "Kritik der reinen 
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2. Teil., 1. Abschnitt, 2. Buch., 3. Vernunft"., 

Hauptstuck, die Unterscheidung von Phanomena und 

Noumena, konstituierte alsdann den problematischen 

Gespensterglauben, setzte einen Syllogismus auf den 

anderen und schloB mit dem logischen Beweise: daB es 

durchaus keine Gespenster gibt. Mir lief unterdessen 

der kalte SchweiB tiber den Rticken, meine Zahne 

klapperten wie Kastagnetten., aus Seelenangst nickte ich 

unbedingte Zustimmung bei jedem Satz, womit der 

spukende Doktor die Absurditat aller Gespensterfurcht 

bewies, und derselbe demonstr-ierte so eifrig, daB er 

einmal in der Zerstreuung statt seiner goldenen Uhr 

eine Handvoll Wtirmer aus der Uhrtasche zag und, seinen 

Irrtum bemerkend, mit possierlich angstlicher 

Hastigkeit wieder einstecktea "Die Vernunft ist das 

hochste ---" da schlug die Glocke eins, und das, 

Gespenst verschwand. '(23> Es muG er-wahnt werden, daB 

das hiet- gewahltte Darstellungsmittel die klassische 

Ironie ist. Das Hochpreisen von der- Vernunft soli 

gerade das Gegenteil bedeuten. Aber angesichts der 

satirischen Absicht laBt sich das StUck ohne weiteres 

als Satire bezeichnen. 

Im zweiten Beispiel, ebenfalls aus der 'Harzreise' 



erklart der Reisende einem jungen Burschenschafter die 

politische Bedeutung des Ballets. Hier wird die 

deutsche Vorliebe fur das Theater, die nach Heine eine 

direkte Konsequen:z .der politischen Untatigkeit war, 

sowie die deutsche Politik Uberhaupt., der strengsten 

Kt-i ti k unter:zogen: "Mit Mtihe zeigte ich ihm., wie in 

Hoguets FuBen mehr Politik sitzt, als in Buchholz' 

Kopf., wie aile seine Tanztouren diplomatische 

Verhandlungen bedeuten, jede seiner Bewegungen eine 

politische Beziehung habe, so :z.b. daB er unser 

Kabinett meint, wenn er, sehnsuchtig vorgebeugt, mit 

den Handen weit ausgreift, daB er den Bundestag meint., 

wenn er sich hundertmal auf einem FuBe herumdreht, ohne 

vom Fleck zu kommen; daB er die kleinen Ftirsten, im 

Sinne hat, er wie mit gebundenen Beinen 

er das europaische Gleichgewicht herumtrippelt; daB 

bezeichnet, wenn er wie ein Trunkener hin und her 

schwankt; daB er einen KongreB andeutet, wenn er die 

gebogenen Arme knauelartig ineinander verschlingt; und 

endlich, 

darstellt, 

die Hohe 

daB er unsern allzu graBen Freund im Osten 

wenn er in allmahlicher Entfaltung sich in 

hebt, in dieser Stellung lange ruht und 

plotzlich in die schrecklichten Sprtinge ausbricht. Dem 

jungen Manne fielen die Schuppen von den Augen, und 
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jetzt merkte er, warum Tanzer besser honoriert werden 

als groBe Dichter, warum das Ballett beim 

diplomatischen Korps ein unerschopflicher Gegenstand 

des Gesprachs ist, und warum oft eine schone Tanzerin 

noch privatim von dem Minister unterhalten wird, der 

sich gewiB Tag und Nacht abmuht, sie fur· sein 

politischen Systemchen, empfanglich zu machen. Beim 

Apis! wie graB ist die Zahl der exoterischen und wie 

klein die Zahl der esoterischen Theaterbesucher! Da 

steht das blode Volk und gafft und bewundert Sprunge 

und Wendungen, und studiert Anatomie in den Stellungen 

der Lemiere, und applaudiert die Entrechats der 

Rohnisch, und schwatzt von Grazie, Harmonie und Lender-

und keiner merkt, daB er in getanzten Chiffren das 

Schicksal des deutschen Vaterlandes vor Augen hat."(24) 

Die oben angefuhrten Beispiele zeigen wie die 

satirische Absicht vom Stil ablesbar ist. Es muB aber 

noch ein Beispiel angefuhrt werden, um zu zeigen, wie 

der Leser die satirische Absicht von der gesamten 

Struktur eines Werkes ablesen kann. Es ist von Heines 

bekannter Satire - "Deutschland. Ein Wintermarehen" 

die Rede. Auf den ersten Blick scheint das Epos eine 

ironische, anscheinend zusammenhanglose Darstellung von 

den verschiedensten Gegenstanden zu sein. Alles 



mogliche~ Presse, Zensur, Religion, Kirche, Politiker, 

Essen und Kleider werden der scharfsten l<ritik 

unterzagen, Der Stil ist durchgehend ironisch. Es 

lassen sich mehrere Stellen herausgreifen, die als 

treffliche Beispiele fur die Ironie dienen konnte. So 

z.B. die Zeilen: 

i•Wahrend die kleine von Himmelslust 

Getrillert und musiziert 

Wird von den preuBischen Duaniers 

Mein Koffer visitiert". <25) 

Nach bester Tradition der romantischen Ironie 

transzendiert hier Heine sein eigenes Werk und 

satirisiert seine eigene Metapher. 

DaB aber Ironie hier nur Mittel zum satirischen Zweck 

ist., zeigt ein naherer Blick. Trotz der scheinbar 

lassigen, oft sprunghaft wirkenden Anordnung. ist das 

Epos thematisch deutlich gegliedert und zeigt eine 

einheitliche Struktur. Anfang, Mitte und SchluB des 

Werkes die Koln-Kapitel, die Barbarossa-Sage, die 

Hamburg-kapitel sind besonders betont. In den ersten 

zwei Teilen stellt Heine fest, daB die Deutschen 

keinsewegs mit der Vergangenheit gebrochen hatten, 



sondern im Gegenteil den durch die Ramantik ausgelosten 

Kult des Mittelalters und der nationalen Vorzeit 

verstarkt in die. Realitat umgesetzt hatten. Nicht 

Kirche und Zensur sind Gegenstande der kritik, sondern 

die Ruckgangigkeit der deutschen Geistes. Wenn der 

Kolner Dam ein Symbol der religiosen Restauration ist, 

ist Barbarossa ein Sinnbild der politischen. Und wohin 

diese Ruckgangigkeit fuhren konnte wird im dritten Teil 

erbarmungslos entlarvt. 

Das Epos also ist eine bewuBt konzipierte Kritik, die 

auf eine bestimmte Absicht und Wirkung abzielt. Erst 

im Hinblick auf diese durchgehend aufrechtgehaltene, 

satirische Absicht kann das Werk als Satire ausgelegt 

~verden. 

Ein ahnlicher Versuch kann auch im Bezug auf Humor und 

Satire unternommen werden. Aber zuerst ist es zu 

skizzieren, zu kl.aren., ,.,elche Nuancen der Humorbegr·iff 

zu verschiedenen Zeiten in sich semiotisch 

zusammenfaBte. Denn auch der Humorbegriff hat eine 

erhebliche Bedeutumgswandel erlebt. (26) 

Das Wort geht eigentlich auf das lateinische Wort 
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'humor' zuri.ick und bedeutet bekanntlich Feuchte, 

Flussigkeit, Saft und hat in diesem Sinn nichts mit 

dem komischen zu tun. Noch im Mittelalter herrscht 

diese Bedeutung des Wortes und man bestimmt und teilt 

die menschlichen Charaktere nach dem Vorwiegen gewisser 

Safte im Kfirper. So machte das Vorherrschen des Blutes 

den Sanguiniker, das der gelben Galle den Choleriker, 

das der schwarzen Salle den Melancholiker und das des 

Schleims den Phlegmatiker. Mit 

Temperamentenlehre erhalt das 

Rucksicht auf 

Wort 'humour' 

di.ese 

im 

Englischen seit 1565 die Bedeutung von Stimmung oder 

Laune. Seit etwa 1580 meint humour dann immer mehr ein 

Verhalten, das von den gesellschaftlichen Normen und 

Konventionen abweicht. In der Komfidie ist humour 11 die 

lacherliche Ausgefallenheit, die jemand in seinem Reden 

und Tun an den Tag legt, ein extravagantes Gebaren, ein 

exzentrisches Sich-Benehmen und Sich-AuBeren, das den, 

dem es eigen ist, von allen ubrigen Mitgliedern der 

Gesellschatt abhebt und folglich lacherlich macht." 

(27). Als Humorist wird genannt derjenige, der durch 

sol chen humour gepragt ist und sich dem Lac hen 

auslieferto Humor bedeutet also bis urn 1700 keineswegs 

ein positives Vermfigen, sondern eine lacherliche 

Abirrung von den Normen und Konventionen des 
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menschlichen Verhaltens und des 

Zusammenlebens. 

gesellschaftlichen 

Diese abschatzige Bedeutung von Humor andert sich bis 

in die Mitte des 18. Jahrhunderts grtindlich. Was vorhin 

als lacherlich gilt wird jetzt als eine schatzenswerte, 

sympathische Ausgefallenheit umgedeutet. Man spricht 

von dem 'man of humour', also ein Mann, der 'sense of 

humour', hat; Humor wird binnen eines hal ben 

Jahrhunderts legitimiert, zum positiven Wert erhoben. 

Diese grundlegende Wendung ist auf das Aufkommen des 

Liberalismus in England um 1700 und die konsequente 

Rechtfertigung der individuellen Freiheit gegentiber der 

Staatsgewalt und gegentiber jeder anderen 

institutionellen, offentlichen Macht zurtickzutuhren. 

Die neue Aufgabe des Humors als Garant der inneren und 

auBeren Freihiet Englands erklart Richard Steele, der 

bekannte Herausgeber des 'Tatler' des, 'Spectator' und 

des 'Guardian· folgendermaBeb; "This Frank and generous 

Disposition in a people will likewise never fail to 

keep up in their Minds an Aversion to Slavery, and be, 

as it were, a standing Bulwark of their Liberties. So 

long as ever Wit and Humour continues (sic>, and the 

Generality of us will have their own way of Thinking, 



Speaking and Acting, this Nation is not like to give 

any Quarter to an Invader and much less to bear with 

the Absurdities of Popery, in Exchange for an 

established and a reasonable Faith 11
• (28). Humour, so 

verstanden ist die Ablehnung jeder Reglementierung und 

Repression, jeder Form von Dogmatismus und 

Konformismus, jedes Gesinnungsfanatimus. 

Dieser englische Humorbegriff wird in Deutschland von 

der Brudern Schlegel, Schelling, Ast, Solger, von allem 

aber Jean Paul aufgegriffen und im Sinn einer 

geschichtsphilosophischen 

roman-tischen Weltbild 

Bestimmung der 

wurzelnden 

modernen, 

Dichtung 

weitergefuhrt. "Reflexion des Verhaltnisses von Realem 

und Idealem, freie Vermischung der Bedingtnen und 

Unbedingten, Vermittlunhg von Endlichem und 

Unendlichem, Manifestation des Unendlichen durch die in 

der Subjektivitat begrundete, nie vollendbare Totalitat 

der Weltaneignung 

Aufhebung aller 

und der Beziehungen zur Realitat, 

Begrenztheit und Positivitat des 

Endlichen durch die unendliche Vielfalt subjektiver 

Brechung des Endlichen", <29) sind wesentliche Merkmale 

der Jean Paulschen Auffassung des Humors. Indem Jean 

Paul den Humor wesentlich auf die dichterische 



Subjektivitat grtindet, rtickt er den Humor in die Nahe 

von der Ironie. Der Unterschied nach Jean Paul ist in 

dem Kontrast zwischen Gemut und Intellekt zu finden 

(30>. Wahrend die Ironie von den Reprasentanten des 

humoristischen Stils als eine distanzierte, kuhle und 

intellektualistische Betrachtungsweise aufgefaBt wird, 

wird der Humor als warmere und gleichzeitig 

umfassendere Art des dichterischen Ausdrucks 

betrachtet. In letzter Analyse wird das humoristische 

Kontrastieren im Stile des "Welthumors 11 von Jean Paul 

aber so weit gefaBt, daB es sich kritischen 

Bestimmungslinien entzieht und weit uber Schlegels 

literarische Ironie hinausgehend - einfach als Gattung 

des Komischen aufzufassen ist. 

Auch diese Auffassung vom Humor ist inzwischen ziemlich 

fremd geworden. Hitte des 19. Jahrhunderts entwickelt 

sich, vor allem bei Ruge ein neuer Humorbegriffn Humor 

bekommt dabei das Varzeichen der Harmlosigkeit. Das 

Weltvernichtende~ Weltverachtende, Unversohnte, das bei 

Jean Paul gegenwartig war wird durch das Wohlwollen, 

die Verstihnlichkeit, die Verklarung ersetzt. Das 

"Korrosive verkehrt sich ins Apologetische, 

Affirmative; die 'humoristische Ekstase' wandelt sich 
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in den humoristischen KompromiB, in die humorvolle 

Kapitulation vor den Relativitaten. Humor ist, wenn man 

trotzdem lacht - diese gelaufige Formulierung heiBt im 

spateren 19a Jahrhundert, daB 

ist, sich abfindet, 

man letzlich 

einverstanden gel ten 1 aBt , 

resigniert; aber ohne die 'Widerlage' einer liberalen 

Gesellschaftskonzeption wie in England oder einer 

spekul ati ven lde·e wi e in der deutschen Romanti k". (31) 

In diesem Sinne einer gutmutigen, weltuberwindenden 

Gesinnung pflegt man heute von dem Humorbegriff zu 

sprechen. 

Mit der Satire hct dieser Humor vieles gemeinsam. Beide 

machen die ToFheiten, die Unvollkommenheiten der 

Mensch en z:um G?genstand ihrer Darstellung. Beide 

speisen sich von der Wirklichkeit und beide gestalten 

ihre Darstellunq mit ahnlichen Mitteln, namlich, 

Irani e, Wi tz, tibE ·rtrei bung usw. Bei den i st das Lachen 

als Wirkung gemeinsam. Aber est ist ein besonderes 

Lachen, das die Satire erregt. Es hat seine vielfachen 

Abstufungen in vielfacher Entsprechung ZU den 

Ausdrucksformen, Darstellungsgenstanden und 

Appellations- wei!:'en der Satire selbst. Es ist kein 

herzhaftes, versta~dnisvolles Lachen, wie das, mit dem 



der Humorist die gebrechliche Einrichtung der Welt 

hin.zunehmen empfiehlt, sondern ein trockenes, kaltes, 

ungutes., von Feindseligkeit und Uberlegenheit 

m.itschwungenes Lachen, kaum auch befreiend. "Oft ist 

es schneidend, oft von der Sorte, die am Hals stecken 

bleibt - wie bei SWIFT, wenn er ZLtr Behebung von Not 

und Armut in Irland den bescheidenen Vorschlag 

unterbreitet, einen bestimmten Pro~entsatz der ohnehin 

verwahrlosen Kinder der Armen nac1 nur geringfti.gigen 

Aufwand an Mastung den Reichen als Speise zu verkaufen. 

Oft auch ist es ein hohles., bi·:teres und zugleich 

ohnmachting verzwei fel tes Lac! 1en wie das des 

Kammerdieners in SCHILLERS 'Kaba.e und Liebe' als er 

Lady Milford darilber aufkUirt, daB die Juwelen fur ihr 

Haar nichts weiter gekostest haben als die Kleinigkeit 

von si ebentausend auf Ni mmerwi edf ~rsehn al s Sol daten 

nach America verkauften Landeskimlern, worunter auch 

ein paar· seiner Sohne. Oder, weni~1er pathetisch, das 

hohnische Lachen der deduction ad .:.bsurdum' (Liscow> 

wie bei VOLTAIRE im 'Candide'., wenr er zeigen kann, was 

alles nicht nur moglich, sondern ublich ist in der 

besten der moglichen Welten". <32) 

Eine bestimmte Differenz laBt sich auch in der 

jeweiligen Haltung und Absicht des Humoristen sowie 



der des Satirikers feststellen. Der Satiriker ist 

aggressiv, intolerant. Der Humorist will lindernd, 

therepeut.j. sch wirken. Der Humorist sieht die 

Wi derspr til :he und gestal tet si e, dami t si e den Mensch en 

mit seiner Umgebung versohnen kann. "He is a sort of 

human bird:-.Jatcher, detached und attentive, but no more 

troubled bv moral issues than the ordinary birdwatcher 

is when ~tarlings swoop down on his bird table and 

drive away the tits and the nuthatch". <33). Der 

Satiri ker d.lgegen laBt weder die greBe Uberschau noch 

das Verges~en zu. "Just as some people feel a sort of 

compulsion, ~hen they see a picture hanging crooked, to 

walk up to it and straighten it ••• he wishes to 

restore the balance, to correct the error; and often, 

..... 
1 L must be admitted, to correct or punish the 

wrongdoer. " ( 3- ~) • 

Diese Differenz in der Absicht und Haltung. des 

Humorists vis-a-vis des Satiriker wird in den Werken 

von Gottfried Keller am besten exemplifiziert. Auch 

Keller macht den Widerspruch zwischen Schein und Sein 1 

zwischen Realeilt und Idealem zum Gegenstand seiner 

Novellena Auch bei ihm gehoren Spott and Witz zum 

Gestaltungsprinzip. Aber nach bester Tradition der 
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graBen Realisten versucht er den Menschen mit seiner 

Umgebung zu versohnen. Der arme S:hneider., der sich als 

vornehmer Herr verstellt, kriegt doch am ende seine 

Braut; der faule Traumer., der sein Gluck in fernen 

Landern sucht., gelangt am Ende zu tier Einsicht daB das 

wahre Gl tick doch in der Arbei t zu ·: i nden i st., und wi rd 

mit seiner Armut versohnt. Der Spctt bei Keller lost 

sich in eine wohlwollende., achselzlickende Komik 

auf. Das Satirische bleibt nur ein 1:1ement im Werk., ein 

Mittel zum Zweck. 

Ein anderer Begriff, der dem der Satire nur zu oft 

angenahert wird, ist die Par-odie. Auch heir sind die 

Grenze verschwommen. Fur viele t<ritiker wie Gilbert 

Highet <35> gilt die Parodie als Unterart der Satire. 

Das mag daran liegen, daB die Satire sich nur zu oft 

der Parodie als Mittel bedient. 

Eine praktische Anwendung des hier genannten 

theoretischen Ansatzes wird im Fall der Parodie dadurch 

erschwert, daB es in der Forschung keine 

wissenschaftliche Definition der Parodie vorliegt. Wie 

die Satire war die Parodie lange Zeit umstritten. 

"Asthetische Vorurteile, moralische Verunglimpfungen., 

amtliche Verbote und literaturgeschichtliche Verdikte." 



bestimmten uber die Jahrhunderte hinweg die offizielle 

Hezeption. <36>. Lange zeit war sie als 'unpoetisch', 

'epigonal' und 'destruktiv' herabgesetzt. Erst zu 

Beginn dieses Jahrhunderts se·tzt sich ein merklicher 

Wandel in der Bewertung ein, und die Parodie wird 

plotzlich als 'konstrukiv', als 'progressiv' und als 

'emanzipatorisch' hochgeschatzt. 

Auch die Begriffsgeschichte der Parodie wird von 

solchen Divergenzen geplagt. Von der Vielzahl von 

Bedeutungen, die fur die Parodie verwendet wurden, 

haben zwei nachhaltig gewirkt. Je nachdem, ob man die 

griechische Praposition "para" mit "zuzuglich zu 11 oder 

mit "wider" ubersetzt wird die Parodie als Neben- oder 

Gegengesang bezeichnet. Diese letzte Bedeutung hat 

sich in der modernen Literatur durchgesetzt; sie 

bestimmt heute den Wortgebrauch und stellt die Basis 

dar, von der jede Definition der Gattung ihren Ausgang 

nehmen muG. 

Das Wort "Gegengesang" weist auf zwei wesentlichen 

Merkmale der Parodie hina, Als Gegengesang ist sie 

stets auf eine Vorlage bezogen, die sie adaptiert, 

wobei die Vorlage ein einzelner literarischer Text, ein 

Individualstil, ein Gruppenstil, ein Epochenstil oder 



ein Genre sein kann. Als Gegengesang ist die Parodie 

offensichtlich auch keine mechanische, epigonale 

Imitation der Vorlage, sondern eine bewuBte, besondere 

Art der Adaptation. 

Vieles verbindet die Parodie mit der Satire. Auf der 

Produktionsseite kann gesagt werden, daB die 

auf 

kann 

Zielsetzung der Parodie wie die der Satire 

gesellschaftliche 

der 

Zwange zuruckgehto 

Parodie sein. Was Gegenstand 

kritisiert wird, ist abhangig vom 

Vieles 

im einzelnen 

subjecktiven 

asthetischen Empfinden des Parodisten. Auch die Haltung 

des Parodisten ahnelt der des Satirikers. Die Parodie 

adapfiert eine Vorlage., wn sich von ihr zu 

distanzieren. Sie kopiert nicht, sondern kritisiert; 

sie ist stets Ausdruck einer nicht affirmativen, 

kritischen Einstellung zum Original. 

Die Parodie wie die Satire ist indirekte Gestaltung. 

Was sie kritisiert wird nicht gesagt, sondern durch 

eine Textentstellung gezeigt. Nur, der Spielraum der 

Parodie ist im Vergleich zu der Satire erheblich 

begrenzt. Sie uberschreitet ihre Grenze sobald sie den 

Text zur Unkenntlichkeit entstellt. Die Satire dagegen 



kennt keine Grenze. Die Parodie wie die Satire erstrebt 

stets eine Komische Wirkung; sie will durch ihre 

Textentstellung zum Lachen reizen. Aber ihr Lachen ist 

kein Lachen des Erkennens, sondern eher mit dem Lachen 

der Satire verwandt. "Es ist ein La chen der 

Schadenfreude und der Aggression: das Lachen als 

Strafe, zumindest als Lust an der Her·absetzung." (37) 

Auch in ihrer Absicht ahnelt die Parodie der Satire. 

Nabakov antwortet einern Interviewer einmal auf die 

Frage: "Do you make a cle?r distinction between satire 

and parody?" - "Satire is a lesson, parody is a game." 

(38} Das soll den Forscher aber nicht ZLI dem 

vorschnelligen SchluB irreftihren : die Parodie sei wie 

die Ironie ein isthetisches Spiel. Die Parodie ist 

kein Spiel um des Spielswillen. Sie ist folglich Appell 

an den Leser, sich von dem dargestellten zu 

distanzieren. Sie will Normen zerstoren, sie fordert 

zur Anderung, zur Handlung auf. Der Leser soll die 

Textentstellung nicht nur erkennen, sondern auch 

konsequent handeln. 

Nur in einem ist die Parodie von der Satire ganz 

verschieden ihr Bezug auf eine Vorlage. Indem die 



Par-odie streng aut eine Vorlage bezogen bleibt, ist sie 

im wesentlichen eine sekundare Dichtung und muB nach 

bestimmten Regeln gestalten. Sonst verpufft 

Wi d<ung. Die Satire dagegen ist an keine 

verbunden, beansprucht vielmehr die 

Gestaltungsfreiheit fur sich. 

ihre 

Form 

groBte 
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IV. Zerrissenheit oder ldentitat - Die Satire von 
Heinrich Heine 

Die Rezeption der hochbrisanten Satiren Heines rufen 

immer noch hochst gegensatzliche Stellungnahmen zu 

Heines Werken hervor~ als handelte es sich um einen 

Lebenden, nicht urn einen, der schon seit mehr als einem 

Jahrhundert tot ist. Schon zu seiner Zeit erregten 

seine Satiren die Gemilter und stieBen auf die scharfste 

Kritik und Emporung, und noch heute haben sie nichts 

von ihrer Wirkung eingebuBt. Denn leitgebundenheit oder 

leitlosigkeit einer Satire hangt nicht nur davon ab, ob 

direkt auf Zeitereignisse und leitgenossen Bezug 

genommen wir·d, sondern auch von der Perpektive des 

Dichters und des Lesers ab. Vor allem sind die Satiren 

von Heine durch diese Dialektik des klinslterischen 

Schaff ens, namlich durch die Verflo~htenheit von 

allgemein in der Zeit wirkenden sozialen, politischen 

und geistigen Kraften und dem individuell-asthetischen 

lugriff des Autors gekennzeichnet. Eine grilndliche 

Untersuchung der Heineschen Satire ist daher nur mit 

Rucksicht auf die im ersten Kapitel erwahnten Kategorien 

der Produktion, Darstellung und Wirkung bedeutungsvoll. 

Wie bei den meisten produktiven Menschen ist die 

Ausgangsposition, die durch Schule und 
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Universitatsbildung geschaffen wird, bestimmend fur die 

spatere Weiterentwicklung. Heine wurde am 13. Dezember 

1797 in Dusseldorf geboren, wo er seine ganze Kindheit 

und Jugendzeit - ungefahr siebzehn Jahre verlebte. Er 

stammte aus jlidischer Familie. Seine Mutter kam aus 

einer jlidischen Hoffaktoren- und Arztfamilie. Sein Vater 

besitzte ein 

soziologischer 

Tuchgeschaft 

Hinsicht also 

in Dusseldorf a 

waren die 

kleinburgerlich und fuhrte ein bescheidenes 

In 

Heines 

Leben. 

Immerhin lieBen die Eltern Heines an der Ausbildung 

ihrer Kinder nicht mangeln. Von Heines Geschwistern 

wurde der eine Arzt, der andere Offizier und Heine 

selbst Jurist. Immerhin muB erwahnt werden, daB Heine 

seinen entschiedenen Aufstiegswillen gerade aur dieser 

bescheidenen Situation entwickelte. 

Von 1807 bis 1814 besuchte Heine das Dlisseldorfer 

Lyzeum, das ein gutes Niveau hatte, obwohl es von den 

unmittelbaren geistigen Bewegung der Zeit, namlich der 

Romantik noch nicht gepragt war. Aber daftir bot 

Dusseldorf interessante Bildungsmoglichkeiten fur einen 

aufwachsenden Jungen. Als Hauptstadt des Herzogtums 

Berg, besaB Dusseldorf einige Einrichtungen, -eine 

Oberschule, Malerakademie und eine bertihmte 

Gemaldegalerie-die in den damaligen Kleinstadten nicht 

tiblich war. 
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Fur die Ausbildung seines geschichtlichen und 

politischen Sinns war es auch bedeutend, daB Dusseldorf 

teilweise in die damaligen zeitgeschichtlichen graBen 

Bewegungen einbezogen wurde. Sie geriet durch die 

Revolutionskriege 

Rei he wichtiger 

unter franzosichen EinfluB, der eine 

rechtlicher und organisatorischer 

Reformen herbeifuhrte, wie die Befreiung von feudalen 

Verhaltnissen~ die Enfuhrung der Code Napolean und die 

Judenemanzipation, die ihrerseitts fur Heines Ausbildung 

im Sinne der Aufklii.rung sorgte. Von hier also stammen 

die Impulse zu Heines spaterer liberaler Haltung. Welch 

einer tiefen Eindruck der Einzug Napolean in Dusseldorf 

auf den vierzehnjahrigen Heine machte zeigt seine 

Beschreibung dieser Episode in "Ideen. Das Buch le 

Grand'D lm Worten von Manfred Windfuhr stellt Heine "den 

Einzug Napoleans in deutliche Parallele zu bibliche 

Texten, besonders zum Einzug Christi in Jerusalem. Ein 

Stern leuchtet ihn voran, und die Zuschauer hangen in 

den Baumen. ( ••• ). Er nennt den franzosischen Kaiser 

einen "weltlichen Heiland' und spricht ihm wie seinem 

Vorganger heilgeschichtliche Wirkungen zu. Um so 

abrupter der Umschglag von der erhabenen Szene in 

Dusseldorf 1811 zu seinem klaglichen Tod 1821. 

dieser Erueinis versieht er mit den Wei hen 

Auch 

der 

Christusnachfolge. Er ubertragt Anspielungen aus der 
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Bibel und dem Glanbensbekenntnis auf die Vorgange in 

St.Helena •••• Der Gouverneur der Insel, wird zum modernen 

Pilatus, Napoleans Ende zu einer Parallele zum Kreuztod 

und die Verfasser von Napolean-Memoiren und-Gesprachen 

zu den neuen Evangelisten"(i). 

Heine besuchte bedeutende Universitaten und hatte 

interessante und bedeutende Lehrer. In Bonn kam Heine 

am engsten mit Vertreter der Romantik in Kontakt, wie 

August Wilhelm Schlegel und Ernst Moritz Arndt. 

Schlegel verbesserte Heiner Kenntnisse in der Metrik, 

beeinfluBte seine F~osa und ftihrte ihn zur Einsicht in 

die graBen literarhistorischen Zusammenhange. In 

Gottingen traf Heine wie in seiner Dtisseldorfer Schule 

noch eine spate Auspragung aufklarerischer 

Tradition. Hier herschte immer noch eine pedantische 

Enge and trockene Regelhaftigkeit. Von der romantischen 

Auflockerung des Geistes war hier nichts zu sptiren. 

Gerade diese Systematik des Lehrbetriebs bot Heine den 

Staff fUr seine Satire- 'Die Harzreize'. Aber hier kam 

er auch mit einen kritisch-ntichternen, Stil 

literarhistorischer Betrachtungsweise, der bei ihm mit 

der romantischen Stilauspragung in Konflikt blieb. Hier 

fand er auch privaten Zugang bei den namhaften 

Rechtslehrer Gustav Hugo. Heine promavierte hier im 
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Juli 1825 in Jura und hatte damals bereits zwei 

Buchveroffentlichungen und tiber fUnzig 

Zeitschriftenveroffentlichungen vorzuweisen. 

In der Berliner Universitat kam Heine mit den letzten 

Syntheseversuchen des deutschen Idealismus in Ber-Uhrung. 

besonders in der Person Hegels. Er harte seine 

Vorlesungen und lernte ihn personlich kennen und der 

Eindruck war tief und nachhaltig. Diese Beziehung 

entwickelte sich zu einer der produktivsten in Heines 

Leben. 

Wie IaBt 

Kindheit 

sich dann. im Hinblick auf diese 

und vielseitige Ausbildung die 

geborgene 

Tatsache 

erklaren. daB Heine als eine hochst widerspruchsvolle 

Personlichkeit wuchs. daB seine dichterische Aussagungen 

lebenslang von den scharfsten Widerspriichen geplagt 

war en? Wie la.Bt es sich erklaren. daB Heine 

'Staatsdiener' im Bayern des 'teutschen' Ludwig oder 

Zeitungsherausgeber fur PreuBen werden wollte wahrend er 

seine scharfste Kritik immer gegen PreuBen und die 

Presse richtete? DaB er Marx schatzte und den 

Kommunismus der "Lieben Bruder und Gevattern" Schneider 

und Schustergesellen verabscheute? DaB er einerseits 

den wirklichkeitsfernen Kunststil Goethes kritisierte 
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und in gleichem Atemzug fur groBte Autonomie der Kunst, 

die weder der Religion noch der Politik als Magd dienen 

sollte, eintrtt?. Borne gesteht 1835, daB er Heines 

Wesen nicht eindeutig zu fassen vermochte: "Niemals wird 

es selbst der behenderten, verschmitztesten und 

katzenartigsten Kritik gelingen, Heine zu fangen, der 

immer noch mehr Maus als die Kritik Katze ist. Er hat 

sich in allen Winkeln der sittlichen, 

wissenschaftlichen, religosen und gesellschaftlichen 

Welt Schluftlocher gesichert, und aile diese Locher sind 

durch unterirdische Gange miteinander in Verbindung 

gebracht. Du siehst Heine aus einer seiner Meinungen 

herausgehen, du verfolgst ihn, er kehrt wieder dahin 

zuruck; du willst ihn nun fest darin halten; aber du 

selbst bin angefuhrt, denn er entwischt durch eine ganz 

entgegengesetzte Richtung. Entsage ja aller Verfolgung, 

denn du verschwendest deine Muhe und List. Du liesest 

diese oder jene seite von Heine, wo sich eine falsche, 

abgeschmackte und lacherliche Behauptung findet; beeile 

dich ja nicht, sie zu widerlegen, schlage nur das Blatt 

um, denn Heine selbst ist schon umgeschlagen und 

widerlegt sich selbst < ••• )" (2) Solche anscheinbare 

Widerspruche wurde aber Heine von der Zeit diktiert und 

ist nicht ohne Rticksicht auf diese zu verstehen. Denn 

Deutschland war zu Heines Zeit den graBen Widersprtichen 
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ausgesetzt, und Heines Jugend, allem Anschien zum Trotz,

war von Gegensatzen bestimmt. Und gerade dies schuf die 

Hauptgrundlage fur die Produktion seiner Satire. 

Aus welchen Grunden dann erwies sich Heines Zeit als 

besonders gtinstig fur die Satire? Heines dichterische 

Existenz markiert eine ungeheure Bruchstelle, die durch 

die ganze erste Halfte des 19. Jahrhunderts klaffte. 

Aufgetan hatte sich der Bruch zwischen Idee und Alltag, 

zwischen Geist und Wirklichkeit, zwischen Tradition und 

Zukunftserwartungen. "Die Grundlagen des religiosen, 

geistigen und gesellschaftlichen Lebens brachen ein; 

aber der Strom der GraBen Revolution, der diesen Boden 

ins Wanken gebracht hatte, war untergrundig geworden; 

versickert drangte es, das Alte immer unterspulend, 

Entscheidungen und Resultaten zu, die erst in der 

zweiten Halfte des Jahrhunderts und noch spater sichtbar 

werden sollten"(3). Diese Widersprtiche also machten sich 

in vier Bereichen bemerkbar - Politik, Gesellschaft, 

Religion und Philosophie. Ihre Auswirkungen auf die 

Perstinlichkeit bzw. Dichtung Heines lassen sich 

entsprechend 

untersuchen. 

auch unter diesen Gesichtspunkten 

Politisch gesehen standen die liberalen Ideen der 

franzosichen Revolution und die Ruckstandigkeit der 
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Restaurationspolitik PreuBens stark gegeneinander. 

Einersei ts setzte sich die schon durch den "aufgekHkten 

Absolutismus" begonnene geistige Erschtitterung und 

praktische Revolutionierung fast aller tiberkommenen 

Institutionen, zum Zeitpunkt der Franzosischen 

Revolution und Napolean beschleunigt durch. Aber 

andrerseits wirkte der sich rasch beschleunigende Ablauf 

der Ereignis in Frankreich und deren scheinbare EinfluB 

auf Deutschland durchaus nicht einheitlich. Wahrend in 

Nord-und Mittel deutschland die uberkommene 

Kleinstaaterei sich fortbewahrte, wurden der Westen und 

Stiden grtindlich revolutioniert. Die franzosische 

Annektion des linksrheinischen Deutschland und in ihrer 

Folge die Entschadigung der groBeren Ftirsten im 

'ReichsdeputationshauptschluB' von 1803 lieBen dart von 

der alten Struktur des Reichs so gut wie nichts mehr 

ubrig. Die geistlichen Ftirstenttimer wurden 

sakularisiert, die Reichsstadte mediatisiert. Viele 

alte Werte wurden dieser Revolution geopfert: die 

emotionelle Geborgenheit der Tradition im 

wirtschaftlichen, sozialen, religiosen und politischen 

Bereich, das malerische Alte, die scheinbare oder 

tatsachliche Idylle. Der Radikalismus der Revolution 

aber provozierte die Gegenidealogie des Konservatismus. 

Die restaurativen Machte, unter Fuhrung Metternichs 
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nutzten die Stunden der Niederlage Napoleans zur Zahmung 

jener politischen und sozialokonomischen 

Bewegungsenergie, die in der Revolution entfesselt 

wurde. D~n garenden, liberalen Tendenzen wurde uberall 

mit haltlosen, willkurlichen polizeistaatlichen 

Eingriffen begegnet. Das Zeitalter der Restauration 

setzte fur Deutschland ein. Aber auch wenn die 

Restauration schon zum Programmn erklart wurde, setzte 

sich die Reformpolitik zogernd durch. uberall standen 

das Noch und das Schon unmittelbar nebeneinander: 

Kleinstaaterei und Rheinbund, Kunstautonomie und Zensur, 

Verfassungsstaat .und Machtstaat. <4> 

Auf Heine wirkte der politische Zwiespalt auf zweierlei 

Weise. Schon in seiner Jugend war er der liberalen 

Ideen der franzosichen Revolution ausgesetzt. Aber der 

erwartete Fortschritt von dem Einzug der Franzosen ging 

mit dem Tad Napoleans zu Ende und Heine muBte Hoffnung 

auf Emanzipation im politischen Bereich begraben. Die 

von der Revolution versprochene Gewahrung individueller 

Freihei tsr·echte 

Glaubensfreiheit, 

Emanzipation der 

und Gleichheit 

Freizugigkeit, 

Juden und der 

vor dem Gesetz, 

Gewerbefreiheit., 

unterbauerlichen 

landlichen Schichten muBte zu diesem Zeitpunkt noch ein 

utopischer Traum bleiben, denn die repressive Politik 
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PreuBens lieB diese Reformen sich nur sehr langsam 

vollziehen. Kaum Wunder also., daB PreuBen und ihre 

erstarrte politische Tradition lebenslang der Gegenstand 

Heines scharfster Satire blieb. Daher versteht sich 

auch Heines politisches Engagement. Heine wollte als 

ein .. braver Soldat im Befreiungskriege der Menschheit" 

angesehen werden., der nur ein Ziel kannte: "die 

Emanzipation. Nicht bloB die der Irlander., Griechen., 

Frankfurter Juden, westindischen Schwarz en und 

dergleichen gedruckten Volkes, sondern die 

der ganzen Welt, absonderlich Europas, 

Emanzipation 

das mundig 

geworden ist, und sich jetzt loBreiBt von dem eisernen 

Gangelbande des Bevorrechtigen, der Aristokratie". (4) 

Emanzipation ist seitdem bei Zeitgenossen sowie modernen 

Heineforschern zum Schltisselbegriff fUr die 

der Heinschen Satire geworden. Ein bedeutender 

in diese Richtung ist der Versuch von 

Auslegung 

VorstoB 

Wolfgang 

Preisendanz, 

Reisebilder 

der die durchgehende "Struktur" der 

in ihrer unlosbaren Einheit von 

emanzipatorischen Absicht und moderner "Schreibart" sah. 

Obwohl 'Emanzipation' und 'Gleichheit der Henschen' bei 

Heine aber ein erklartes Program blieb, war Heine nie in 

der Lage sich zu irgendeiner politischen Partei oder 

Einrichtung zu bekennen. Es ging ihm vielmehr jegliche 

poli tische Erstarrungsformen, die dem Fortschritt 



entgegenwirkten, zu bekampfen. 

Die politische Lage dient Heine auch auf eine ganz 

andere Weise als Antrieb zur Satire. Heine, dank seiner 

Ausbildung, war davon uberzeugt, daB seine Werke 

wertvoll genug waren und ein entsprec:hendes Publikum 

verdienten. Aber die politische Ruc:kstandigkeit 

Deutschlands, die 

auferlegte Zensur 

von den restaurativen 

und das Scheitern seines 

Macht en 

Versuchs, 

einen 'traditionellen' Beruf wie Professur in 

Deustschland auszuuben, fuhrte ihn zwangslaufig nach 

Paris. Diese Unmoglichkeit seine kU.nstlerische 

Identitat in der deutschen Gesellschaft auszubilden, war 

einer der Faktoren, die seine Wendung zur Satire 

mitbedingten. Heine war lebenslang darL~ bemtiht, die 

Zensur zu uberlisten, und die indirekte Gestaltungsart 

der Satire kam ihm gerade zugute. Man denke etwa an den 

beri.ihmten Aphorismus von Karl Kraus: 'Schriften, die die 

Zensur verstehen, sind mit Recht verboten. '(5}. 

Auch Heines gesellschaftliche Stellung war 

widersprUchlich, Er gehorte einer Minderheit an, aber 

einer Minderheit der Privilegierten. Wie die liberalen 

Juden der Zeit, wuchs Heine nic:ht im Ghetto auf. In der 

Bol kerstraBe, wo der Vater sein Tuchgesch.1Ht hatte. 

lebten Christen und Juden miteinander. Auch in der 
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Schule stand Heine nicht unter anderen Bedingungen als 

seine Mitschuler. Die Juden~ die bis in das 18. 

Jahrhundert als eine klar abgetrennte Gruppe mit einer 

eigenen~ spezifisch religiosen Organisation eine 

Sonderstellung hatte, bemUhte sich zu dieser Zeit zu 

emanzipieren und in die deutsche Gemeinde zu 

konnte die assimilier·en. In der Tat aber 

Judenemanzipation in Deutschland den Juden weder 

Anerkennung· oder Gleichberechtigung garantieren. Fur 

die breiten Massen "blieben die alten Vorurteile in 

Kraft, die 

allerdings 

Jahrhunderts 

haufig 

erst in 

zum 

zur 

den 

Judenfeindschaft gesteigert, 

siebziger Jahren des 19. 

'modernen 

systematisiert und umgepragt wurden. 

Antisemitismus' 

Dieser Mehrheit 

konnte es die Minderheit auf gar keine weise recht 

machen. Der Jude, der beim Glauben seiner Vater blieb, 

wurde ebenso scheel angesehen wie der, der sich taufen 

lieB,oder der, 

gegenliberstand. 

der jed em Glauben 

Das war alles gleich 

indifferent 

'jUdisch' und 

wurde den Juden gleichermaBen angekreidet" (6). Selbst 

Heine bekam immer wieder zu spUren., "daB kein Wasser den 

Makel seiner Herkunft anwaschen konnte, und daB selbst 

Vorurteilslosigkeit nur eine andere Form des Vorurteils 

war"n <7>. Sein ubertritt zum Protestantismus war daher 

nur ein taktischer Schritt, urn Vorteile fUr einen 
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zukunftigen 

Taufschein 

europiH schen 

Beruf zu erhandeln. Er nannte den 

das "Entreebillet zur bekanntlich 

l<ultur". Aber rassistische Vorurteile 

hatten sich unter seiner Zeitgenossen derart 

festgesetzt. daB die Taufe ihm in der 

verbissen 

Tat weder 

gesellschaftlich noch beruflich auf die Sprunge half. 

Seine Enttauschung darliber kommt in seiner Satire tiber 

den getauften Juden in den 'Badern von Lucca' scharf zum 

Ausdruck. Nach Jost Hermand ist diese Satire" Ausdruck 

jener Reue. die Heine tiber seine eigene Taufe 

empfindet"{8). Allerdings geht Hermand noch weiter und 

behauptet, daB das Taufmotiv eine zentrale Rolle in den 

'Badern von Lucca' spiele. Denn der Dr.Heine im Stuck 

ist getauft; der Gumpelino ist getauft. auch Hirsch-

Hyacinth ist getauft. Selbst die Glaubensalzszene 

interpretiert er als einen symbolischen Taufvorgang. 

denn "Glaubensalz macht alle Menschen gleich". Und wie 

Geumpelino den schrecklichen Trunk' nicht wieder aus dem 

Magen bringen kann, so Kriegt auch Heine "diesen 

trtigerischen Trunk nicht wieder aus dem Magen. obwohl er 

wurgt und wurgt" (9) Das mag schon i.iberinterpretiert 

sein, aber es ist schon moglich, daB diese Dichtung, wie 

ublich bei Heine, auf eine kathartische Wirkung 

abzielte. Aus solcher Erfahrungen entwickelte Heine 

seinen verscharften Sinn fur soziales Unrecht und darum 
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machte er den Klerus sowie die Religion so oft zum 

Gegenstand seiner Satire. 

Die Frage der 

Umgebung wird 

jtidischen Schicksals 

von Heine auch in 

in 

'Der 

christlicher 

Rabbi von 

Baccarach' verarbeitet. Auch hier wird das Schicksal 

des Konvertiten in der Gestalt der Don Isaak kurz 

satirisiert. Auch in seinem Leben beschaftigte Heine 

die Frage der Judenemanzipation. Er setzte sich sehr 

begeistert fur das Aktionsprogramm der 

"Wissenschaftsjuden" in Berlin ein~ aber die Frage der 

Judenemanzipation war bei Heine anders gestaltet als bei 

den zeitgenossischen Juden. Heine weitete seinen Kampf 

zu einem radikalisierten Befreiungskrieg der Menschheit, 

also im Blick auf die Konstituierung eines 

Weltburgertums aus. 

Eine andere Institution, die als gesellschaftliche 

Grundlage fur seine Satire wirkte war die Adel. Die 

demokratische Grundrechte wurden durch ihn gehemmt. uber 

den Adel schreibt Heine in Nordsee III: uAber die Jungen 

werden wie die Alten. Derselbe Wahn: als waren sie die 

Blumen der Welt, wahrend wir anderen bloB das Gras sind; 

dieselbe Thorheit; mit dem Verdienste der Ahnen den 

eigenen Unwert bedecken zu wollen; dieselbe Unwissenheit 
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tiber das Problematische dieser Verdienste~ indem die 

~-.~enigsten bedenken~ daB die Ftirsten sel ten ihre 

treuesten und tugendhattesten Diener~ aber sehr oft den 

Kuppler, den Schmeichler und dergleichen 

Lieblingsschufte mit adelnder Huld beehrt haben 11
• <10). 

Der Kommunismus dagegen schien ihm die Gleichheit der 

Henschen zu versprechen~ und er bekennte sich zunachst 

sehr begeistert fur ihn. Spater aber wandte er sich von 

den leeren doktrinaren Floskeln und Versprechen des 

Kommunismus. In seinem Gedicht 'Die Wanderratten' 

werden die Kommunistischen Doktrinen der scharfsten 

Satire ausgesetzt: 

"Heut helfen euch nicht die Wortgespinste 

Der abgelebten Redektinste. 

Man fangt nicht Ratten mit Syllogismen~ 

Sie springen tiber die feinsten Sophismen. 

Im hungrigen Magen Eingang finden 

Nur Suppenlogik mit kriodelgrtinden, 

Nur Argumente von Rinderbraten~ 

Begleitet von Gettinger Wurstzitaten .... "(11). 

Solche Widersprtiche waren fUr Heine ganz typisch. Sein 

Emanzipationskampf ver!angte eine differenzier-te, 

abwagende Haltung, eine Unabhangigkeit von dogmatischen 

Verfestigungen und apodiktischen Normen jeglicher Art. 
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Heines Einstellung zur Religion war ahnlicherweise von 

Widerspruchen geplagt. Als Kind war er mit den Sitten 

und Gebrauchen der Juden sowie der Christen vertraut. 

Er lernte die allgemeinen Formen der judischen Lebens 

und Denkens durchaus kennen-Rituale. Festgebrauche, 

Gebete, Lieder. 

unterschiedlicher 

Er bewahrte sich auch spater mit 

Starke Elemente seiner jtidischen 

Herkunft, was der starke jtidische Akzent seiner frtiheren 

Werke erklart ('Rabbi' Hebraische Melodien'usw.). Diese 

Kindheitserinnerungen werden in 'Dem Rabbi von 

Baccarach' sehr detailliert zum Ausdruck gebracht. 

AuBerdem wurden Elemente wie Witzstil und satirische 

Neigung im jtidischen Bereich kultiviert und Ubertrugen 

sich leicht auf einen Heranwachsenden. 

Gleichzeitig nahm Heine aber auch die Gebrauche der 

Christen auf. Daher der Freimut, mit dem sich Heine zu 

Grundfragen 

auch seine 

der christlichen Theologie auBerte. 

Unbefangenheit gegenuber Problemen 

Daher 

der 

christlich-deutschen Geistigkeit. Mit seiner Bekehrung 

wollte Heine auch auBerlich seine Zugehorigkeit zu 

dieser Gesellschaft dokumentieren. 

Aber auch in Frage der Religion ist die Haltung Heines 

hochst widerspruchsvoil, was mit seinem verscharften 

kunstlerichen BewuBtsein zusammenhangt. Dbwohl er 
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Christus als der 'demokratische Gott' hochpries, lenkte 

dies seine Aufmerksamkeit keineswegs von den 

Erstarrungsvorgangen in der Kirche ab. In der 'Stadt 

Lucca', und in 'Deutschland. Ein Wintermarchen' setzt 

sich Heine mit diesen Erstarrungsvorgange in den Kirchen 

auseinander. Sein Hauptangriffsziel dabei war die 

Staatskirche 7 jenes Spattgeschopf, das aus dem 

ZusammenschlieBen von Restaurationstaat und Kirche 

erwuchs. Thron und Altar bekampften gemeinsam den neuen 

liberalen Geist und begUnstigten den Konservativen. Wie 

bei allen gelenkten Restaurationsversuchen wurde dabei 

nicht nur Lebenswertes, sondern, auch Abgetorbenes 

wiedereingesetzt. Formen der Erstarrung und Verhartung 

war en die Folge. "Uberall MiBtrauen ob 

Kryptokatholizismus oder Kryptoprotestantismus, uberall 

Verketzerung., Gesinnungsspionage., Pietismus., 

Mystizismus., Kirchenzeitungs- schnuffeleien, SektenhaB., 

Bekehrungssucht., und wahrend wir tiber den Himmel 

streiten., gehen wir auf Erden zu Grunde".(12). 

Die judische Religion andererseits wurde genauso stark 

kritisiert. Die Verschrobenheit und provinzielle ZUge 

des Lebens im Ghetto sind in dem 'Rabbi von Baccarach' 

erbarmungslos satirisiert. Der geburtige Jude, der so 

begeistert fUr die Emanzipation der Juden eintratt., 
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konnte zeitweilen zu solchen AuBerungen gelangen: 

"Ja, sogar die Juden sollen 

Voiles Burgerrecht genieBen 

Und gesetzlich gleichgestellt sein 

Allen anderen Saugetieren". (13). 

Heine war lebenslang darum bemuht, eine Synthese der 

heiden Religionen zu finden., was er dann auch fur eine 

Zeit glaubte, in der Sozialreligion des Saint-Simonismus 

gefunden zu haben. Spater wandte er auch von dem Saint-

Simonismus ab. Darum wurden also Kirche, Klerus und 

Religion immer wieder zum Gegenstand seiner Satire. Die 

Satire tiber Religion war fur Heine schlieBlich auch eine 

Katharsis. 

DaB Heine sich dieser Zerissenheit bewuBt war, steht 

auBer Frage. Seine GroBe liegt aber darin., daB er die 

eigene 'Zerissenheit' als 'Signatur'der geschichtlichen 

Krise uberhanpt begriff. "Ach teurer Leser, wenn du 

tiber jene Zerissenheit klagen willst, so beklage lieber 

daB die Welt mitten entzwei gerissen ist. Denn da das 

Herz des Dichters der Mittelpunkt der Welt ist., so muBte 

wohl in jetziger Zeit jammerlich zerissen werden. Wer 

von seinem Herzen ruhmt, es sei, ganz geblieben, der 

gesteht nur, daB er ein prosaisches, weitabgelegenes 



Winkelherz hat. Durch das meinige aber ging der grofle 

WeltriB, und eben deswegen weiB ich, daB die graBen 

Gotter mich vor vielen anderen hoch begnadigt und des 

Dichterm~rtyrtums wlirdig geachtet haben."<14>. 

Aus diesem BeweBtsein ergibt sich das dichterische 

Anliegen, das literarische Engagement Heines. Ein 

Dichter, der die maladie du siecle am eigenen Herzen 

erfuhr., konnte das Kunstwerk nicht mehr von der Politik 

des Tages trennen. Heine konnte weder die Resignation 

der Biedermeier noch die Ekstase der Romantiker dulden~ 

Seine Erfahrung des Bruchs verlangte einen Stil, der 

jedes einheitliches Bild aufsprengen muBte. Dies 

geschah bei Heine du:rch Stilbrtiche, durch die 

Vermischung von Prosa und Vers, durch die Verquickung 

von Stilelementen, die scheinbar nicht zu versohnen 

waren. Die Dichtung fUr Heine konnte nicht mehr eine 

zweckfreie reine SLhopfung aus der Einbildungskraft 

sein. "Nicht in den LiHten darf der Mensch leben, wenn 

auf dem Boden der Wirklichkeit groBe Pflichten zu 

ertullen sind. Und nicht t-Uckwarts darf er gehen, denn 

'Vorwarts' heiBt das gewaltige Losungswort der 

Bei genauerer Untersuchung leuchtet es ein, daB dieses 

satirische Anliegen Heines sich unschwer durch die im 



vorigen Kapitel erwahnten Begriffe der kritischen 

Aneignung der Tradition und Verflussigung 

identitatsstiftenden Krafte vermitteln laBt. 

der 

Denn 

schlieBlich bezweckt Heine die Befreiung der Menschheit 

von erstarrten Lebens-und Denkweisen und die 

Beweglichkeit der gesellschaftlichen Institutionen. 

Wie und mit welchen Mitteln diese Absicht in der 

Dichtung Heines verwirklicht wird, offenbart sich vor 

allem durch seinen Stil und die Struktur der Satiren. 

Aber noch bevor wir uns der Darstellung der Heinschen 

Satiren zuwenden, muB die Frage nach dem 

Selbstverstandnis Heines als Satiriker gestellt werden. 

Es gibt eine Anzahl Belege, so etwa wie seine 

Selbstbezeichnung als der deutsche Aristophanes, die 

Heines satirisches Wollen deutlich machen. Aber es ist 

noch ofter bei Heine von Humor die Rede. Von 'Ideen. 

Das Such Le Grand' heiGt es also, er habe dieses Werk im 

kecksten Humor geschrieben. Die erste Konzeption der 

'Bader von Lucca' nennt er sein 11 groBes humoristiches 

Werk;" das 'Atta Troll' nennt er ebenfalls "ein kleines 

humoristisches Epos"w Sagar 'Deutschland. Ein 

Wintermarchen' heute als Kapitale Satire gefeiert, 

Kennzeichnet Heine als ein hochst humaristische Reise-

Epas". Das di:tF·fte aber an den schon erwahnten 
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Bdeutungswandel der verschiedenen Begriffe liegen. Die 

Definition des Humors als versohnende Kraft mit dem 

Vorzeichen det- Harmlosigkei t setzte sich erst sei t der 

zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts durch. Zu Heines 

Zeit herrschte noch die von Jean Paul angeftihrte 

Bezeichnung des Humors als 'weltvernichtende Idee'• eine 

durch "die Exzentrik subjektiver Brechung potenzierte 

Wiederspiegelung einer umgestulpten Weltordnung". <16) 

Damit wurde der Humor in der Nahe von der Ironie gerlickt 

und entsprach Kaum der emanzipatorische Absicht Heines. 

Von Satire ~~ar in dieser Zeit nur sel ten die Rede. Kaum 

Wunder also. daB Heine sich als Humorist sah und nicht 

als Satiriker. Aber was Heine unter Humor verstand laBt 

sich eher mit dem heutigen Satire begriff erklaren und 

wurde auch im Laufe der Rezeptionsgeschichte als Satit-e 

umgebucht. 

Die Absichtlichtkeit der Heineschen Darstellung ist ihr 

etwas Eigentumliches und laBt sich in der Gesamtstruktur 

der Satire sowie in den kleinsten Einheiten der Sprache 

feststellen. Als treffliche Beispiele fur die 

satirische Darstellung Heines bieten sich seine spateren 

Gedichte. die zwei Versepen 'Atta troll' und 

'Deutschland. Ein Wintermarchen'~ vor allem aber seine 

namlich die 'Reisebilder'. Das 
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Charakteristische dieser Prosa liegt nach Wienbarg 

"nicht allein in der Natur der ausgesprochenen 

Ansichten., namentlich der groBeren Freiheit 

politischen, sondern im verborgenen Raderwerk 

der 

des 

Geistes., im Schwung., in der Konzentration der Gedanken 

nach einer gewissen Richtung, in der Wahl des Ausdrucks, 

im Bau der Periode, selbst in scheinbaren Kleinigkeiten, 

wie Absatze, Punkte und l<ommata sind." <17). 

Der besondere Reiz dieses satirischen Stils beruht 

einerseits auf einen agressiven Witz und andrerseits auf 

eine bissige Ironie, beide Mittel, die am meisten 

geeignet sind, die Brtichigkeit und Widerspruche der 

vorhandenen Welt ganz getreu widerzuspiegeln. 

Dem Heineschen Witz ist nichts gultig, nichts 

l.mangre if bar. Seine verschiedenen Spielarten wie 

Antithese, Wortspiel., Paronomasie, Glosse u.a. "legen 

sich als Minen in die Risse der zeitgenossischen 

Wirklichkeit und sprengen sie auf." <18) Seine besondere 

Satirische Wirkung erreicht der Witz bei Heine dadurch, 

daB er "alle festen Vorstellungen, allen Glauben an 

GewiBheit und Dauer., alle hoheren Ansprtiche und aile 

hoheren Werte mit den illusionenslosen 

Alltagserfahrungen und mit einer trivialen Wirklichkeit 
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Konfrontiert und fragwurdig erscheinen laBt" <19}., Wie 

er das tatsachlich macht, laBt sich anhand von Beispielen 

naher erklaren. 

Die Metapher gehort zu den beliebtesten Mittel, der 

Heine sich bedient, seine Witze zu gestalten. Die 

Metapher bei Heine wird dadurch witzig, daB sie Bereiche 

miteinander kurzschlieBt, die traditionell nichts 

miteinander zu tun haben, - durfen oder Erhabene und 

triviale Angelegenheiten vermischt. So zum Beispiel 

stiftet Heine eine Verbindung zwischen Religion und 

Geld., indem er die irdischen Vertreter des Glaubens als 

"geistliche Kaufleute" bezeichnet. Wo die Fremdheit der 

genannten Bereiche als extrem graB gilt, Kann die· 

hergestellte Verbindung als 'witzig' empfunden werden. 

Ihre satirische Wirkung aber erreicht sie dadurch., daB 

sie durch den VerstoB gegen gewisse gesellschaftliche 

Verbote eine schockwirkung ausliist.,die das Denken., eine 

erneute Reflexion tiber die Gegenstande provoziert, hier 

die christliche Kirche und ihr AblaBhandel. 

An einer anderen Stelle, in der 'Harzreise' namlich, 

komb in i ert Heine die Berei che 'staat I i che Wilrdentrager ' 

und das 'Kulinarische' in der Formulierung :" die 

Standbilder deutscher- Kaiser" in Goslar sahen aus "wie 
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gebratene UniversitAtspedelle." Als Kapitaler Witz wird 

die Metapher von dem exoterischen Leser gleich 

begriffena Die satirische Wirkungsabsicht jedoch geht 

davon aus, daB der Witz eine scharfe Gesellschaftskritik 

verbirgt. Impliziert ist hier eine Kritik gegen die 

damals herrschende St~ndeklausel, die Heines 

emanzipatorischem Ideal, also der Gleichheit aller 

Menschen widerspricht. 

An einer anderen Stelle in der 'Harzreise' benutzt Heine 

eine andere Spielart des Witzes, um seine Kritik gegen 

das Bildungswesen zu ~uBern- das Wortspiel. Heine 

beschreibt die Gottinger Professoren folgendermaBen: 

"Der Unterschied zwischen ordentlichen und 

auBerordentlichen Professoren besteht darin, daB die 

ordentlichen nichts AuBerordentliches und die 

Au8erodentlichen nichts Ordentliches leisten".(20) Die 

Technik dieses Witzes leigt, wie Freud uns in seiner 

einfluBreichen Arbeit tiber 'den Witz und seiner 

Beziehung zum UnbewuBten'so ausfuhrlich erkl~rt, <21> in 

der mehrfachen Verwendung des gleichen Worts, die am 

Anfang verblufft aber am Ende doch erhellt. Das 

Satirische dagegen besteht in der verborgenen Absicht, 

den seser zu erneutem Urteil Uber eine traditionell als 

unanfechtbar geltende Instiitution zu dr~ngen, also zu 

was im vorigen Kapitel als einer Kritischen Aneignung 
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der Tradition bezeichnet wurde. Eine Variation des 

Wortspiels~ die Heine besonders geschickt in seiner 

Satire handhabt, ist die Paronomasie. Es handelt sich 

hier urn ein homophones Wortspiel, d.h. lautliche 

Ahnlichkeit der Signifikanten wird zum Vehikel, zwischen 

oft weit auseinanderliegenden Bedeutungen eine 

plotzliche Verbindung zu stiften. Ein gutes Beispiel 

der Pat-onomasie bietet "die Bader von Lucca". Hierch-

Hyazinthos, der bei dem Herrn Markese Privatunterricht 

in der Poesiekunst genieBt, plagt sich mit Gumpels 

{angeblich von Platen Ubernommener) Irrlehre ab, es 

komme dabei vor allem darauf an., "die Wahren echten FUBe 

von der Poesie" auseinander halten zu konnen; zu diesem 

Zweck malt Hyazinth die metrichen Schemata jeweils in 

graBen MaBstabe mit Kreide auf den Boden. "Dieses 

geschaft scheint dem Kleinen Manne ziemlich sauer zu 

werden: keuchend, bei dem jedesmaligen Bucken, murmelt 

er verdrieBb}ich : Spondens, Trochaus, Jambus, AntispaB., 

Anapast und die Pest!" Aus dem Namen fi.'i.r einen versfuf:l 

(Antispast) wird durch minimale Veranderung des 

Signifikanten ein Ausdruck. der das Unbehagen· eines 

MetrikschUlers signalisiert, fur den wie fur Heine, die 

Metrik nichts anderes als alle Freude and Poetischem 

verhindernder "AntispaB." Die eigentliche Kritik hier~ 

wie in der ganzen Platen-polemik zielt auf eine 



Sprengung der Kunstbegriffs der klassischen Asthetik 

durch eine entschieden engagierte Literatur. 

Um ein weiteres Beispiel wiederum von den 'Badern von 

Lucca' anzufUhren: der Kleine Lotteriekollekteur 

Hyazinth behauptet~ der groBe Baron Salomon Rothschild 

habe sich als "Oberkollekteur der Rothschildschen Lose" 

bezeichnet und ihn deswegen behandelt ganz wie 

seinesgleichen~ ganz famillionar. Angespielt wird hier 

wiedurum auf die Standeklausel denn gleichberechtigt 

darf sich neben den GroBbankier nur setzen, wer mit ihm 

denselben Beruf teilt. Noch wichtiger aber, worauf Wulf 

WiH f i ng unsere Aufmerksamkei t 1 enkt, i st die besondere 

Art der Paronomasie heinescher Provenienz.<22) Indem sie 

ein Ausdrtick aus dem privaten Bereich ("familiar") mit 

einem aus dem geschaftlichen <Millionar} Kontaminiert, 

gehort sie zu jener von Heine neu enwicelten Form, 1n 

der die Widerspruche als WidersprUche erstarren und in 

dieser Erstarrung wird die erstarrte oder zur Erstarrung 

tendierende WidersprUche in der Wiyklichkeit schlechthin 

wiederspiegelt. Ahnliches leistet auch das Reim bei 

Heine, also eine hochst subjektive 

Interpretation von WirklicchKeit. 

und zeitgemaBe 

Anl afH i ch von 

Beispiel en 

snarchen' 

Wie 'Orthodoxen'/ 'Ochsen' 'Monarchen'/ 

'Wursten'/ Fursten Kann gezeigt werden, wie 
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das Reimschema bei Heine Unverbindliche miteinander 

Kombiniert und eine Kommentierende Funktion ubernimmt. 

Die eigentliche Leistung des ebenso beruhmten wie 

bertichtigten Heineschen Witzes scheint darin zu liegen, 

daB er den immer erneut zur Fixierung idealogischer 

Positionen tendierenden ReflexionsprozeB immer wieder in 

Gang setzt. Auf die im Kapitel II bezeichneten 

Kategorien gebracht heiBt es :: der witz bei Heine 

eine neue dialektische Aneignung ermtiglichst 

traditionell 

Verflussigung 

Uberlieferter Werte und sichert eine 

der in der Gesellschaft wirkenden 

Bewuf:lsrein und Identitatsstiftenden Krate. Nicht nurder 

Witz,auch die Ironie steht Heine zur Verfugung. Als 

Beispiel fur die Vewendung der Ironie als Mitel der 

Satire sei ein 1842 geschriebenes Zeitgedicht gewahlt 

'Die Tendenz'. 

Deutscher Singer ! sing und preise 

Deutsche Freiheit, daB dein Lied 

unsrer seelen sich bemeistre 

Und zu Taten uns begeistre, 

in Marseilllerhymnenweise. 

Girr nicht mehr wie ein Werther, 

Welcher nur fur Lotten gli.iht

Was die Glocke hat geschlagen, 
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Sollst du deinem Volke sagen, 

Rede Dolche, Rede Schwerter! 

Sei nicht mehr die weiche FLote, 

Das idyllische Gemlit-

Sei des Vaterlands Posaune, 

Sei Kanone, sei Kartaune, 

Blase~ schmettre, donnre, tote 

Blase, schmettre, donnre taglich, 

Bis der letzte Dranger flieht

Singe nur in diese Richtung 

Aber halte deine Dichtung 

Nur so allgemein als moglich. <23> 

Bekanntlich richtet sich das Gedicht 

'Tendenzpoesie' die Heine in Vorwort zum 

gegen die 

'Atta Troll' 

als "jener vage, unfruchtbnare Pathos, jene nutzlose 

Enthusiasmusdunst" beschreib der sich mit 

Todesverachtung in einen Ozean von Allgemeinheiten 

stUrzte. Die KritiK wird aber nicht direkt geauBerst 

sondern durch ironische Verstellung. Da die Ironie hier 

nur im Dienst der Satire steht und die satire die 

Entlarvung, das Enth&llen verlangt, muB die Ironie sich 

als Ironie bloBstellen. Das geschiet im Gedicht auf die 



raffinier·ste weise. Durch einen blof3en uberschuB an 

sprachlichen Aufwand~ verrat sich die Ironie.Die 

Hyperbel und Haufung am Ende der dritten und zu Beginn 

der vierten Strophe wirken gerade nicht verstarkend~ 

sondern deklassierend. Das Allzuviel an starken Wortes 

ftihrt zu einer Inflation der Bedeutungen~ die das 

Gedicht ironisch durchbricht und die 

patriotischfeierliche Pose, die unreflektiert 

draufgangerische Drohgebarde der Lacherlichkeit 

preisqibt. Aus dieser Lacherlichkeit geht die satirische 

Wirkung des Gedichts hervor. Das Kunstvolle, ironische 

Verhullen und Verschleiern der Scharfe der satirischen 

Negation ist es~ das dem "esoterischen" Leser stets den 

Durchblick auf das eigentlich gemeinte gewahrt. 

Die satirische Wirkung besteht aber nicht nur im Stil, 

sondern in der gesamten Struktur. Es sei hier nochmals 

auf die im ersten Ka~itel erwahnte NotwendigKeit betont, 

die Satire nicht nur in seiner Einzelheiten sondern als 

Ganze zu betrachten. Im Zusammenhang mit der satirischen 

Struktur Heines sind drei Aspekte hervorzuheben-die 

anti-thetische Gestaltung, das Fehlen von einer 

geschlosssenen, einheitlichen Form und die Beweglichkeit 

der Gestaltung. Das Kontrapunktieren von Gegensatzlichen 

Motiven ist eine Wesensnotwendigkeit der satirischen 

1-....... 
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Darstellung,. Die Erfahrung des Bruches, des Risses, des 

Kontrasts, der Widersprliche der wirklichen Welt verlangt 

eine Gestaltung, die alles einheitliche Aussagen 

aufsprengen muB. Wie Heine die Diskrepanz zwischen Ideal 

und Wirklichkeit zum Grundprinzip seiner Komposition 

macht Kann am bestem an seiner Handhabung des 

Traummotivs, vor allem in der 'Harzreise'exemplifiziert 

werden. Die Erzahlstruktur hier beruht auf einen 

geschickten Wandel von wander-haft erlebten Tagen und 

nachtlichen Traumszenen, die die Diskrepanz zuischen 

Ideal und Wirklichkeit auf hochst wirksamer weise 

hervorhebt. Das stete Wechsel zwischem Traum und Leben, 

Zwischen Ideal und Wriklichkeit flihrt den Leser zur 

Einsicht in die Managelhaftigkeit der varhandenen Welt. 

In Worten von Wolfgang Preisendanz: "In den Traum dringt 

die ode Alltagserfahrung ein,in die Leidenschaft die 

Zersetzende Banalitat, die Idee verzerrt sich im Spiegel 

der Reali tat zur Grimasse, Geflihl und Stimrnung 

zerflieBen in schale Erntichterung." (24) 

Ein zweiter Aspekt der Werkstruktur Heines, der fUr 

eine satirische Wirkung sorgt ist die auf dem erstem 

Blick ziemlich Zusammenhanglos, ja geradesu chaotisch 

wirkende Komposition. In den Reisebildern zum Beispiel 

Kommt zur Sprache ein Kunterbuntes Durcheinander von 

Fakten, Phanomenen, Episoden, Prospekten, 



BewuBtseinsdaten, ein Potpourri von Realitaten der 

verschiedensten Ebenen und Dimensionen., die sich nur 

durch. Assoziation und Reflexion tiber das grundlegende 

satirische Motiv zu einem einheitlichen Werk 

zuzammenschlieBen IaBt. Das Ineinanderspielen von 

und verschieden gelagarten verschieden zentrierter 

Gedankenhorizonten und Reflexionsebenen ist aber ein 

bewuBt eingesetzes Mittel, damit der Leser mit neuen 

Augen sehen muB, damit die witzige Erkenntnis erstarrte 

Denk-Empfindungs-und Bewertungsweisen auflockert oder 

erschtittert. "Die Meisterschaft auf der Ebene des 

Reisebildes, des Berichtes., der Glosse., das Fehlen aller 

zu Ende gefuhrten erzahlerischen Formen.," schreibt 

Wolfgang Prei sendanz.," bezeugen di esem a.usschl i eiH i ch 

praspektivisch an- leuchtenden und niemals aus der 

Einbildungskra.ft heraus getretenden Charakter, den 

Relativismus seiner Prosa". <25) 

Letzlich wird auf die Beweglichkeit der satirischen 

Struktur bei Heine hingewiesen. Die Heinesche 

Dat-stellung hat etwas ProzeBhaftes an sich, denn Heine 

geht es nie darum., herrschende Idealogien durch andere 

zu ersetzen, sondern eine menschliche Identitat 

anzustreben, die sich erst in einer idealogiefreien 

Weltgesellschaft verwirklichen kann. Darum drangt er den 



Leser zu stets erneuter Urteilbildung und dann ihm 

sogleich destruiert urn neue Perspektive wieder zu 

eroffnen. Im Momemt ihrer Formulierung werden alle 

eindeutigen Positionen b~-eits wieder in Frage gestellt. 

relativiert und ins Zeitlos-gliltige tiberfuhrt, zugunsten 

einer erneuten offnung des Reflexionsprozesses fur das 

Ganze der Erfahrungswirklichkeit der Zeit. Und damit 

sind wir am letzten Punkt der Untersuchung der 

Heineschen Satire gekammen, namlich ihre Wirkung. 

DaB es Heine gelungen ist sich durch seine Satire aus 

seiner miBlichen Lage her·auszufechten und seine 

ktinstlerische ldentitat zu behaupten, steht heute auBer 

Frage. Die Frage, ob es ihm gelungen ist, die zerissene 

deutsche Identitat wiederherzustellen. ist nicht so 

leicht zu beantworten. Denn seine satirischen Aussagen 

Konnen erst in der Interpretation durch den Leser zu 

wirklich intendierten werden. Die satirische Struktur 

Hdeines fordert die Bemtihung des Lesers stets heraus. 

Und den. esoterischen Leser, der die Tiefenstruktur 

seiner Werke freizuleqen vermochte, gab es zu seiner 

Zeit nur wenig. Daftir aber hat die Heinesche Satire eine 

nachhaltige Wirkung. Bis in die moderne Zeit ist es ihr 

gelungen, das Interesse des Lesers aufrechtzuerhalten. 

Und gerade dieser Reiz verleiht seiner Satire die KraftD 

den historischen AnlaB ihrer Entstehung zu liberleben 
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und fur die spateren Generationen mehr als ein bloBes 

historisches Dokument zu sein. 
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V. Karl Kraus oder Satire aus der Sprache 

"Ich will gleich bekennen, daB ich ihn [Karl Kraus] 

fur den groBten deutschen Satiriker halte~ den einzigen 

in der Literatur dieser Sprache~ den man neben 

Aristophanes, Juvenal, Quevedo, Swift und Gogol zu 

nennen ein Recht hat."<l>. 

-Elias Canetti. 

"Es gibt zwei Dinge, gegen die man nic:ht kampfen kann, 

weil sie zu lang, zu dick sind~ keinen Kopf und FuB 

haben: Karl Kraus und die Psychoanalyse"(2). 

-Robert Musil. 

Solche weit auseinanderklaffenden Meinungen der 

Zeitgenossen waren typisch fur Karl Kraus. DaB Karl 

Kraus zu seiner Zeit Verehrer sowie Segner hatte, ist 

gleichsam dem Prinzip der Satire zuzuschreiben; daB 

seine Satiren noch heute nichts an der 

Leidenschaftlichkeit der Parteinahme pro und kontra 

verloren haben~ ist erstaunlicher. Denn Kraus war, 

trotz des verhaltnismaBig graBen Kreises derer, die ihn 

horten oder lasen, fur das allgemeine Publikum der groBe 

Unbekannte, totgeschwiegen von einer Presse, die ihm als 

Kulturschande gilt, totgeschwiegen von der 

Literaturgeschichte, die er verachtete. 



Aber auch in der Erinnerung derer., die ihn kannten., 

erscheint das Bild des Schiftstellers htichst 

widerspruchsvoll. "Fijr die einen war er eine unfehlbare 

Autoritat, fur die anderen nur das Objekt blinden 

Hasses; jenen war er der Prophet., der urn die Menschheit 

bangt, diesen ein verbitterter Menschenhasser. Wo jene 

in seinem SelbstbewuBtsein nur den berechtigten Stolz 

des Kunstlers auf sein Werk sahen, erblickten diese nur 

eine monomanische Eitelkeit, die niemand neben sich 

anerkennt".(3). Noch heute drangt Kraus seine Anhanger 

und Gegner in extreme Kampfpositionen., von denen aus es 

keine Vermittlung gibt. 

Die geschichtliche Distanz, aus der wir heute das Werk 

von Kraus zu i.iberblicken vermogen., hat aber diesen 

affektgeladenen Charakter seiner Rezeption erheblich 

gedampft. 

uns heute 

WertmaBstabe 

Eine veranderte BewuBtseinszustand macht es 

moglich, ja 

rnethodisch 

erforderlich, bestimmte 

neu zu Uberdenken. Die 

Widerspruche in der Personlichkeit sowie in der Wirkung 

von Kraus sind im wesentlichen., wie im Fall von Heine., 

Ausdruck der Zeit und sind nur im Hinblick auf diese zu 

verstehen. 

Kat-1 Kr-aus wur-de am 28 Apri 1 1874 al s neuntes Kind einer 



judischen Familie in der kleinen nordbohmischen Stadt 

Jicin geboren~ Hier verbrachte er auch seine ersten 

Lebensjahre. Sein Vater Jakob Kraus errichtete dart 

eine Papierhandlung und brachte es durch seine 

Gesch.\Htstuchtigkeit zu betrachtlichem Wohlstand und 

Ansehen. Vom bohmischen Jicin wechselte er in die 

Metropole Wien, in der sich sein kapitalistischer 

Tatendrang wesentlich besser wtirde entfalten konnen. In 

Wien Uberdauerte seine sol ide Firma alle 

Wirtschaftskrisen und bestand noch lange nach seinem 

Tode fort. Wie es die Briefe an seinen Sohn zeigen, war 

Vater Kraus den kindern mit groBer Liebe. zugetan. Er 

ktimmerte sich um ihre Erziehung und dabei sparte er nie. 

Auch von der Mutter wurde der zarte, krankliche Karl, 

der schon frtih 

Rtickgratverkrummung 

umgeben. 

Anzeichen 

zeigte, von 

einer seitlichen 

besonderer Liebe 

Auch der Schulbesuch ~'llurde fUr Karl zu einem spannenden 

und dabei begli.tckenden Erlebnisa Hier kam er zum ersten 

Mal in Kontakt mit der Kunst: Musik und Poesie, freilich 

in Gestalt des Lesebuchs und des Schulliedes. Die 

Gedichte des Lesebuchs wurden spater zu seinen 

Vorbildern. Im Herbst 1884 trat er in das Franz-Josef-

Gynasium ein. Zum Tragen einer scharfen Brille 

genotigt, konnte sich der Gymnasiast Karl an den 



traditionellen Schlachten zwischen den Schulern nicht 

beteiligen. 

Klassenprimus. 

Dafur aber war er beinahe immer 

Und schon hier entwickelte 

der 

und 

verscharfte er den kritischen Blick flir das Lacherliche. 

Wie er spater selber berichtet: "Wahrend meine Kameraden 

schlechte Sittennoten bekamen, weil sie unter der Bank 

BiJcher lasen, war ich ein Musterschuler, weil ich auf 

jedes Wort der Lehrer aufpaBte, um ihre L.ikherl i chkei ten 

zu beobachten". (4). 

Gleich nach dem Schulabgang begann der junge Abiturient 

literarische Korrespondenzen zu versenden, Und als sein 

erster Versuch, Schauspieler zu werden, scheiterte, 

wandte er sich entschieden zu seinem Schriftstellertum. 

Seine ersten journalistischen Satiren waren groBe 

Erfolge., und Kraus sah sich ermutigt., seine eigene 

Zeitschrift zu grunden. Sein Vater half ihm bei der 

Grundung der Zeitschrift. Schon die erste Nummer der 

"Fackel" hatte so einen ungeheuren Erfolg, daB von nun 

an Kraus finanziell unabhangig war. 

Weder in seiner Kindheit noch in der unbeschwerten 

Schulzeit sind also die Grunde zu suchen., die 

Widerspruche in ihm hervorriefen. Zwar versucht 

Margarete Mitsherlich -Nielsen zu zeigen, daB der fruhe 

Tod der Mutter sowie seine physische Schwache eine tiefe 
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ihn 

Bemerkungen zu 

hatte. In ihrer 

Karl Kraus stellt 

psychoanalytischen 

sie fest~ daB er 

deswegen einen Drang zur Melancholie hatte. Mit seinen 

uberscharfen satirischen Attacken und seiner Fahigkeit~ 

massive Gewissensagressionen nach auBen zu wenden~ wurde 

er davon abgehalten, Hand an sich zu legen (5). 

Diese Analyse jedoch scheint zu sehr an den Haaren 

herbeigezogen zu sein. Die Impulse, die Kraus zur 

Satire trieb, sind vielmehr in der Zeit zu suchen. Kraus 

schrieb einmal, daB Wien damals· ein Versuchstadium fur 

den Weltuntergang 

beschrieb Emile 

war. Ganz unabhangig von Kraus 

Durkheim Wien um 1900 als ein 

Versuchsstadium fur den verschiedensten soziologischen 

Experimenten. 

geistige Leben 

Das politische, 

der Stadt stand 

gesellschaftliche, und 

uberall im Zerfall. 

Hermann Brach sagt uns, wie diese Dekadenz vor allem an 

den Kunstfassaden abzulesen war: "Die Wesensart einer 

Peri ode IaBt sich gemeiniglicl':i an ihrer 

architektonischen Fassade ablesen, und die ist fur die 

zweite Halfte des 19. Jahrhunderts, ( ••• ) wahl eine der 

erbarmlichsten der Weltgeschichte; es war 

des Eklektizismus, die des falschen 

die Periode 

Barocks, der 

Falschen Renaissance, der falschen Gotik. Wo immer 

Lebensstil damals der abendlandische Mensch den 
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bestimmte, da wurde dieser zu btirgerlicher Einengung und 

zugleich zum btirgerlichen Pomp, zu einer Soliditat, die 

ebensowohl Stickigkeit wie Sicherheit bedeutete. Wenn 

je Armut durch Reichtum uberdeckt wurde, hier geschah 

es."(6). 

Politisch gesehen war osterreich zu dieser Zeit einer 

starken nationalstaatlichen ldentitatskrise ausgesetzt. 

Die Habsburgische Monarchie war schon im Untergang. 

osterreich war ein Vielvolkerstaat mit funfzehn 

offiziellen Sprachen und vielen ethnischen Minoritaten. 

Jede Gruppe kampfte fur ihre·eigene Identitat. uberall 

war eine ideologische Desorientierung zu sptirenN "Here 

we can speak of an endemic confusion of values, arising 

from the fact that no coherent model of the state 

e!< i sted. The Habsburg territories had traditionally 

derived their sense of identity - as bastion against 

heretic und infidel from catholic und dynastic 

loyalties. These loyalties, like the rural economy on 

which the Habsburg state was traditionally based, were 

essentially medieval in character. Since the two 

descisive intellectual movements of modern Europe - the 

Reformation and the Enlightenment had left the 

Habsburg Empire intact, a multinational state based on 

anachronistic principles survived into a century which 

was fundamentally hostile to them". (7). okonomische und 



soziale Reformen~ die sich in England tiber drei 

Jahrhunderte durschsetzte~ vollzogen sich in osterreich 

in knapp vierzig Jahren. Der Ubertritt zur Moderne 

geschah also nicht stufenweise~ sondern mit einem 

heftigen Zusammenprall von alten und neuen 

Institutionenm Der ProzeB der Modernisierung~ anstatt 

dem Staat zu verstarken wie in Deutschland~ ftihrte den 

Zusammenstut-z noch raschet- herbei. 

Das war die politische Situation~ die Kraus satirische 

Einbildungskraft nahrte~ Obwohl Kraus sich nie fUr die 

Politik interessierte., Hihlte er sich von den 

politischen Geschehnissen der Z.eit mitgerissen. 

Verzweifelt mahnte er gegen den ersten Weltkrieg., abcr 

seine Warnung fiel auf taube Ohren. In apnkalyptischen 

Vi si onen verkundete er spater den l\'el tuntergang., das 

Nazi-Unheil, die sich nachtraglich so 

bestatigten. 

schrecklich 

In Wien urn die Jahrhundertwende herrschten auch die 

groGten gesellschaftlichen Widerspruche. Wie Edward 

Timms richtig bemerkt: "Kraus's Satire is the expression 

of a civilisation inwardly disintegrating. It reflects 

the incipient anomie which Durkheim detected in 

societies which offer no stable social attachments< ••• ). 

He emphasizes the high suicide rate in Vienna at the 
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turn of the century, which in his theory of 'anomie 

suicide' is related to the loss of social equilibrium. 

The suicide rate in the Austrian army was exceptionally 

high, reflecting the insufferable contradictions between 

a rigid military system und disintegrating social norms. 

The suicide in 1913 of Colonel Alfred Redlin, a 

homosexual member of the Austrian Secret Service who was 

exposed as a Russian spy, revealed a conflict of 

loyalties which had become insoluble.· But there were 

equally spectacular suicides among the intellectual 

elite, most notably that of Otto Weininger. 

the Austrian crisis of identity imposed 

In short, 

intolerable 

stresses on members of minority groups. It is hardly 

surprising that in Kraus's writings < ••• ) suicide 

becomes a recurrent symbolic motif"(8). Die historischen 

Bezugspunkte des aus der Wiener Literatur urn die 

Jahrhundertwende sprechenden Endstadiumsgefuhls zeigt 

auch Hans Kahn auf.; "Wie Seismographer: fl'.hl ten geistige 

Reprasentanten Wiens vor 1914 den nahenden Zusammenbruch 

der europaischen Welt des neunzehnten Jahrhunderts, das 

Fragile und Spielerische einer glanzenden Oberflache, 

unter der in der Tiefe dunkle KriHte zum Aufbruch 

drangten und auf der anderen Seite Mudigkeit, lassige 

Unentschlossenheit und Zweifel sich bargen"(9). 
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Wien hatte als das Assimilations zentrum, das es urn 

1900 noch war, die fremdartigsten Elemente angezogen und 

in sich versammelt. So waren seit dem Ende des 18. 

Jahrhunolerts nach ErlaB der josephinischen Toleranz

Edikte standig judische Kaufleute aus Bohmen und Mahren 

nach Wien ubergesiedelt, die im Laufe der Jahre 

wesentlichen EinfluB auf das geistige Leben der Stadt 

nahmen. Dadurch provozierten sie antisemitische 

Stromungen, die sich unter der FU.hrung des damaligen 

!1-Jiener BU.rgermeisters Karl Lueger zur ersten modernen 

judenfeindlichen Massenbewegung auswuchsen. 11 Als 

den Metropole eines Vielvolkerstaates bot Wien 

fruchtbarsten Nahrboden fur rassistische Ideologien, die 

denn ja auch Anfang des 20. Jahrhunderts im 

Gedankenkreis der sogenannten Konservativen Revolution 

uppig zu blUhen begannen. Schon vor 1914 wurde hier ein 

Germanenkult zelebriert und ein 'arisches~ 

SelbstbewuBtsein gezuchtet., des sen ungeheuerliche 

Konsequenzen dann viele Jahre spater gezogen 

wurden"(10). Als Reaktion auf diese Radikalisierung in 

nationalistischen Kreisen erfolgte auf der Gegenseite 

der ZusammenschluB und die Organisierung der Zionisten 

unter Fuhrung. Theodor Herzls. 

Kaum Wunder also, daB Kraus' Einstellung zu 

judischen Heligion sowie zu der Frage 
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Judenemanzipation hochst ambivalent vJar. Im 

zu Heine, der immer an seiner Ausgangsposition 

Gegensatz 

in der 

jtidischen Gemeinde festhielt, lieB sich Kraus nie durch 

seine Herkunft in der Judenfrage beeinflussen. Schon aus 

der Schule brachte er eine Abneigung gegen den jtidischen 

Fanatismus mit. Als assimilierter Jude glaubte er eine 

unabhangige Position bewahren zu konnen. Daher 

beurteilte er die unter der Fuhrung Theodor Herzls 

entstandene neue Bewegung des Zionismus zunachst ganz 

negati v: "Bei grundlicher AbschlieBung von orthodoxen 

Einflussen, bei volliger Verzichtleistung auf gewisse 

angestammte Vorurteile in Kleidung und Haartracht, die 

von der Mode !angst uberholt sind, scheint mir der 

Gedanke an eine endliche Kolonisation im eigenen Lande 

viel weniger Utopisches an sich zu haben, als die 

geplante Radikalkur des Exodus". (11). 

Judentum und judische Eigenschaften werden also bei 

Kraus stets zum Gegenstand seiner Satire. Dabei 

beschaftigte er sich den Verfallstendenzen der Zeit, die 

er in Glaubenslosigkeit, Skeptizismus und Handlertum 

sah~ Als sogenannte jtidische Korruption bekampfte er 

die Verkoppelung von Kapital und Presse, die er vor 

allem in den machtigen liberalen Zeitungen verkorpert 

sah. Ihre Tendenz 9 jeden Juden von vornherein als 
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unschuldig zu sehen und jeden z,'lleifel an ihm als 

Antisemitismus anzuprangern, kritisierte er sehr scharf. 

Vor allem auch die Wirtschaft mit dem Geld war nach ihm 

das Charakteristikum des modernen Judentums, von dem er 

sich nachdri.i.cklich distanziert: "Ich glaube von mir 

sagen zu dtirfen, daB ich mit der Entwicklung des 

Judentums bis zum Exodus noch mitgehe, aber den Tanz um 

das goldene Kalb nicht mehr mitmache( ••• )"{~12.) 

Deswegen tritt Kraus aus der jtidischen Gemeinde aus und 

zum Protestantismus tiber. Und obwohl er von seiner 

Satire 'Eine Krone fur Zion' spater abruckte und auch 

seine Einstellung zur Person Theodor Herzls korrigierte, 

blieb seine Haltung der Judenfrage gegenuber weiter 

widerspruchsvoll. 

Der Gegensatz von Progressivitat und Dekadenz war vor 

allem im Bereich der Kunst und im geistigen Leben Wiens 

am scharfsten bemerkbar. In Wien, die urn die 

Jahrhundertwende in der Literatur und Kunst Europas eine 

f!jhrende Rolle spielte herrschte noch ein 

kosmopolitischer Geist. Die verschiedenartigsten 

kulturellen und literarischen Stromungen liefen hier 

nebeneinander her, gleichzeitig sowohl in einander 

ubergehende Stilrichtungen wie auch sich schroff von 

anderen Einfltissen absetzende totale &<Jel tbilder 



begunstigend. Ft(r den Satiriker bot Wien nicht nur den 

Stoff fur seine Satire, sondern auch eine Leser·schaft, 

die in der Bewertung und Auslegung der Satire schon 

geschult war. In den Kaffeehausern van Wien fand ein 

reger intellektueller Verkehr zwischen Ktinsltern aus den 

verschiedenen Bereichen stattc Aber diese kulturelle 

Avantgarde lebte in einem Spannungsverhaltnis zu den 

Konservativen Elementen. "Conflict rather than 

conciliation was the keynote, not only for Kraus but for 

his whale genratian of Austrian iconoclasts. The city 

which feted Johann StauB the younger responded with 

chilling incomprehension to the more radical innovation 

of Bruckner or Schoenberg. The most original minds of 

Vienna had to contend with a public predominantly 

hostile to dissonant forms of creativity.{ ••• ). The 

compositions of Bruckner t....,ere ridiculed, the 

architectural visions of Otto Wagner denounced as a 

ludicrous extravagance. Public petitions were organized 

against the paintings of' Klimt., and the City Council 

took out an injunction against. Adolf Laos's 

threateningly modernist building on the Michaelerplatz. 

Freud was ostracized by his colleagues and his follower 

Otto Gross actually imprisoned by his own father for 

deviant conduct. Schoenberg's concerts were disrupted 

by a scandalized audience and the goings-on in Egan 



Schiele's studio so schocked his neighbours that he was 

arrested for immorality. Kokoschka's paintings also 

provoked an outcry. And the open-air production of his 

first play would have been wrecked by enraged 

spectators, if Kraus had not been there to call the 

pol ice" (13). 

Das einheitliche Bild, die Darstellung von der heilen 

Welt war eine Fabrikation von Autoren wie Felix Salten, 

die der Wien van Beethoven und Grillparzer nachsehntenm 

Die Korruption und Verlogenheit in der Politik entsprach 

das Unechte in der Kunst. Nirgends gab es so einen 

graBen Hang zur Ornamentierung. Die 'Dekoration' verbarg 

die HaBlichkeit und Grausamkeit des Lebens. 

Am Anfang verbrachte Kraus die meiste Zeit in dem 

Stammlokal der jungen Literaten, dem Cafe Griensteidl. 

Aber bald enttauschte ihn die Verlogenheit dieser 

Kaffeehausatmosphare. Wie leidenschaftlich Karl t=::raus 

schon damals jede Unwahrheit in der Literatur ablehnte, 

zeigt ein Brief an Arthur Schnitzler vom Marz 1893: "Ich 

hasse und haSte diese falsche'J erlogene "Decadence .. , die 

ewig mit sich selbst coquettiert, ich bekampfe und werde 

immer bekampfen: die posierte., krankhafte., onanierte 

Paesie" {141. Die Demolierung des Cafe Griensteidl gab 

ihm dann auch den auBeren Ansto3 zu seiner ersten 
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grt.H3eren Satire: 'Die demolierte Literatur. Wien wird 

jetzt zur GroBstadt demoliert·. Diese Satire~ in der 

Kraus die ScheingroBen durch Zitate aus ihren eigenen 

Schriften, durch leichte Ubertreibung ihren Ausprtichen 

und Posen lacherlich macht., war ein groBer Erfolg und 

wut-de al s Broschilt-e in mehreren Auf 1 agen gedruckt. 

Kraus· Antrieb zur Literatur war also wie bei kaum einem 

anderen Schriftsteller auBerliterarisch: Seine 

Verantwortlichkeit, sein literarisches Engagement, die 

Dekadenz der Sprache zu bekampfen, sein BewnBtsein des 

Ganzheitsverlustes, des Bruchs in der auBeren Welt 

bedeutete einen Verzicht auf das geschlossene, in sich 

ruhende Einzelwerk. In einem anderen Sinne von Heinrich 

Heine wurde auch das Ausleben seiner 

kunstlerischen Identitat verweigert. Um ~unstler zu 

werden, vollzog er den Bruch mit der Kunst. Das 

"Ausmisten des unausmistbaren Augiasstalles 11 05) wurde 

ihm zur Aufgabe. 

Noch bevor wir uns der Darstellungstechnik von Kraus 

zuwenden, muB noch ein bedeutender Aspekt des Krauschen 

Dichtertums kurz gestreift werden, namlich Kraus, 

Verhaltnis zur Sprac~e. In seiner Polemik gegen "Heine 

und die Folgen" entwickelt Kraus die eigene 

Srachauffassung als das positive Gegenbeispiel zu dem., 



wie er meint~ durch Heine verursachten Sprachverfall der 

Gegenwart. Da fur Kraus die Sprache die Wirklichkeit 

schlechthin bedeutet, wird sie zum maBgebenden Organ der 

Erkenntnis verabsolutiert. Diese Gleichsetzung von Wort 

u.nd Ding~ Sprache und Wesen entspringt dem Giauben an 

einen ewigen und unveranderlichen Bestand von Gedanken, 

die im 'Ursprung' verankert sind: "Derm wi e ei gene 

Gedanken nicht mehr neu sein mtissen, so kann, wer einen 

neuen Gedanken hat, ihn leicht von einem anderen haben. 

Das bleibt fur alle paradox, nur fUr jenen nicht, der 

von der PriHormierthei t der Gedanken uberzeugt i st, und 

davon, daB der schopferische Mensch nur ein erwahltes 

GefaB ist., und davon, daB die Gedanken und die Gedichte 

da waren vor den Dichtern und Denkern ( ... ) . Alles 

Geschaffene bleibt, wie es da •var, bevor es geschaffen 

wurde. Der Kunstler holt es als ein Fertiges vom Himmel 

herunter 11 < 16>. 

Das war Kraus· Sprachauffasung, die uns fast an der 

Sprachphilosophie Wittgensteins erinnert. Sprache hatte 

fur Kraus symbolischen Manifestationscharakter. In dem 

kleinsten Abusus der Sprache spiegelte sich der ganze 

Zerfall der Wirklichkeit. Darum machte Kraus die 

Presse stets wieder Gegenstand seinet- Satire., denn die 

Presse war es., die vor allem dieses Abusus schuldig war. 



Nicht als Medium der Verstandigung will Kraus die 

Sprache verstanden wissen, sondern sie bedeutet fur ihn 

einen Auftrag zur Vermittlung letzter., ewig gultiger 

Wahrheiten. Sie wird so ins Metaphysische projiziert. 

Seine Versenkung in Sprache erlebt Kraus als religioses 

Zwiegesprach: 

"Und i ch geh zuri.ick an me in Gebet". {1 7}. 

Da Kraus den Zerfall der Zeit in dem Zerfall der Sprache 

erblickte, lag seine satirische Absicht darin, der 

Sprache ihre Keuchheit, ihre Reinheit wiederzugeben, und 

die Hoffnung auf einen unverzerrten kommunikativen 

Konsens .-Jachzuhal ten. 

Die Hauptdarstellungsmittel, derer er sich dabei 

bediente, Aphorismus~ Epigramm, Glosse, Zitat, 

polemischer Aufsatz-sind die alten der satirischen 

Gat tung. Aber sie alle werden entscheidend dadurch 

verwandelt, daB nicht mehr die Sprache das Vehikel des 

Steffes ist, sondern dieser ihr den AnlaB gibt. 

"Freilich nicht um zu zeigen, wie ihre spielerische 

Meisterung das Bild Ironischer Weltaufhebung gibt, 

sondern urn in ihr und durch sie, noch und gerade im 

geringsten Stoff, im bagatellhaftesten Vorfall, das 

Fal sche des Ganzen si chtbar zu machen" ( 18>. 
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Wie der satirische Stil bei Karl Kraus im allgemeinen 

fu.nktionier-t, zeigt uns Helmut Arntzen anhand eines 

:Aphorismus von Kraus: "Man lebt nicht einmal einmal". 

Auf den ersten Blick ist das nur eine Verdoppelung des 

Wortes, die bedeuten sollte: "Man lebt keinmal". Dies, 

wie Arntzen sagt ist nur ein falscher Gemeinplatz und 

keine Satire. "Die beginnt dart, wo die Lieblingsmeinung 

des SpieBers aufgenommen und durchgeschlagen wird: Man 

lebt nur einmal.Es ist der faule Fatalismus, des aus 

dieser Maxime die Berechtigung zu jeder Gemeinheit und 

der ganzen Stumpfheit pezieht und jeden und alle in sie 

einbezieht. Die Beruhigung des "einmal" kommt ins 

Wanken" indem es gewendet wird; a us dem pur-en Zahlwort, 

unter dem eh alles egal und einmal keinmal ist, gehen 

Zeit und Raum hervor. "Einmal" das ist: es war einmal, 

einst, wenn es auch wieder sein wird. Und 'einmal' ist 

auch noch ein Quantitatives, R~umliches, heute, nur noch 

in der Negation 'nicht einmal' erfahrbar (.n.). Beides 

bezeichnet die Dimensionen der menschlichen E;<istenz 

uberhaupt. 'Nur' wird'nicht einmal' und aus der 

Selbstberuhigung das Urteil; der Tad kommt nicht einst, 

sondern i st schon da, wo man 'nur ' ei nmal ·· zu 1 eben 

behauptet:; 'nicht' einmal'tont es dagegen als Echo und 

Wahrspruch" < 19). 



Der Aphorismus zahlt dabei ZU den beliebtesten 

Darstellungsmitteln der Krauschen Satire. Bei dem 

Aphorismus handelt es sich urn eine Gattung, die wichtige 

Vermittlungen zur 

Verallgemeinerung 

Philosophie 

het-stell t. 

und weltanschaulichen 

Er ist auch eine Gattung 

aber, der dem Subjekt den unmittelbarsten und 

des spontansten 

Augenblic:ks 

also liegt 

Aurdruck~ das schnellste Erfassen 

gestattet. Die Moglichkeit des Aphorismus 

Offenheit seiner Prosa., im 

Fragmentarischen. Formal ist er unkompliziert; im 

Anfang kann schon das Ende vorweggenommen sein, und der 

SchluB erst bedeutet Anfang und Hitte. Der Aphorismus 

beruht auf Gegensatzen, d~nn in dem Aphorismus ereignet 

sich allemal die Kollision zwischen allgemeingultigen 

Normen oder einer umfassenden Theorie und konkreten 

subjektiven Erfahrungen. 

Alle bedeutende Aphoristik entspricht also, sofern man 

sie als Methode betrachtet., zwei Pramissen: sie macht 

das Konkrete nutzbar, wodurch sie dem Wesen produktiver 

Kritik und produktiven Zweifels entspricht., und fuhrt 

Gedanken oder Theorien weiter. Dieser Forderung nach 

Kritik., Zweifel und EntffJi ckl ung des Den kens 

entsprechend kommt es bei der Produktion von Aphorismen 

immer darauf an, Formulierungen zu finden, die den 

kritischen und rationalen Kern konkreter Erfahrungen zu 
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vermitteln geeignet sind. Mittel der Provakation, der 

satirischen Verzerrung. der subjektiven uberspitzung 

erweisen 

geeignet. 

sich dazu also oft genug als 

Es leuchtet ein, daB der 

besonder-s 

Aphorismus 

seinerseits am besten geeignet ist, Beweglichkeit des 

Denkens zu bewirken. also mit dem kleinsten Aufwand an 

Mittel den LeseF· stets ideologisch in Trab zu setzen. 

Karl Kraus machte als erster den Aphorismus zum Methode 

einer totalen Konfrontation mit der Gesellschaft, Wie 

er mit seinem Aphorismus auf eine satirische Wirkung 

abzielte~ laBt sich anhand eines Beispiels zeigen. Die 

Verbindung von Wort und Gedanke wird im krausschen 

Aphorismus im Wortspiel r-ealisiert. da in ihm nicht mit 

dem Wort gespielt wird, sondern das Wort spielend zu 

sich selbst. zu seinem Ernst kommt."Es geht weiter. Das 

ist das einzige. was weiter geht". In einem Satz hier 

~..sird Geschichte als zum Geschehen., zum bloBen Ablauf 

verkummerte ausgewiesen. 

Neben Aphorismen sind Glosse, Epigramme, satirischer 

Aufsatz und Polemik Hauptmittel der satirischen 

Darstellung Krans. Sie sind aile Ausdruck seiner 

Kunst verz i cht., denn si e all e den Vet-z i cht auf Tot a 1 i tat 

suchen. Sie versuchen, durch die Tugend der Genauigkeit 

mit den GroGformen wettzumachen. Sie versuchen, das 

159 



Detail als Biid des Ganzen zu zeigen 7 wenn es auch ein 

falsches Ganze ist. Der Vergleich irgendeiner Glosse 

von Kraus mit vielen umfangreichen zeitkritischen 

Romanen vJLtrde zeigen, daB bei Kraus der Mikrokosmos 

jenes Tropfens dargestellt wird, der das FaB zum 

Uberlaufen bt-ingt. "Denn eben dies ist die Leistung des 

Satirikers: die Lokalnotiz aus Leitomischl als Reflexion 

aller Publizistik zu zeigen, die aus der Welt ein 

Nachrichtenreservoir gemacht hat"<20>. 

Aber vor allem geschiet die 'Denunziation der Zeit 

durch den Sat i r i ker ' be i Kar 1 Kraus wesent 1 i ch dur·ch das 

Zitat. 

gewahrt 

Technik 

In seinem Aufsatz r "Heiraten" in der 11 Fackel" ''I 

uns Karl Richa Einsicht In die Krausschen 

des Zeitungszitatsa Er zahlt dabei vier 

unterschiedliche Zitiertechnicken auf nach Kraus 

selbst die 'hochste Stilleistung'., zu der er es in 

seiner Kunst der Satire gebracht habe. 

Die erste Technik nennt er die 'Reproduktion einzelner 

isolierter Zeitungsausschnitte·. Durch die Wiedergabe 

in der 'Fackel' wird das Zitat seiner Herkunft aus der 

Zeitung entfremdet. Dem fugt Kraus nun eine 

uberschrift., die erst die Aufmerksamkeit weckt und das 

Zitat in die eigentliche satirische Anspannung reiBt. 
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Indem der Autor nur als Zitierender in Erscheinung 

tritt, postiert er den Leser in des sen eigene 

Funktion: er wird angestachett und satirische 

aktiviert. Dem entspricht in der kritisch-satirischen 

theorie des Karl Kraus~ daB die schrecklichen Wahrheiten 

der Zeit nicht erst aufgebracht, sondern immer nur 

aufgesucht werden mlissen. Als Beispiel ftir diese 

Technik wird das folgende Zitat gegeben: 

Db die sich gut verstehn werden? 

dVat.jd.~ W.SD Tocht.~ 25. J.ang. 

lieb. P., wirtsch.erz., geb., musik; a 

brav.j.t.M.i.gt.sich. Pos.verh.Mitg. 

vor 1 • 20. 000 t"'. Bew. m. Ang. Pas. u. 

Alt.u.E.H.i174 E.D .. Bl.Moritzp. 

Die Suche nach dem Lebenspartner -ein Versuch der 

Kontaktaufnahme- diskrediert sich im Akt diser 

Zeitungsannonce. Die Schrumpfsprache der Inserats wird 

so zur Chiffre der Kontaktlosigkeit, die Kraus als 

Schicksal der hier sich anbahnenden Ehe meint 

vorwegnehmen zu durfen. 

Eine andere Technik ist die Reproduktion mehrerer 

Zusammenhangender Zeitungsausschnitte. Hier handelt es 

sich um Zitatkonglomerate, wie sie sich auf 



leitungsdruckseiten befinden. Diese bilden dann einen 

satirischen Kontrast, indem sie sich gegenseitig 

decouvrieren und entlarven~ So z.B: 

Die stiBe Welt hin·ten 

Eigenschaften, Eheaffaren! SuB ist dein Mund 

Verptlichtungen! Allerorten! Hofte mich bald 

Streng diskret! 32662-0 Hievon zu uberzeugen. 

Herzinnigst. 

Herausgeber: Moritz Benedikt 

Fur die Redaktion verantwortlich: Andreas Hemberger. 

Druc ker-ei der 'Neuen Frei en Presse' " Car 1 Herrmann. 

Papier: Guggenbacher Papierfabrik. 

Die satirische Wirkung hier wird erst dann erreicht, 

wenn wir solche verdeckte Sex-Annoncen mit den scheinbar 

wohlgeordneten 

zusammendenken. 

burgerlichen Lebensverhaltnissen 

Eine weitere Spielart des Zitierens ist die Wiedergabe 

anseinander-liegender leitungsauschnitte im 

Zi tatvet-gleich. Als Beispiel dafur, der Zitatartikel 

'Kinder der Zeit' mit den Spaltentiteln 'Die Zeitung in 

die Schule' und 'Der Tod eines Kindes". Zum einen kommt 

es hier auf die unterschiedl ichen SchaupL~tze in beiden 



Zitaten an.Zum ander-en ubernimmt der 'Tod eines Kindes' 

der 'Zeitung in der Schule' gegenuber, die Aufgabe eines 

bissigen Kommentars. 

Von der besonderen Wirkung des Zitats bei Karl Kraus 

zeugt auch Elias Canetti. "Das Zitat, wie er es 

gebrauchte 7 sagte gegen den Zitierten aus, er war oft 

der eigentliche Hohepunkt, die Vollendung dessen, was 

der Kommentator gegen jenen vorzubringen hatte. Es war 

K.;u-1 Kraus gegeben, Menschen sozusagen aus ihrem eigenen 

Mund heraus zu verurteilen". <21). 

und damit sind wir SchluBpunkt der Untersuchung gelangt-

die Wirkung der Krausschen Satire. Zunachst blieb die 

Wirkung seiner Satire beschrankt. Die Grunde dafUr sind 

nicht wei t zu suchen. Zum einen ~-.~ar die Wirkung seiner 

Satire im Ausland auf Menschen beschrankt, die ein 

tieferes Verstandnis fur die deutshe Sprache hatten. 

Das Erfassen dieser Satire setzte ein Leben in der 

Sprache voraus., das meist auch jenen fehlte, die sie 

sprachen. Kraus, Satire ist aus der Sprache geboren, 

daher auch in eine andere Sprache kaum tibersetzbar. 

Zum anderen wurde das Verstandnis seiner Satire selbst 

im deutschen Bereich durch die Vorlesungen von Kraus 

erganzt. Der Horer war vor allem von der Personlichkeit 

~ , .. .,. 
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des Vorlesers fasziniert; als Leser der 'Fackel' 

interpretierte er dann nach diesem Eindruck. So erfaf:lte 

er die vardergrundige Meinung des Autors, die tieferen 

Zusammenhange entgingen ihm. Deshalb blieb die Wirkung 

seiner Satire, trotz seiner grof:len F'odiumswirkung 

zumeist beschrankt. 

Dafur aber hat die Satire von Kraus eine grof:le 

nachhaltige Wirkung gehabt und nicht nur .im 

deutschsprachigen Raum. Denn die Krausschen Satire ist 

GroBstadtsatire wie die von Juvenal oder Joyce, und hat 

eine ewige Gilltigkeit, lange nach die zeitliche Distanz 

die zeitlichen Schlacken ausgemerszt haben. Aber mehr 

als alle andere Satiriker in der Weltliteratur hat die 

Krausche Satire den graBen didaktischen Potential. Da 

er die Kleinformen vorzog wie Aphorismen, Epigramme 

u.s.w.. und wuste in diesen kleinen Satzen die ganze 

Wirklichkeit zu verfangen, konnte sie auch ohne den 

Kontext gelesen werden, ohne daB etwas von 

satirischen Wirkung verlor·en geht. 

ihrer 

Eine Auseinandersetzung mit der Krausschen Satire kann 

Leute noch dazu dienen, das Bewuf:ltsein wachzuhalten und 

die Katastrophen fernzuhalten, vor denen er sa ernsthaft 

warnte. Die Krausschen Aphorismen sind stets eine 

Aufforderung zu erneuter Reflexion und Urteilsbildung, 
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zu einer dialektischen Aneignung uberlieferter Werte und 

bestehender Normen. 
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Anstatt einer SchluBbemerkung - Exkurs uber Adornos 

Konzeption der Satire 

Anstatt einer resUmierenden Zusammenfassung des 

vorrangegangenen ziehen wir es vor, als letzter Versuch 

tiber die Satire, eine Auseinandersetzung mit der 

Die 

sind 

Satirekonzeption Ad or nos zu unternehmen. 

Uberlegungen von Theodor W.Adorno zur Satire 

bislang weder im Hinblick auf das 

zugrundeliegende asthetische Konzept noch 

kontroverse Auffassusng tiber die mogliche 

jeweils 

auf die 

Wirkamseit 

satirischer Literatur, in der germanistischen Forschung 

beri.kksichtigt worden. Es scheint uns, daB die hier ent

wickelte These tiber die Funktion der Satire, in der Lage 

ist, Adornos pessimistischer Auffassung liber die 

mogliche Wirksamkeit der Satire zu widerlegen. 

Adornos Arti kel "Juvenal s In·-tum" wurde i 946/47 verfaBt 

und erschien in seiner "Minima Moralia". Schon der 

Titel zeugt von dem Geschichts - und Kulturpessimismus, 

der in Adornos Schriften nur zu oft zu sptiren ist. 

'Difficile es satiram non scribere' -Schwer eine Satire 

nicht zu schreiben-lautet Juvenals Diktum. So verneint 

dies Adorno: Schwer eine Satire zu schreiben. 

Adorno bezieht seine Satireuntersuchung- in einer auf 

Hegel und Marx fuBenden historisch-dialektischen 



Bestimmung auf Kategorien und entwickelt diese weiter. 

Er bestimmt die Satire also historisch, gr-Undet dar-auf 

deren literarischen Verfahrensweise und bezieht dies auf 

die Wirkungsmoglichkeiten satirischer Literatur im 20. 

Jahrhundert. 

Fur Adorno hat die Satire nur eine hi stm-i sche 

Gultigkeit.Sie beruht auf der unmittelbaren Evidenz der 

Dargestellten. Notwendige Voraussezoung dafur ist ein 

gesellschaftlicher Konsens. "Nur wo ein 

Consensus der Subjekte angenommen wird, ist 

zwingender 

subjektive 

Ref 1 e>~ ion, der Vollzug des begrifflichen Aktes 

Uberfllissig"(l) Grundlegend flir die Wirksamkeit der 

Satire ist also ein auGer -literarischen Konsens. Die 

Satire ist indirekte Gestaltung, die nie mit Namen 

nennt. Was einer schreibt und spricht ist nicht wfirtlich 

gemeint, sondern stellt etwas dar, was kritisiert werden 

soli. Absicht und Inhalt der Kritik werden nicht 

expl i zit i m Te>~t formul i ert, sondern nur aufgrund ei nes 

auBerliterarischen konsenses evident. Wo dieser 

Konsens, dieses kritische BewuBtsein fehlt~ geht die 

Wirkung der Satire verloren. 

Dieser Vor-aussetzung satirischer Evidenz erlautert er an 

der historischen Entwicklung von der Antike bis Karl 

kraus. Bis zum Sieg der Burgerklasse war der Verfall der 



Sitten Gegenstand der Satire. In der Aufklarung wird 

die satirische Funktion von der Bewahrung der Sitten auf 

kritik gegen die herrschenden klasse verlegt. 

Voraussetzung der satirischer Evidenz hier was das 

kritische BewuBtsein det- Btirgerklasse. "Erst •L 
ffill.. dem 

burgerlichen Verfall hat sie ( die Satire) zum Appell an 

Idee von Menschheit sich sublimiert, die keine 

Verschnung mit dem Bestehenden und seinem BewuBtsein 

mehr duldeten. Aber sogar zu diesen Idee zahlte 

Selbstverstandlichkeit: l<ein Zweifel an det- objektive-

unmittelbaren Evidenz kam auf". (2). 

Gerade dieser Konsens, n~ch Adorno fehl t in der 

Gegenwart. Fur ihn ist die Satire von Karl Kraus die 

historisch letzte Moglichkeit. Zu kraus' Zeit bestand 

schon dieser gesellschaftliche Konsens und es gab keinen 

Zi'-Jei fel darUber, 11 Wer anstandi g und wer ei ne Schurke, 

was Geist und was Dummheit, was Sprache und was Zeitung 

seiu(3). In der modernen Zeit aber tangieren BewuBtsein 

und Wirklichkeit in eins. Ein kritischer Konsens-gar 

als proletarisches KlassenbewuBtsein -sei historisch 

nicht l~nger m6glich."Einverst~ndnis selber, das formale 

Apriori der Ironie~ ist zum inhaltlich universellen 

Einverstandnis geworden. "(4). Indem Bewu8tsein und 

Wirklichkeit in eins tangieren, wird die satirische 
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Dat-stellung zur bloBen Verdoppelung der Wirklichkeit 

degradiert. 

Wirklichkeit 

bestatigen~ 

Die Satire resigniert sich dazu 

durch deren bloBen Verdoppelung 

die 

zu 

Zuamnmenfassend UiBt sich sagen, dai3 Adorno der Satire 

nur eine historische Gultigkeit zugesteht. Sie ist nicht 

als Kunst im eigentlichen Sinne zu verstehen, denn sie 

verfUgt nicht tiber ihr eigenes Darstellungsmittel. 

SchlieBlich ist die Satire auf einen auBerliterarischen 

Konsens angewiesen, um als Satire ausgelegt .zu 

werden.Adorno sieht die Moglichkeit eines Konsenses als 

Voraussetzung satirischer Evidenz im 20. Jahrhundert 

aufgrund des fehlenden BewuBtseins tiber historische 

WidersprUche nicht gegeben und stellt damit die 

Moglichkeit von Satire radikal in Frage. Dies .zwingt 

da.zu., sich mit den Pt-amissen seiner Hypothese 

auseinanderzusetzen. 

Aber noch vorher scheint es angebracht, die Ergebnisse 

unserer Forschung kurz zu wiederholen .. Sie lassen sich 

in den folgendenden Thesen .zusammenfassen: 

1. Die Satire entsteht immer .zu Zeiten wo die 

Widersprtiche in der Wirklichkeit das Individuum 

sowie die Gesellschaft in eine 

sttirzen 
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2. Im Gegensatz zu der Ironie hat die Satire einen 

bestimmten Zweck. Ihr Zweck namlich ist die 

Ausbildung der Identitat 

3. Wie die Untersuchung von zwei ganz verschiedenen, 

historich durch ein ganzes Jahrhundert voneinander 

getrennten Satirikern zeigt, verfUgt die Satire tiber 

ihre eigenen, der Wirkungsabsicht des Autm-s 

entsprechenden Darstellungsmittel und -technik 

4. Ihre Identitatssuche treibt die Satire durch die 

dialektische Aneignung der Tradition einerseits und 

die Verfltissigung der identitatsstiftenden Krafte in 

der Gesellshaft andererseits 

5. Obwohl die Satire aus einer unmittelbaren zeitlichen 

AnlaB entsteht, hat sie eine nachhaltige Wirkung. 

Was sie da anbahnt dauert tiber die Zeit hinweg. 

Uber den besonderen Zusammenhang zwischen Geschichte und 

Satire also stimmt auch unsere Analyse mit Adorno 

tiberein; namlich daB Satiren immer nur zu Zeiten 

entstehen, wo die Widersprtiche in der Gesellschft stark 

zum Bewui3tsein drangen. Es werden dabei 

ubergangsperioden genannt, wo die Satire ihre Blutezeit 

erlebt hat. Hegel weist der Satire ihren Platz in der 



ersten Ubergangsperiode zu. Adorno sieht die 

namlich der Eintritt in die Moderne~ als die 

Moglichkeit der Satire. Adornos These scheint auf 

dritte~ 

letzte 

einer 

beschrankten Perspektive., auf einen Gesichtspessimismus 

zu ruhen, der· kaum zu rechtfet-tigen i st. Denn wer 

Geschichte als unendlichen ProzeB betrachtet., muB mit 

einem Wieerkehr von solcher Ubergangsperiode rechnen. 

Damit wird aber nicht gesagt, daB die Satire nur eine 

historische Gultigkeit hata Die Auslegung der Satire als 

Identitatsuche zeigt, daB sie immer in der Lage ist, 

dank ihr-er bewuBtseinstiftenden Kraft die Grundlage fur 

ihre Entstehung selber zu schaffen. Denn im Gegensatz 

zu Adorno mochten wir behaupten, daB die Satire doch 

eine Kunstform ist~ die tiber ihre eigene Darstellungs 

form und -mittel verfugt. Zwar sind es die Mittel, die 

auch die anderen Kunstformen benutzen. Der groBe 

Unterschied liegt aber in der satirischen Handhabung 

dieser Mittel. Diese Technik, die der Satire eigen ist 

beschreibt Kurt Wolfel folgendermaBen: "Die virtuouse 

Handha.bung perspektivischer Uben-ashungen: der schier 

unerschopfliche Reichtum in immer neuen optischen 

Instrumenten und Maschinen., die Technik, durch 

vielfachen Wechsel der Standpunkte und Aspekte zu 

wirken, Proportionen zu vertauschen, VerhiH tn i sse 
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umzu:kehr-en., den gewohnlichen Nexus der Dinge zu 

losen ••• " (5} Und was die Satire uns dabei liefert, ist 

kein Spiegelbild der Wirklichkeit, kein Abbild im Sinne 

van einer bloBen Verdoppelung der Realitat, sondern ein 

Zerr-bild, ein Vexierbild, das gerade durch seine 

Verzerrung die Divergenz zwischen Wirklichkeit und Ideal 

wieder zum BewuBtsein drangen kann. Darin liegt ihre 

groBe Moglichkeit~ denn auch in Zeiten, wa die 

Wirklichkeit ins Monstr-6se ubersteigt und dem 

Schreckbild der Satire zu ahneln scheint, besitzt die 

Satire die Kraft, das fehlende kristische BewuBtsein 

wieder zu beleben. Northrop Frye bestatigt diese 

Meinung, wenn er sagt::: "But on the other side of this 

blasted world of repulsiveness and idiocy, a world 

without pity and without hope, satire begins again. At 

the bottom of Dante's hell, which is also the centre of 

the spherical earth, Dante sees Satan standing upright 

in the circle of ice< ••• ). Tragedy and tragic irony take 

us into a hell of narrowing circles and culminate in 

some such vision of the source of all evil in a personal 

form. Tragedy can take us no further. But if we 

persevere with the mythos of irony and satire, we shall 

pass a dead center, and finally see the gentlemanly 

Prince of Darkness bottom side up". (6). 



In unserer Analyse der satit-ischen Funktion haben l.'llir 

zwei Kategorien entwickelt - die kritische Aneignung der 

Tradition und die Verfltissigung der identitats 

stiftenden Krafte in der Gesellschaft. Es geht aus 

dieser Analyse hervor~ daB die Satire nicht nur 

kritisches BewuBtsein stiften~ sondern auch jenen 

gesellschaftlichen Konsens bewirken kann~ durch den 

allein die Gesellschaft sich eine neue verntinftige 

Identitat ausbilden kann. Sollte die Satire auf einen 

auBet-1 iter ar i schen Konsens angewi esen sei n, wi e Adorno 

es behauptet, so besitzt die Satire die Kraft auch noch 

diesen Konsens herbeizufUhren. 

Die Satire, halt wie ein Argusauge ihre ewige Wache uber 

die Welt und sichert, daB das kritische BewuBtsein der 

Mensch en nie verstumpft. Darin liegt ihr groBes 

didaktisches Potential, ihre nachhaltige Wirkung, ihre 

identitatsbildende Kraft. 
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