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EINLEITUNG 
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Fast so alt wie die Dichtung ist ihre poetische Selbstreflexion, 

Selbstbestimmung, das Nachdenken der Dichter Ober ihre besondere 

Freiheit, Ober ihre Macht, ihre Grenzen und ihre schopferische 

Sprengkraft.Solche Versuche sind dem Kunstwerk gegenOber nicht 

vollig neu. In der modifizierten Weise kennan wir sie hauptsachlich aus 

nichtlyrischer Mitteilung. 

Wir sehen bereits in der deutschen Literatur, daB sich die Dichter 

selber in Briefen, Unterhaltungen, Essays, weithin in TagebOchern etc. 

Ober ihre Dichtung aussprechen.Zahlreiche literarische Prosawerke 

haben often oder verhOIIt einen autobiographischen Charakter. Schon 

seit der Aufklarung bis zur Moderne haben die Schriftsteller bereits 

programmiert, wie die Schonheit von literarischen Werken zu 

organisieren und welche Erfahrungen in sie einzubringen seien. 

Die englischen Literaturkritiker und Wissenschaftler bezeichnen den 

Versuch als •Metafiction•, der die Kunst und ihre Schopfung zum 

Gegenstand des Romans macht. Der Begriff •Metafiction• erschien 

zum erstenmal wahrscheinlich in einem Essay von dem 

amerikanischen Schriftsteller William Gass. 1 Begriffe wie Metatheorie, 

Metasprache, Metakritik, Metarhetorik, Metatheater u.a. weisen auf 

das besondere Interesse hin, das sehr oft bei dem Diskurs Ober die 

Mediumsfrage gezeigt worden ist. Das standig zunehmende 

BewuBtsein auf den Metaebenen bei den literarischen Beitragen ist 

teilweise lndiz fUr das zunehmende soziafe und kulturelle 

SelbstbewuBtsein der KOnstler. 

•Metabegriffe• sollen die Gestaltun·g des Kunstwerkes und die 

Aussage Ober die Gestaltung des Kunstwerkes zugleich erhellen 
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lassen. Diese beiden Prozesse sind auf eine eigentumliche Weise 

miteinander verknupft , indem der Unterschied zwischen Schopfung· 

und Kritik aufgehoben wird. 

Aber solche Versuche sind nicht auf die Prosawerke allein begrenzt. 

Auch in der Lyrik findet man eine ahnliche Tendenz ,wobei die 

Aussagen und Oberlegungen Ober die Lehre der Dichtung, Ober das 

Wesen, Wirken und Ober die Problema des Dichtens, d.h. Ober 

Poetologie Oberhaupt, selbst in einem Gedicht zum Gegenstand 

gemacht werden. Diese Art des Dichtens ware daher als 

•poetologische Gedichte•2 oder als •Metadichtung•3 zu bezeichn~n. 

Die dargestellte Kunst ist immer in den Rahmen eines Mediums 

eingebettet, indem der Darstellungsinhalt und der Darsteller durch das 

Medium von einander abgegrenzt werden. Der Dichter Oberschreitet 

diese Grenze, indem er das Medium selbst zum Gegenstand der 

Schopfung macht und dabei ein unmittelbares Verhaltnis zwischen 

dem Medium, dem lnhalt und dem Dichter schafft. 

•Georg Trakl gehort zu den Dichtern, die sehr wohl eine Ahnung davon 

hatten, daB die Dichtung jenseits der Dichtung wurde verteidigt werden 

mussen, und zwar von den Dichtern selber•.4 Auch Vallery stellt die 

Frage, ·warum sollte man nicht die Hervorbringung eines Kunstwerkes 

ihrerseits als Kunstwerk auffassen. ?• s· 

Die Lyrikdiskussion, als Teil des Bamberger Ferienkurses 1990, die 

sich vornehmlich an dem Aspekt der Tendenzen der poetologischen 

Lyrik entzundete, regte die Fragestellung dieser Arbeit an. So 

unterschiedlich auch die Rezeption und Wertung dieser Tendenz in 

· der deutschen Lyrik ausfielen, eindeutig blieb doch der Befund, daB 
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sich in der Lyrik schon seit der Aufklarung diese Tendenz lyrischen 

Sprechens herauskristallisiert hat. 

Die begriffsbezogene Diskussion urn Lyrik unter dern Aspekt des 

poetologischen Dichtens daher fordert zu einer wissenschaftlichen 

ROck- und Neubestirnrnung nach dern Begriff der poetologischen Lyrik 

heraus. Es scheint unter Gattungstheoretikern und Lyrikinterpreten ein 

Mangel an Klarheit zu herrschen, wie die poetologische Lyrik genau zu 

definieren ist. Das Therna der Arbeit weist auf einen Problernkornplex 

hin, urn den sich Literaten und Kritiker nicht so sehr gekOrnmert haben, 

wenn sie mit Begriffen wie •Poetologische Lyrik• oder •Metadichtung• 

sprechen. 

lch mochte diese Frage in rnoglichst eingehender Diskussion der 

Theoriebildung der poetologischen Lyrik prOfen. Poetologische Lyrik, 

ein •stiefkind• von Literaturgeschichte und Literaturwissenschaft 

unseres Jahrhunderts hat es verdient, wieder zurn Gegenstand der 

ernsthaften Forschungsversuche zu werden. 

Es emphielt sich zur Untersuchung der poetologischen Lyrik eine 

Auswahl von Gedichten, die in ihrer Zusamrnenstellung ein rnoglichst 

vielfaltiges, ganzes Bild des betreffenden Thernas verrnitteln soli. 

Daher wurde eine Notwendigkeit zur Aufstellung einer Anthologie der 

poetologischen Lyrik bei dieser Arbeit zuallererst gaspOrt, die in dern 

Anhang dieser Arbeit bereitgestellt wird. 

Diese Darstellung urnfaBt einige reprasentative poetologische 

Gedichte von der Aufklarung bis zur Gegenwart. Dabei erscheint es 

rnir weder sinnvoll noch moglich, absolute Vollstandigkeit und 
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absolutes Gleichgewicht anzustreben. Es ist deswegen nicht 

auszuschlieBen, daB trotz grundlicher bibliographischer Ermittlung der 

vorhandenen poetologischen Gedichte einige, zwar viele Werke dieser 

Arbeit entgangen sind. Es wurde trotzdem versucht, der 

Gedichtauswahl eine moglichst klare Eingrenzung des 

Erkenntniszieles dieser Arbeit vorzuschalten. 

Da es in lndien meines Wissens uber dieses Thema noch nicht -

gearbeitet worden ist, wurde die Zusammenstellung des relevanten 

Arbeitsmaterials sehr problematisch, und dieser Mangel an Material 

und Forschungsversuchen hat diese Untersuchung dazu gefuhrt, aus 

allgemeinen Aussagen uber Lyrik uberhaupt, relevante Aussagen zu 

ubemehmen,die auch die poetologische Lyrik betreffen. 

Zwischen einigen Gedichten der Aufklarung und der _ Gegenwart 

bestehen Gemeinsamkeiten, die man nicht aus Einflussen erklaren 

kann oder selbst dort, wo Einflusse erkennbar sind, nicht als solche zu • 

erklaren braucht. Es sind Gemeinsamkeiten einer Struktur, d.h. eines 

GrundgefUges, das mit auffallender Beharrlichkeit in den 

wechselvollen Erscheinungen der modemen Lyrik wiederkehrt. 

Diese Arbeit zielt nicht auf einen allgemeinen geschichtlichen AbriB der 

poetologischen Lyrik seit der Aufklarung, sondern auf eine Analyse 

dieser Tendenz in der Lyrikgeschichte, die anhand exemplarischer 

Beweise den Problemkomplex moglichst tiefer zu erlautern versucht. 

Die Gedichtauswahl wird nicht nach den anerkannten Epochen der 

deutschen Literaturgeschichte, sondern in drei zeitlichen Zasuren 

eingeordnet, da die Epochen sich manchmal so sehr Oberlappend 
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beweisen, daB es unmoglich ist, ein gewisses Gedicht unter einer 

bestimmten Epoche zu ordnen. 

Das Erkennen der poetologischen Gedichte steht vor der Aufgabe, den 

Begriff •Poetologische Lyrik• moglichst naher zu bestimmen. Der erste 

Hauptteil unternimmt die Begriffsbestimmung ,womit es behilflich sein 

kann, zu Oberlegen, welche Fragestellungen neu entwickelt warden 

muBten, urn eine Annaherung an diesen Gattungsbegriff zu erreichen. 

Bei der Begriffsbestimmung wird versucht, die Veranderungen im 

Typus der Lyrik im Blick auf die veranderte Funktion der Lyrik im 

gesellschaftlichen Zusammenhang zu beschreiben. AuBerdem ist es 

festzustellen, auf welche BedOrfnisse die poetologische Lyrik reagiert, 

welche Problema sie aufgreift oder verdeckt, in welcher literarischen 

Tradition sie steht, aber ebenso wichtig ist festzustellen, welche 

sozialen, ideologischen und didaktischen Wirkungen intendiert bzw., 

erreicht werden. In diesem Teil wird es auf die entscheidenden 

EigentOmlichkeiten und Merkmale des lyrischen lch eingegangen, 

indem es festgestellt wird, wie sich das poetologische Subjekt von dem 

•normalenu lyrischen Subjekt unterscheiden laBt. DarOberhinaus wird 

es versucht, die mogliche Antwort auf die Fragen nach dem 

dichterischen Anliegen zu suchen, das die poetologischen 

Darstellungen vorbringen. Das Kapitel schlieBt einige Gedanken Ober 

den AnlaB mitein, der einem Dichter zu dieser Anstrengung notigt. 

Der zweite Hauptteil ist den lnterpretationen der ausgewahlten 

reprasentativen poetologischen Gedichte gewidmet, anhand dessen 

wir feststellen konnen, inwiefern wir mit unseren Hypothesen recht 

haben, die wir in dem ersten Hauptteil kurz aufgestellt haben. Diese 

Auswahl . und ihre lnterpretationen lassen sich in drei zeitlichen 
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Zasuren einordnen, die aus verschiedenen Standpunkten in den 

Problemkomplex moglichst tiefere Einsichten zu geben versuchen. 

Die SchluBbemerkungen sind zuerst auf einen zusammenfassenden 

Kommentar uber den zweiten Hauptteil gezielt. Die auf den 

Oberlegungen des ersten Hauptteils beruhenden und in dem zweiten 

Hauptteil durchgetuhrten lnterpretationen der reprasentativen 

poetologischen Gedichte werden unter einigen gemeinsamen Themen 

eingeordnet, wobei auf die stil- und epochenspezifischen Zuge 

unterschiedlich hingewiesen wird. Dieser Schritt wird uns weiter bei der 

Darstellung des moglichst genauen Bildes der poetologischen Lyrik 

behilflich sein. 

Bei der Begriffsbestimmung und Kategorisierung der poetologischen 

Lyrik will sich diese Arbeit auf keine bestimmte Definition einlassen, 

sondern die Begrtiffsbestimmung mag sich aus der Arbeit selber 

ergeben. Unser Thema zwingt dabei zu einer komplizierten Arbeit, in 

der eine Annaherung an der Standortbestimmung der poetologischen 

Lyrik im Rahmen der deutschen Lyrik angestrebt wird. 
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VERSUCH UBER DIE BEGRIFFSBESTIMMUNG DER 

POETOLOGISCHEN L YRIK: 

Das Attribut •poetologisch• beruht auf dem Wort •Poetik•, das als •die 

Lehre von der Dichtung, ihrem Wesen und ihrer Wirkung, ihren 

Erscheinungsweisen, ihren Form- und Gattungsgesetzten und ihren 

Gestaltungsmitteln•1 bezeichnet wird. •oaher poetologisch d.h. zur 

Poetologie oder Poetik gehorend, auf ihr beruhend. •2 

Also poetologische Lyrik ist die Tendenz in der deutschen 

Lyrikgeschichte, die Aussagen und Oberlegungen Ober Poetologie 

macht, Ober die Lehre der Dichtung, Ober das Wesen und Wirken und 

Ober die Problema und Bestandteile des Dichtens Oberhaupt. Sie 

lassen die poetologischen Oberlegungen in lyrischen Darstellungen 

widerspiegeln. 

Auch in der Romantik findet man eine ahnliche Dichtungsart, wo die 

Romantiker einen neuen Typ der Poetik schaffen, der sich seitdem 

neben dem Essay und der systematischen Abhandlung behauptet hat: 

poetologische Reflexion in Aphorismen, d.h. in sich geschlossene, kurz 

und treffend formulierte Gedanken und innerhalb von Dichtung sind die 

neuen quasidichterischen Ausdrucksformen der Theorie.3 

Friedrich Schlegel hat in diesem Zusammenhang am deutlichsten 

gesagt, •Poesie kann nur durch Poesie Kritisiert warden. Ein 

Kunsturteil, welches nicht selbst ein Kunstwerk ist, ( ... ) hat gar kein 

Burgerrecht im Reiche der Kunst. •4 
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ANLAB UNO VORAUSSETZUNGEN DER ENTSTEHUNG: 

Die literarischen Entwicklungen scheinen darauf angelegt zu sein, den 

Dichter zum ernsthaften Nachdenken Ober sein eigenes Wesen zu 

zwingen. Die Dichter sind starker an den konkreten Problemen des 

Schaffens der Gedichte interessiert, wobei groBer Wert besonders auf 

intensive Beschaftigung mit poetologischen Fragen gelegt wird. 

Poetologische Gedichte sind sozusagen Variationen uber ein groBes 

Thema, namlich die Wesensechtheit der Lyrik. Sie sind Bekenntnisse 

zu eindeutig bestimmten kunstlerischen Anschauungen und 

Forderungen und daruberhinaus Rechenschaft uber das eigene Werk. 

Sie regen Einblicke in Fragen dichterischen Schaffens an und sind 

Dokumente des kunstlerischen Gewissens. 

Lyrik als literarische Form bedarf stets aufs Neue der Klarung. Der 

Dichter versucht, wertvolle Einsichten in den SchaffensprozeB eines 

Gedichtes und Aussagen uber die Umstande der lyrischen Entstehung 

in der lyrischen Form hervorzubringen. Die Herstellung des Gedichtes 

wird selber als Thema vergegenstandlicht. Der Dichter wird seine 

eigene Subjektivitat wiederentdecken lassen und zwar im Kontext des 

Mediums, das er zum Ausdruck der Gedanken benutzt. Es ist ein 

Neuanfang auf der Ebene eines fOr gesellschaftliche wie individuelle 

Erfahrung hochsensiblen Bewuf3tseins. 

Die Ruckwendung zum lndividuellen steht im Mittelpunkt des 

literarischen lnteresses. Ein neues, allmahig wachsendes 

SelbstbewuBtsein des Dichters, ein neues Verstandnis von Bedeutung 

und Funktion des Gedichtes fOhrt zum weiteren Nachdenken Ober die 

Entstehung der Lyrik. Poetologische Lyrik ist aus der schopferischen 
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Praxis und aus der Notwendigkeit der Selbstverstandigung heraus 

entstanden. ·oar Dichter will sein •in-der-Welt-Sein• immer aufs Neue 

klaren und definieren zur Unmittelbarkeit des Gedichtes zwecks 

weiterwirkenden Beunruhigung und Verstorung•.s 

ZWECK UNO AUFGABE DER POETOLOGISCHEN L YRIK 

·wenn eine Entwicklung der poetologischen Reflexion in Richtung auf 

eine immanente Kunsttheorie verhindert wird, erreicht der Dichter 

selbst durch ein Gedicht, was Poetologie seit Jahrhunderten und 

immernoch vergeblich zu leisten bemuht ist. Ein Versuch, die 

Beantwortung der Frage, was Kunst zu Kunst macht.•6 

Poetologische Gedichte entstehen gewohnlich in der Krisensituation, 

wo die Existenz und WOrde der Lyrik Oberall in Frage gestellt wird., 

Viele Dichter, •bedeutendere• und •mindere• bekunden ihr MitgefOhl 

fur die Existenzsorge der Lyrik. Sie funktionieren als Sprecher im 

sozialen Raum, indem sie reprasentative Aussagen fOr andere Dichter 

machen. In Vorahnung kommender Erschutterungen, verkorpern 

poetologische Gedichte .Zeitnot, Zeitsorge und einen Willen zum 

Oberwinden der Krise. Daneben aber auch zielen sie auf die 

Wachhaltung des BewuBtseins der Krise. 

In diesem Zusammenhang gibt uns das folgende Zitat von Sartre 

GedankenanstoBe: • Acts of consciousness have to be conscious of 

themselves, so that even when consciousness is focused on 

something else - when writing for example - it must remain aware of 

itself on the edges of consciousness or the subject cannot continue to 

write•.? 
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Als Dichter sieht man die Aufgabe darin, in Medium, den 

Zusammenhang zwischen lyrik und Gesellschaft deutlich zu machen 

und zugleich Perspektive fOr den Kampf gegen die Krise der lyrik 

aufzuzeigen. Poetologisches Gedicht betont die gesellschaftliche 

Verpflichtung des Dichters, wobei der Dichter die GleichgOitigkeit und 

lethargie vieler Leser aufbrechen und damit die Existenz der lyrik 

bewahren will. 

Der Dichter leistet seinen lyrischen Beitrag und versucht dabei, die 

Gefahr fOr die Existenz der lyrik abzuwenden, denn die Existenz des 

Dichters ist mit der lyrik unmittelbar verbunden. Das folgende Zitat 

von Broch weist auf den Orang und Notfall hin, lyrik zu verteidigen. 

•Die Menschheitsaufgabe der Lyrik, ihre Erkenntnisaufgabe und eben 

darum ihre Daseinsberechtigung erweisen an der ihr auferlegten 

dunklen Todesnahe, weil sie bloB in solcher Nahe zur echten Kunst zu 

werden vermag, weil sie bloB darum, die zum Sinnbild entfaltete 

Menschenseele ist - fOr den Dichter eine auswegslose Position. •a 

Poetologische Gedichte erhalten die Aufgabe, dem Dichter 

Moglichkeiten des Eingreifens aufzuzeigen, ihn aus der passiven Rolle 

des Mitleidenden herauszufOhren und ihn zum verandernden Handeln 

zu aktivieren. 

lndem es gezeigt wird wie Lyrik ihre imaginative Welt herstellt, hilft uns 

poetologische Lyrik zu verstehen, wie die Wirklichkeit genauso 

gestaltet und zwar geschrieben wird. Sie entmutigt die konventionellen 

Erwartungen von Bedeutung und Interpretation der Gedichte und 

problematisiert die lyrischen Kodes, die die Realitat kOnstlich gestalten. 
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Der Kunstler muB den Zweck, der in der Natur immer auBerhalb des 

Gegenstandes liegt, im Faile des Kunstwerkes in den Gegenstand 

selbst zuruckwalzen. 

Poetologische Lyrik ist Rede. Rede an Leser, an Kritiker, an andere 

Dichter uber Lyrik, als Medium des Ausdrucks. So ist sie nicht weniger 

legitim als jede andere Gedichtsart. Ob sie in den 

Darstellungskategorien der Lyrik mitaufgenommen warden soli, ist 

keine prinzipielle, sondern eine rein praktisch-technische Frage der 

Begrenzung des Gegenstandes. 

EIGENTUMLICHKEITEN UNO MERKMALE DES LYRISCHEN ICH: 

In einem poetologischen Gedicht erlebt man das lyrische 

Aussagesubjekt und nichts als dieses. Man erlebt die lyrische Aussage 

als Wirklichkeitsaussage, die Aussage eines echten Aussagesubjekts, 
I 

die auf nichts anderes bezogen warden kann als eben auf dieses 

selbst. 

·wir erleben die Aussagen nicht als Schein, Fiktion, Illusion. Unsere 

verstehende, interpretierende Eingreifung des poetologischen 

Gedichtes ist eine, 'nacherlebende'. 9 

Das poetologische Aussagesubjekt ist mit dem Dichter identisch. Jede 

Aussage eines Gedichtes oder auch das ganze Gedicht sollte mit 

einem wirklichen Eclebnis des dichtenden Subjekts ubereinstimmen. 

Fur Kate Hamburger war sie deswegen Wirklichkeitsaussage,weil das 

Ausgesagte keiner fiktiven Person zugeordnet werden konnte.1 o 
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Der Aussager eines Gedichtes wird mit dem realen Dichter identifiziert, 

wobei das poetologische Gedicht als spontanes Aussprechen der 

wirklichen Erlebnisse, als Intuition des Dichters begriffen. 

Das Aussagesubjekt ist gleichzeitig das aussagende Subjekt und die 

Aufmerksamkeit des Lasers wird immer auf das reale Subjekt des 

Sprechenden gelenkt, das sich selbst objektiviert. 

Die Aussage des Dichters richtet sich nicht auf den Objektpol, sondern 

zieht ihr Objekt in die Erlebnissphare des Subjekts hinein.11 

In dem poetologischen Gedicht erleben wir ein echtes lyrisches 

Phanomen, wo wir ein echtes lyrisches lch erleben, ein echtes 

Aussagesubjekt, das der Garant fur den Wirklichkeitscharakter der 

Aussage ist, indem die Aussagen als authentische Aussagen 

betrachtet werden konnten und das poetologische Gedicht als 

Erlebnisfeld des Aussagesubjekts zu erfahren ist. 

Kate Hamburger stellt die Behauptung auf, daB ein Gedicht eine 

Wirklichkeitsaussage sei, die ihren Ursprung in einem •Jch-Origo• 

habe, indem der Gegenstand von dem Sprecher erlebt worden sein 

musse, wobei Kate Hamburger sich standig auf das Kriterium einer 

•1yrischen Erlebnisechtheit• beruft.12 

Kate Hamburger vertritt die Auffassung, daB der Leser sich zur 

Erhellung eines Gedichtes biographischer Hilfsuntersuchungen 

bedienen muB.13 
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Aber im Faile der poetologischen lyrik stellt das poetologische Gedicht 

selbst von der Seite des Dichters her die biographischen Hinweise dar. 

lm AnschluB an die Theorie der poetologischen lyrik .ist nach 

Lehmann ein Neues festzustellen: ·oas Gedicht ist kein Essay, aber 

es kann einen verschluckt haben• .14 

Das poetologische Gedicht ist ein lyrischer Essay Ober die lyrik und 

der Essayist ist bei seiner Schopfung nicht als private Person beteiligt, 

sondern als dichtende lntelligenz, als Operateur der Sprache und als 

KOnstler. 

In dem technischen Zeitalter kann poetologisches Gedicht weiter mit 

Sebrauchsanweisungen verglichen werden, indem beida Formen 

darauf Hinweise geben, wie man mit dem Medium, dem Mittel 

umgehen soli, dam it es die bezweckte Funktion ausfOhren kann. 

Poetologische Gedichte gehen von dem privaten, · individuellen 

Erfahrungsbereich des Dichters aus, ohne explizit auf 

Gesellschaftliches zu verweisen. Eine T endenz ist festzustellen, von 

den eigenen Erfahrungen auszugehen, sich unmittelbar als 

erfahrendes Subjekt in das Gedicht hineinzubringen. 

Das lch bricht aus den Beschrankungen auf, geht neuen Selbst- und 

Welterfahrungen entgegen, wo aus Dissonanzen die Hoffnung auf eine 

andere Gegenwart wachst, wo es gelingt, die eigene Subjektivitat zu 

erfahren und anzuerkennen.15 
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lnteressant ist die empfindliche Stelle, wo Tatsachen 

zusammenhangen mit dem Subjekt, das sie schafft, erleidet oder 

darstellt; wo ein lch Verantwortung Obernimmt fOr seine Erfahrungen 

und sich selbst in seinem Text haltbar macht. Das lch entwickelt sich 

zu einem Gegenstand von der Selbstdarstellung, zu ihrem Problem 

und dafOr muB es sich selbst fragwOrdig geworden sein.16 

Also will der Dichter seine Lebenserrinerungen als Dichter schreiben. • 

Er ist keine GroBe der Zeit- und Literaturgeschichte, sondern ihr 

Betrachter und vielfach geprOfter Zeuge. 

•Jt (poetologische Lyrik) is a form, a literary Genre with its own 

conventions and expectations. It presents a retrospect of some length 

on the writer's life and character, in which the actual events matter far 

less than the truth and depth of his experience. It describes a voyage 

of self-discovery and crisis of identity but reaching atleast a sense of 

perspective and integration.•17 

Nicht nur die auBeren Realitaten des Lebens sollten ihren 

Niederschlag in der Kunst finden, sondern auch das innere Erlebnis 

des Dichters, dessen Wirklichkeit sich im Kunstwerk gestaltet und 

damit nach auBen tritt. 

Dieser ProzeB der Selbstklarung ist aber kein bloB privater Vorgang. 

Bei dem poetologischen Gedicht geht es auch urn das Dasein des 

Lesers, wobei ihm die Problema der Lyrik als Gattung kenntlich 

werden., Poetologische lyrik erweckt den schopferischen Anteil des 

Lesers an der Lyrik. Die subjektivste Erfahrung des Dichters Ober das 

Schreiben sucht den Vergleich mit der Erlebnis - und Erfahrungswelt 
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des lasers. Manchmal kann der Dichter mit sich selber nicht fertig 

warden und ruft den Leser in Krisensituation zur Hilfe. Der Dichter 

setzt sich auch in die Rolle eines Lesers urn, indem er als Leser, der 

unvoreingenommen und manchmal als Fernstehender das eigene 

Werk betrachtet. lnsistiert wird dabei auf die Rolle der Konventionen 

im VerstandigungsprozeB zwischen dem Autor und dem Leser und der 

Notwendigkeit, vergessene Konventionen fOr eine adaquate Rezeption 

neu verfOgbar zu machen. 

•Jt shows how poets have sought to regain and retain a wide 

readership by drawing in the themes and preoccupations of these 

forms, how in laying bare their own processes of artificial construction, 

self-conscious texts suggest the ways in which our sense of reality is 

similarly fabricated. It does not only suggest the inadequate and 

absolescent conventions of poetry but also suggests the lines along 

which function might develop in the future.•18 

Jede Epoche verlangt bestimmte Normen und Erwartungen von Kunst, 

aber kampft auch gegen Oberkommenes, unproduktiv gewordenes 

Verstandnis von Lyrik. 

Die literarische Kunst ist nur zum T eil als Leistung des Dichters 

angenommen. Das trifft der poetologischen Lyrik vollig zu. Der Leser 

wird als Mitschopfer anerkannt. Auch er muB Ober die Problema der 

Lyrik nachdenken und waiter zur deren Leistung beitragen, wie Rilke 

meint, 

•Nichts meint ein Gedidlt weniger, als in dem Lesenden den 

moglichen Dichter anzuregen.•19 
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Das Resultat ist dann eine Schreibweise, die sich sowohl traditioneller 

dichterischer Formen und lnhalte bedient, aber daneben auch eine 

darstellende und reflektierende Darstellungsweise ubt, urn einen 

Dialog mit dem Leser tuhren zu konnen. 

Das weitere Merkmal der poetologischen Gedichte ist die Darstellung 

des neuen, anderen lnhalts in der traditionellen (klassischen) Form, 

mit der die Leser vertraut sind. 

Bei der Begegnung mit der poetologischen Lyrik ist es hauptsachlich 

auf Variationen des Themas hinzuweisen, - Anrede an den Dichter und 

Leser und auf Spielarten zwischen absolutem Vertrauen in die 

Dichtung und totaler Verzweiflung an ihr. Die Warnung des Dichters an 

die Lyrik der Aufklarung mag man auch den heutigen Lyrikern zurufen. 

Die poetologischen Obertegungen erscheinen auch in zwei in 

Spannung zueinander stehenden Schreibweisen der Kunst. 

Gemeinsam ist die Oberzeugung, daB auch gegensatzliche 

Auspragungen ihrerseits, in ihrem Stil Ober denselben Gegenstand 

schreiben. 

Elisabeth Langgaser hat bekannt, daB sie nicht einfach Erfahrungen 

mitteile, sondern schreibe, urn zu erfahren, was sie nicht weiB. lm 

Schreiben erst beginnt der Sinn, die Hervorbringung erst ruft Wahrheit 

herauf. Der ProzeB wird zum lnhalt des Kunstwerkes. Das Kunstwerk 

ist identisch mit dem ProzeB seines Entstehens. Der noch vertretbare 

Sinn dieser Kunstentwicklung besteht darin, daB das Gedicht sein 

eigener Zweck und lnhalt wird.20 
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Das folgende Zitat faBt den ProzeB des Entstehens der 

poetologischen Dichtung zusammen. •It suspends normal meaning in 

another way. If I talk about the statement or the framework, I move up 

one level in the language game. Likewise when a writer talks about 

poetry within a poem, slhe has put it in questionmarks, so to speak, 

stepping beyond its boundaries. Immediately the poet has become a 

theorist, everything normafty outside poetry being reproduced within 

it•21 
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HAUPTTEIL II 

POETOLOGISCHE L YRIK- EINE PERENNIERENDE TENDENZ, 
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22 



POETOLOGISCHE LYRIK IM 18. JAHRHUNDERT: 

Das 18. Jahrhundert ist von den Zeitgenossen und spater von 

Literaturkritikern ats eine Epochenwende und als Beginn der 

modernen Zeit empfunden worden. Das war die Zeit der Denker und 

Weisen, der Philosophen und der Kritiker, die gewisse Norman fOr die 

Kunstproduktion zu schaffen versuchten. Die von der Philosophie 

gewonnenen Erkenntnisse sollten praktisch wirksam und dem 

menschlichen Leben dienst - und nutzbar gemacht warden. 

Mit densetben Gedanken hat Friedrich von Hagedorn (1708-1754), der 

Vortaufer der anakreontischen Dichtung, diese bis dahin unbekannte 

Form setbst in einem anakreontischen Gedicht dargestetlt. Als 

programmatisch fOr die deutsche Anakreontik gilt sein Gedicht 

•Anakreon•(1), in dem Weisheit mit der Fahigkeit zu ruhigem, 

besinnlichem LebensgenuB gleichgesetzt wird. Zuerst gibt er Hinweise 

auf den lnhalt des anakreontischen Gedichtes. Das Leben tadt den 

Dichter zu maBvott kultiviertem GenuB. Die bevorzugten Themen 

dieser Gedichtform sind "Wein u.Liebe, Rosen und Fruhling, Freundschaft 

und Tanzen" .. Wenn die Dichter votter Jugend anakreontisch singen 

wotten, sollen sie "von milden Reben", "von rosenreichen Hecken" und 

"von Liebe" singen. Dam it macht er diese Lyrikform in dem Wesen und 

der Darstellung bekannt. 

Der religiose Glaube des Dichters und seine Ehre zum Gott findet 

ihren Ausdruck darin,in dem der Dichter ein wesentliches Merkmal der 

Anakreontik wiederholt erwahnt. Bei dem GenuB der menschlichen 

Freude dart man die 'Oberirdische Kraft nicht miBachten: "Hohnt nicht 

die Gottheit, auch nicht der Gottheit Diener. Auch nicht der Gottheit Tempel." 

Nur dann kann man die Ehre eines "echten Weisen" verdienen, indem 
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man sich vernOnftig handelt und die Gottheit verehrt. • Anakreon• ist 

daher das poetologische Gedicht, das in ihrer Darstellung die Form 

und den lnhalt der Gattung erlautert. 

Friedrich von Hagedorn schrieb ein anderes Gedicht •An die 

Dichtkunst• ,(2) in dem er seine Ehre und Liebe an der Dichtkunst 

bezeigt. Die Dichtkunst ist "Gespielin der Nebenstunden" des Dichters. 

"Die Dichtkunst" lindert das Leben, vermindert seine verzerrende Traurigkeit" 

und "vermehrt die Frohlichkeit" Sie hat "Kraft, die Trefflichkeiten der 

Heiden mit tapfern Worten auszubreiten". Sie ist so groB, daB auch 

"Homer und Maro ihr verdanken und ist fahig, die Ewigkeiten vorzusingen". 

Der Dichter gewinnt Lob und groBes Ansehen unter Publikum nur 

wegen ihrer. Der Dichter hat gleichzeitzig Angst vor die Feinde der 

Dichtkunst in der Zukunft, die die GroBe des Dichters klein fmden". Aber 

gleichzeitig hofft er, daB die Dichtkunst den Menschen gute Zeiten 

bringen kann. Er ist sehr optimistisch von ihrer Kraft. FOr den Dichter 

ist sie ein Fluchtort, eine SchOtze. Er lebt ganz nah an ihr und deshalb 

ist imstande,Ober ihre Leistungen, Fahigkeiten, Gefahr und. Ober ihr 

Wesen und Wirken Aussagen · zu machen. Dieses poetologische. 

Gedicht bezeichnet die feste Beziehung zwischen dem Dichter und der 

Dichtkunst. 

Ewald Christian von Kleist (1715-1759) predigt in seiner •Hymne•(3) 

demOtiges Verstummen vor dem Herrn der bewunderten Schopfung, 

der alles zum Besten lenkt. Dabei weist er auf das Wesen und den 

lnhalt seines Gedichtes hin. Der Dichter hat Oberhaupt kein Interesse, 

"Gold und Schatze", oder "niedrige Lust und Eroberer" zum Gegenstand 

seines Gedichtes zu machen.Sein Lied ist der Himmel und der Herr, 

Gott" Dabei wird seine Religiositat und Vernunft ausgedrOckt. 
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"Die falsche Hohheit" reizt ihn nicht. Er wird das Finsternis in der Welt 

anhand seines Liedes beseitigen und durch seine Schopfung die 

Menschen, Burger aufklaren.Aber der gr6Bte Schopfer ist Gott, fOr den 

er nicht singen kann; nur der Himmel ist dazu fahig. 

Das Merkmal der poetologischen Lyrik des 18. Jahrhunderts ist Ehre 

an Gott und Religiositat. Nicht mehr das Lob des Fursten und die 

Unterhaltung der hofischen Gesellschaft, sondern Wurdigung 

burgerlichen Lebens und burgerliche Aufklarung sind der Gegenstand 

und das Ziel der Dichtung. 

Atmliche Gedanken uber lnhalt und Zweck des Gedichtes bringt 

Christian Felix Weisse (1726-1804) in dem Gedicht •oer lnhalt meiner 

lieder-(4) hervor. Er betont, daB er nicht der "Kriege deutscher Adler", 

singen will. Er hat Interesse weder an die Beschreibung der 

"Klinigsfurcht und ihre Siege," noch der "Schlosser und Palaste", wo sich 

die burgerliche Ausbedeutung stattfindet. Er schreibt Iieber Ober das 

Ungluck, Leid,Hungernot und Unberechtigkeit der BOrger und kleiner 

Menschen. 

Die Lyrik wurde als gemeinschaftsbezogene Gestaltung definiert,die 

nicht mehr Macht und GroBe ausdrOckt, sondern die Spannungen 

menschlichen Daseins. Sie sollte der Erziehung und Bildung des 

BOrgertums dienen. Durch Vermittlung moralischer Lehren glaubten 

die Dichter, den Menschen zum besseren Dasein zu verandern und 

ihn zum vernunftigen, zweckbewuBten Handeln anleiten zu konnen 

und dam it das GefUhl des Optimism us und der Hoffnung zu verbreiten. 

Der Adressatenkreis waren die Gebildeten, die Menschen, die an 
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Literatur interessiert waren.Deshalb hat Gotthold Ephraim Lessing 

(1729-1781) zwei Epigramme geschrieben, namlich •Die Sinngedichte 

an den Leser•(s) und •An den Leser·(s), die den Leser angesprochen 

heiBen. Dabei wird das Wesen des Epigramms als Gattung innerhalb 

eines Epigramms erortert. Sie versuchen, den Leser von der 

Bedeutung und Notwendigkeit des Epigramms zu uberzeugen. Das 

Epigramm, das als satirischer Einfall im 18.Jahrhundert eine hochst 

beliebte Kunstform war, weist auf das Epigramm und die erwartende 

Einstellung der Leser gegenuber dieser Form anhand fromme 

steigende Bissigkeit auf. 

Die Lyrik ist charakterisiert durch Hinwendung zum Diesseits, 

Erfahrung der Machbarkeit in der Menschenwelt.Der Dichter wurde als 

Prophet und Lehrmeister angesehen und neben seine 

Einbildungskraft und Gelehrsamkeit wurde auch Geschmack erwartet. 

Das Wunderbare in der Lyrik hat die Wahrscheinlichkeit zum Grunde 

und wichtig war daher das Optimismus, die Hoffnung und die 

Moglichkeit. Die poetologischen Gedichte sind klein,schon und 

analysierend, die Darstellungsweise des lnhalts ist klar, deutlich, 

einfach, die der erzieherischen Vermittlung von Wissen und Lehre 

dient. Epigramm, Lehrgedichte und anakreontische Lyrik sind beliebte 

Formen der poetiologischen Lyrik. Betont wurden die Lehre von der 

Kunst, deren Systemnahe und Machbarkeit und Kraft der 

Verwandlung. Das Epigramm vereinte den scharfsinnigen 

Verstandesappell mit spannunglosender Oberraschung. 

Die poetologische Lyrik ist nicht mehr zu einem sterilen, funktionslosen 

Gebilde erstarrt, sondern ist imstande,die neuen Entwicklungen 

kunstlerisch zu fassen. 
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Gegen Mitte des 18. Jahrhunderts enstand der Geniebegriff in der 

deutschen Lyrik. Durch das Genie gibt die Natur der Kunst Regeln 

und diese Kunst ist nicht mehr rational faBbar. Geniezeit begegnete 

der Vernunft und Verstandeskultur der Aufklarung mit Empfindung und 

GefOhl und diese literarische Erganzung wird als Empfindsamkeit und 

Sturm und Orang bezeichnet. Die Lyriker strebten nicht mehr das 

kunstgemaBe Gedicht, wie es Anakreontik gepflegt hatte, sondern ~en 

moglichst adaquat gestalteten Ausdruck von Empfindung. Das groBte 

Genie Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) betrachtete seine 

Pflicht, das veranderte Wesen der poetologischen Lyrik in seinem 

Gedicht •Harzreise im Winter-(7) darzustellen. Die Entstehung des 

Liedes ist mit Natur verbunden: "Dem Geier gleich I Der auf schweren 

Morgenwolken/ Mit sanftem Fittig ruhendl Nach Beute schautJ Schwebe 

mein Lied." 

Ahnlicherweise lautet das Gedicht ·ued des physiognomischen 

Zeichners•(8), indem er die Gestaltung der Natur in der Kunst 

beschreibt. Er spricht von seiner. inneren Schopfungskraft, indem ein 

schones Bild davon gemalt wird, wie sich die Schopfungskraft das 

Stoff in der Kunst gestaltet:"O daB die innere SchOpfungskraft /Durch 

meinen Sinn erschOlleJDaB eine Bildung voller Saft/ Aus meinen Fingem 

quolle!" Obwohl der Dichter bei der Schopfung "zittert" oder "stottert", 

will er seine Versuche nicht aufgeben. Die Kunst hat Kraft, die Natur in 

ihrem Wesen und ihrer Schonheit zu fassen und darzustellen und das 

eigene menschliche Dasein zur Ewigkeit zu erweitern. "Willst aile 

deine Krafte mir/In meinem Sinn erheitem!Und dieses eigene Dasein hier/Zur 

Ewigkeit erweitem." 
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lm Dichter hat sich die Natur ein Organ geschaffen, urn sich 

auszusprechen und sich ihrer mit den Mitteln der Kunst bewuBt zu 

warden. Sie verleiht allen Stimmungen Ordnung, Gedanken und Sinn. 

Das naturliche und das gesellschaftliche Wesen sind ineinander 

enthalten. Anhand der Lyrik will der Dichter gute Qualitaten von der 

Natur aneignen und zu einem vernunftig denkenden Wesen werden. 

In einem dialogischen Gedicht von Goethe, wird die Verbindung 

zwischen der Kunst und Natur, durch das Gesprach _zwischen dem 

KOnstler und dem Kenner erortert, indem der Dichter fragt, "Wo ist der 

Urquell der Natur.! Daraus ich schHpfend Himmel ftihl".(9) 

In einem anderen Gedicht,das anhand des Dialogs zwischen dem 

Kunstler und der Muse die Schopfung des Werkes erlautert; heiBt es: 

"Sieh. was dein Werk fllr einen Eindruck macht/Das du in deinen reinsten 

Stunden I Aus deinem inneren Selbst empfundenJ Mit MaB und Weisheit 

durchgedachtJ Mit stillem, treuem FleiB vollbracht"(IO) Dieses Gedicht 

waist auf den FleiB und die BemOhungen des Dichters hin, die ihm 

verhelfen, ein lyrisches Wundergebilde zu erzeugen. 

August Graf von Platen (1796-1835) versucht (11), die Bedeutung und 

Notwendigkeit der Lyrik im taglichen Leben zu erlautern. In dem 

alltaglichen Leben legt man groBen Wert auf "Joumale. ZeitungsbHitter, 

Rezensionen. Tabak, Bier und den Politzeimeister". Aber es gibt dem 

Dichter noch zwei andere Sachen, die fur das menschliche Leben 

lebenswichtig sind, namlich die Freiheit und die Kunst, die er als 

Geschwister nennt. Die Kunst kann die Freiheit mit sich bringen,die 

Lyrik ist der Ausdruck der Freiheit. Nicht jeder kann die Kunst 
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aneignen. Nur das Genie kann. "In einem Ozean von Albernheiten" als 

"geniale Schwimmer" die Aufgabe des dichtens leisten. 

Die Notwendigkeit der Natur bei der Schopfung wird noch einmal von 

Goethe erlautert(12), indem er behauptet, daB Natur und Kunst fOr 

den Dichter, gleicherweise wichtig sind "beide (Natur und Kunst) 

scheinen gleich mich anzuziehenJund wenn wir · erst in abgemeBnen 

Stunden!Mit Geist und FleiB uns an die Kunst gebunden, /Mag frei Natur im 

Herzen wieder glfihen" In einem anderen Gedicht •An meine Lieder-(13) 

redet der Dichter seine Lieder an. Er gibt zu , daB seine "geliebte (n), 

kleine (n) Lieder. Zeugen seiner Frtlhlichkeit" sind. Sie verkorpern aile 

seine GefOhle, sie sind seine Geseele bei seinem Leid wie bei seinem 

Freude. 

Die poetologischen Gedichte zu dieser Zeit sind Erlebnisgedichte 

· gewesen, die unter dem unmittelbaren Druck gegenwartigen Erlebens 

des Dichters iustandegekommen sind. Sie sind der Ausdruck der 

Vorstellungen des Dichters bei der Schopfung und sind Beweise fOr 

die peotologischen Oberlegungen, die Einstellung des Dichters zum 

Gedicht und die BemOhungen und Erlebnisse bei der Schopfung 

seiner untrennbaren Freundin, der Lyrik. Der Dichter wird als Seher, 

VerkOnder und Diener der Gottheit angesehen. Er wird meistens als 

eine introvertierte Person dargestellt. 

Die Gedanken werden mit selbstgenugsamer Empfindungsseeligkeit 

und schwarmerischer Steigerung des GefOhlslebens ausgedruckt. 

Die literarische Stromung beruht auf der Natur. Eine neue Vorstellung 

von Natur und ihre teste Beziehung zur lyrik wurde realisiert. 
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Naturphanomene wie FrOhling, Herbst und Mondschein bekommen 

neues individuelles Leben auBerhalb der bislang gOitigen literarischen 

Konventionen. Die Natur verkorpert die Freiheit des Schopfers und er 

stellt sich durch die Fahigkeit dar, das Naturbild stark und intensiv zu 

empfinden. Der Dichter erkennt die wesentliche Rolle der Natur bei 

der Dichtung und fordert eine natOrliche Gesellschaftsordnung fOr den 

natOrlichen Menschen. Er drOckt sich in seinen Schopfungen so aus, 

wie die Natur sich in ihren Schopfungen ausdruckt, indem er dazu 

berufen ist, Mittler zu sein zwischen Natur und Gesellschaft, und zwar 

in dem Sinne, daB er einerseits, als gesellschaftliches Wesen der 

Natur gegenObertritt und andererseits, sich der Natur entauBert. Aber 

das gesellschaftliche Wesen des Menschen gehort zu seiner Natur 

mit.1 Anhand poetologischer Gedichte weist der Dichter auf die 

Schonheit der Natur und ihre notwendige Existenz fOr die Lyrik hin, 

indem er sie auf den Menschen bezieht und versucht dazu, daB die 

Naturschonheiten in der Menschheit den Wunsch erweckt, eine gleich 

schone Ordnung auch in der Gesellschaft und Kunstwelt errichtet. 

Natur wird damit fOr den Menschen verwandelt. 

Herz, GefUhl, Ahnung, LebensfOIIe, Rhythmus, Trieb und Spontaneitat 

sind grundsatzliche Elemente der poetologischen Lyrik. Man glaubte 

an den Kulturfortschritt durch Lyrik. Das neue WeltgefOhl vergottlichte 

die Natur und damit den Dichter.Der Kunstschaffende gab Norman fOr 

die Kunstwerke. Alles ist gut, wenn es aus den Handen des Dichters 

kommt, wahrend es unter den Handen des Menschen verdirbt. 

Dichten ist nicht nur ein mehr oder weniger an Vorbildern orientiertes 

und auf Begabung beruhendes Konnen, sondern eine Daseinsweise 

auf der Grundlage einer spezifischen Gestimmtheit. 
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Das BewuBtsein des dichterischen Auftrags wurde zu einem der 

groBen Themen der klassischen Lyrik. Die Verbindung des Denkens 

mit dem Dichten erscheint als eines der Wesensmerkmale. 

In der Ode •Dichterberuf•(14), die die erweiterte Fassung des 

Gedichtes • An unsere groBen Dichter- ist, sind fast aile Motive dieses 

Themenkreises vereint. Aus dem Selbstverstandnis des Dichters 

erschlieBt sich Friedrich Holderlin (1770-1843) in Weltverstandnis. 

Dichtung stellt den fur den Dichter religiosen Zusammenhang 

zwischen Menschen der Welt her. Das hat Anspruch auch auf 

objektive GUitigkeit und wird als Erkenntnis angenommen. Die 

Verpflichtung zum •Dichterberuf• ist demgemaB eine das Gottliche 

vermittelnde Aufgabe. Dem Dichter fallt prophetische Vorwegnahme 

und Verkundung des Gottlichen zu, es wird von ihm gefordert, die 

"Gesetze" zu geben und das Schicksal, in denen sich der "HOchst" 

zeigt, zu besingen. Der Dichter als Vorbote der kommenden 

Gotteswiederkehr ist von BewuBtsein seiner prophetischen Aufgabe 

erfullt und steht als Einsamer vor Gott nur durch seine "Einfalt" 

geschatzt. Die Furchtlosigkeit des Dichter-Halden weist auf seine 

Todesbereitschaft hin, Untergang und Vorlaufigkeit, die in den letzten 

Versen anklingen, sind ihm wesenseigen.2 

In einem anderen Gedicht •An die Parzen•(15) geht es urn 

Verantwortung und die FOlie der Natur im Gedicht neu zu schaffen und 

auf ihren geistigen Ursprung zuruckzutuhren. 

In der letzten Zeile in einem anderen Gedicht •Andenken•(16) weist 

Holderlin sehr kurz auf die Aufgabe des Dichters hin, alles zu stiften, 

zu schildern, was es nicht in der Wirklichkeit gibt. 
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In den anderen Gedichten wie •An die jungen Dichter•, •die 

scheinheiligen Dichter• und • An unsere grof3en Dichter• redet er 

andere Dichter an,denen die besonderen Aufgaben gegeben warden. 

Der Dichter will die Zeitgenossen und die Nachkommenden (Dichter) 
>' 

zum Handeln aktivieren. Er will sie vom "sanften Schlaf' der 

GleichgOitigkeit erwecken. Sie sollen die Welt lebendig machen, sie 

erobern, aufs Neue stellen und wirksam gestalten. 

Johann Wolfgang von Goethe schreibt Ober das Sonett als 

Gattungsform in seinem Gedicht •das Sonett•.(17) Dem Dichter wird 

die heilige Pflicht auferlegt, sich in erneutem Kunstgebrauch zu Oben. • 

Er soli nur nach den •vorgeschriebenen Schritten• bewegen. Er 

mochte in •kunstlichen Sonetten das Beste reimen, was GefOhl ihm 

gibt. • Dam it mochte er die Bewegung des Geistes nach etwas Neuem 

ausdrucken, die bisjetzt in Grenzen gehalten wurde. Er steht immer in 

dem Kampf zwischen den ~ugehorigkeitsversuchen zur alten 

Ausdrucksweise und dem Orang nach Hineinnahme der neuen Form. 

Die Sonettform erscheint als eine besonders gluckliche Form, in deren 

Begrenzung der poetischen Wirksamkeit die denkbare freieste 

Bewegungsmoglichkeit gestattet ist, wobei das Sonett selber 

mannigfaltige Variationen entwickelt hat. 

Eine menschliche weltanschauliche Haltung, zu deren Elementen 

Disziplin, Strange und MaB gehoren, kann im Sonett einen ihr 

wunderbar gemaBen Ausdruck finden. 3 Die Gestaltung des Sonetts 

zeigt an, daB eine Sehnsucht, ein Wille nach Ordnung und nach 

Neuordnung menschlicher Verhaltnisse vorhanden war. 
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•Nachklang• und •Etemente• sind zwei andere Gedichte von Goethe, 

in denen er uber die Funktion und Elemente eines Gedichtes redet. 

In •Nachklang•(18) betont er darauf, daB die normalen Dinge ein 

neues, schones und erhabenes Wesen bekommen,wenn sie von dem 

Dichter zum Gegenstand des Gedichtes gemacht werden: _"Es klingt 

so prachtig, wenn der Dichter/Der Sonne bald, dem Kaiser sich vergleicht"; 

In •Etement•(19) werden die Merkmale eines liebwurdigen Liedes 

aufgelistet. Wenn man ein allen Lesern Freude gebende Lied 

schreiben will, muB es unbedingt vier Elemente enthalten, namlich, 

"Liebe" "Klang der GUiser" und Waffenklang". AuBerdem als Viertes muB 

der Dichter das vermeiden, das "unleidlich und haBlich" ist. Das Gedicht 

kann •das Volk ewig freuen und erfrischen", nur wenn es diese Elemente 

enthalt. Goethe als Genie schreibt vor, wie die Lyrik der Klassik 

aussehen muB. 

In dem Gedicht • An die Gunstigen•(20) tritt Goethe als Sprecher der 

Dichter-Gruppe auf, indem er das Wesen des Dichters und des 
·• 

Gedichtes zu fassen versucht. Er behauptet, "Dichter lieben nicht zu 

schweigenj Wollen sich der Menge zeigen". In dem Gedicht kann man 

im Gegensatz zur Prosa alles schildern. Die Polaritaten wie "Lob und 

Tadel", "Alter und Jugend" und "Fehler und Tugend" konnen gleichzeitig 

Gegenstand des Gedichtes sein. Das Gedicht ist der Ausdruck aller 

seiner GefUhle, lrrtumer, Bestrebungen, Leiden und Erlebnisse. Nach 

Meinung Goethes kann alles in der Lyrik gut verkorpert werden. 
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In den ·spruchen•(21) vergleicht Goethe die Gedichte mit den 

"gemalten Fensterscheiben". Wenn man (Leser) "vom Markt in die Kirche 

hineinsieht", erscheint alles "dunkel und duster". d.h. ohne dem Gedicht 

intensiv und unmittelbar zu begegnen, kann man den lnhalt nicht 

verstehen. Aber wenn man "nur einmal hereinkommt" ist a lies "farbig und 

hell". 

Der lnhalt und die Intension des Dichters wird klar,deutlich und 

verstiindlich. Der Leser bekommt das GefOhl der Erhabenheit und 

Himmlichkeit. Dieses Gedicht versteht sich als Apelle an die Leser, 

daB sie Anniiherungsversuche machen sollen, sich anstrengen sollen, 

indem sie sich auf den Dichter und sein Werk reflektieren lassen. 

Wenn der Dichter glaubend und hoffend anvertraut wird, hat das eine 

bessere Wirkung auf die Leserschaft. 

In ·oer berufene Dichter:-'(22) stellt Goethe das Bild des erwunschten 

Lasers dar. Er wunscht solch einen Leser, der unbefangenen, den 

Dichter, sich M!lbst und die Welt vergiBt und nur in dem Buch lebt". Goethe 

will, daB der Leser seines Werkes vollig mit dem Werk identifizieren 

soli. 

In einem anderen Gedicht(23) stellt Goethe den Dichter als Verrater 

dar. "Erst sich im Geheimnis wiegen, I dann verplaudem frtih uind spat!/ 

Dichter ist umsonst verschweigen, I Dichten selbst ist schon Verrat". heiBt 

es, womit gesagt ist, daB der Dichter zunachst sich dem noch 

Unentdeckten zuwenden und sich wiegen lassen soli von dem Zauber 

des noch Geheimnishaften. Er muB sich aber damit 

auseinandersetzen, das Geheimnishafte durchdenken und sich "fruh 

und spat" mit sich selbst oder anderen darOber aussprechen. Die 
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zweite schopferische Art besteht also in der SelbstversUindigung. Es 

ist dem Dichter nicht gegeben, verschwiegen zu sein; d.h. der Dichter 

gibt in seiner Schopfung das Geheimnis preis, indem er es deutet und 

der Welt offenbart. Der Dichter ist ein ·verrater• in dem Sinne, als das 

Geheimnis ihm nur dazu da ist, es zu enthullen und as auf diese 

Weise fortbestehen zu lassen. Ein wichtiger Hinweis Goethes, daB 

Dichtung im Enthullen des Geheimnishaften besteht, wobei das 

Geheimnishafte in dar Poesie gerade eben darin sich zeigt und 

enthalten bleibt, als •selbstenthulltes Geheimnis•.4 

Friedrich Schiller (1759-1805) hat in seinem Gedicht •Die Dichter der 

alten und neuen Welt• (24), das verandernde Wesen der Dichter 

erortert. Er drOckt seinen Wunsch aus, die •vortrefflichen Dichter und 

Sanger zu treffenj die mit ihren verherrlichen, lebendigen Gedichten und 

Liedem das Volk "entztickt" haben. Sie haben sowie von dem 

Himmlichen als auch von dem lrdischen gesungen und haben die 

Leser die Dichtung -- und Phantasiewelt unmittelbar erfahren und 

genieBen lassen. lhre Lyrik ist jetzt verschwunden, denn es fehlt ein 

"empfangenes Ohr". Die Dichter dar alten Welt findet er giOcklicher, wei I 

ihre Dichtung herzlich begrOBt und Qberall gelesen wurde. Man hat 

groBe Freude daraus entzogen und den Dichter hat Ehre und 

Ansehen verdient. Das Volk hat sich mit dem Dichter mitgefOhlt, 

mitgelitten und mitgenossen. Der Leser hatte Anteil an seine Freude 

und Leiden. Der Dichter der neuen Welt dagegen "vemimmt das Bild 

der richtenden Wahrheit nicht". Er spOrt die Bedeutung und den Wert 

der Lyrik nicht, ist nicht ernst und kunsttreu. 
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Schiller bringt seine Sorge fur die Existenz der Lyrik zum Ausdruck. Er 

hat eine Vorahnung davon, daB die Lyrik und die Dichter allmahlig 

ihren Wert und Ansehen in der Gesellschaft verlieren wOrden. 

Die Werke des klassischen Zeitalters sind schon die vollkommenste 

Beschreibung ihrer Selbst. Die Worte werden selbst wieder zum 

Schonen. Die Beschreibung wird mit dem Beschriebenen eins, weil sie 

nicht urn des Beschriebenwillens da ist, sondem ihrem Endzweck in 

sich selber hat. Die Aufmerksamkeit des Lasers wird auf die 

beschriebene Sacha aber auch auf die Beschreibung gezogen.S 

Oberall wurde Dichten als einen ernsthaften Beruf betrachtet, wobei 

die meisten Dichter sich Gedanken Ober den Dichterberuf geauBert 

haben. FOr den Dichter gibt es verschiedene Wege zur Wirklichkeit 

und auch Abwege, die ihn von der Wirklichkeit abfOhren. Ein Weg zur 

Wirklichkeit wurde als derjenige betrachtet, daB sich der Dichter solch 

einen Beruf ausObt,um mit Menschen verschiedenster Art in 

BerOhrung zu kommen und daher selber genotigt ist, sich in der 

Wirklichkeit des beruflichen Lebens zu bewahren. 

Die poetologische Lyrik neigte zum Typushaften und zu Ordnung und 

MaB, Eine Abkehr von Sturm und Orangs Formfreiheit und Harmonie 

des Ganzen waren das angestrebte Ziel und das Wesensmerkmal war 

das Gedankliche. Der Sinn eines echten Neuertums liegt darin,die 

neuen Gestalten, die lebendigen Getuhle und Gedanken der 

Zeitgenossen mit einfachen und klaren Ausdrucksmitteln zu 

verkorpern, ohne die traditionellen melodischen Wendungen zu 

furchten. 
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Die Lyrik soli das lndividuelle zum Allgemeingultigen klaren, wobei die 

wichtigsten Themen waren, namlich Ordnung der menschlichen 

Gesellschaft, Gesetzlichkeit des Lebens, sittliche Verantwortung des 

Menschen, kulturphilosophische Betrachtungen und das alles spiegelt 

sich .in den poetologischen Oberlegungen wider. Die Dichter setzen 

einige Normen fur die Lekturen. ihrer Gedichte ein. FOr einen 

wirklichen Genua eines Gedichtes ist es notwendig,ein wenig Einblick 

in die Wunderwelt der Lyrik zu gewinnen, so daB der Leser tiefer mit 

dem Gedicht und mit seinem Schopfer verwachsen kann. 

Die politisch, philosophisch und stilistisch homogene Bewegung ist 

charakterisiert durch Vielfalt an lntensionen und 

Ausdrucksmoglichkeiten. 

Das Kunstwollen des 18.Jahrhunderts wachst nicht aus der Abklarung 

und Auswertung einer Vielzahl von Kraften, die von der Aufklarung 

uber den Widerspruch der Geniebewegung bis zur Lehre von Goethe 

und Schiller reichen. Das Widerspiel und die Auflosung dieser 

verschiedenen Sehweisen der Epoche konnen im Zusammenhang der 

ldeen als Einheit gedeutet werden. 

Die Ausbildung der Dichter im Dienst der gesamten Menschheit wurde 

erstrebt. Der Dichter, das Genie wurde als richtungsgebender und 

seine Kunst als die schonste und exemplarische betrachtet. Nur von 

Genies Werke sollte man die Kunstregeln ableiten. 

Die Natur erschien bei poetologischen Gedichten als ein groBartig 

geordnetes Reich ohne Willkur und Gewalt und der Dichter unterwarf 

sich dem hohen Gesetz der Natur, wobei Bandigung, Normung und 
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Formung als die groBen Kunstideale bezeichnet wurden. Die Dichter 

wollten die · Gedichte den intellektuellen und sittlichen Forderungen 

angepaBt wissen, daher ihre poetologischen Gedanken in der 

denentsprechenden Form g9stalten. 

POETOLOGISCHE L YRIK IM NEUNZEHNTEN JAHRHUNDERT 

Die poetologischen Gedichte aus der ersten Halfte des 

19.Jahrhunderts hatten den Ton der Entsagung und Resignation in 

sich verborgen. Die enttauschten und muden Dichter wollten in einer 

gewissen Ordnung und Ruhe zurOckkehren. Der Dichter wurde als 

reiner Nachahmer der Vorgange angenommen und die 

Hoffnungslosigkeit und Traurigkeit der Dichter findet ihren Ausdruck in 

zahlreichen Gedichten. 

Friedrich Ruckert (1788-1866} stellt (25} den Dichter seiner Selbst die 

Frage, was er schreibt: "Was schreibst Dichter du" und der Dichter 

antwortet: "In Glutbuchstaben I Einschreib ich mein und meines Volkes 

SchandeJ Das seine Freiheit nicht darf denken wollen". Fur den Dichter 

gibt as nichts in der Welt, er hat das ·Getuhl, alles verloren zu haben. 

Fur ihn ist ein •einziger Band" geblieben und "Das ist die Sprache", die 

Ausdrucksmoglichkeit. "Und die Dichter mUssen sie als ihr einziges 

lieben." In diesem Gedicht sind Schmied, Bauer, Mutter und Dichter 

unter einer und derselben klasse eingeordnet worden, namlich die 

Klasse der Unterdruckten, die fOr Gewinne andere Menchen eigene 

Freiheit verlieren mussen. 

Auch Heinrich Heine (1797-1856) weist auf die traurige Lage des 

Dichters hin,indem er keine Existenz in der Wirklichkeit hat, sondern 
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nur auf der BOhne. In dem Gedicht ·sie erlischt• ,(26) beschreibt er 

symbolisch, wenn der Dichter das Publikum unterhaltete, hat "Ein 

hochverehrtes Publikum/Seinen Dichter dankbar beklatscht". Wenn aber die 

AuffOhrung vorbei ist "ist das Haus so stumm/und sind verschwunden Lust 

und Lieder." 

Die poetische und realistische Welt wurden getrennt betrachtet. Der 

Zweifiel am Vermogen der Kunst und Kritik am Vermogen der Dichter 

fOhrte zur kunstfeindlichen Stellungnahme. Die Dichter wurden oft als 

das Gleichgewicht verlorene, zerrissene, kranke und irre Menschen 

betrachtet. 

Das Gedicht ·ued der Zerrissenen•(27) von Gottfried Keller (1819-

1890) stellt der Qual und Schmerz des Dichters dar, in dem er sagt: 

"Sie nennen uns die Zerrissenen/Von trauriger Gestalt!"Die traurigen, 

wahrheitstreuen Gedichte wurden Oberall als "zerrissene Lieder", 

GefUhle der Dichter als "zerfetztes und entsagende Dichterherz", und 

"zerrissene Seele" bezeichnet Die groBen Dichter wie Hutten, Platen, 

Herder, Schiller, Chamisso, Byron wurden von der Gesellschaft scharf 

kritisiert.ln der letzten Strophe des Gedichtes spricht er den 

revolutionaren Dichter Freiligrath an und ladt ihn ein,die Dichtung aus 

der miserablen Lage herauszuziehen. 

In dem Gedicht ·oas war daheim ein ewiger Gesang•(28) zeigt Georg 

Weerth (1822-1856 ) die beliebten Themen der klassisch

romantischen Lyrik an, in der "RoB, Panzer, giildne Tressen, Drachen, 

Elfen, Prinzessen, Borgen und Ritter" Gegenstand des Dichtens waren. 
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Der Dichter kritisiert diese Phantasiewelt, in dem er sich verdankt,daB 

mit der Romantik alles vobei ist: "Gottlob, mit der Romantik ist es aus/satt 

ist die Welt des Marchenhaften Plunders." 

Die neue Zeit soli den neuen lnhalt hervorbringen. 

Auch Freiedrich Hebbel (1813-1863} reflektiert sich uber die 

veranderte Zeit und damit die verandernde Funktion des Dichters in 

dem Gedicht •unsere Zeit•.{29) Der Dichter soli die resignative und 

entsagende Stellung aufgeben und zu allen Zeiten des Jahres tatig 

und aktiv sein und schreiben. Es ist seine Pflicht, sowie Gluck und 

Warme des Fruhlings als auch die Kalte, die unglucklichen Zeiten des 

Winters gleichmaBig zu beschreiben. Der Dichter soli aile Polaritaten 

des Lebens wie "Tag und Nacht", "Wrume und KHJ.te" des mensch lichen 

Lebens wirksam in seiner Lyrik gestalten. 

Die Poesie hat fOr den Dichter in seinem Leben eine grof3e Rolle 

gespielt. Sie war Ausdruck der Freiheit und verborgene GefUhle. 

Friedrich Ruckert zeigt in seinem Gedicht •Poesie.{30) an, was fUr 

eine Rolle sie in seinem dichterischen Leben spielt und welche 

Funktionen sie leistet. Sie ist tor ihn wie "Schatten am Tagel und Licht in 

der Nacht." Sie wohnt "dicht bei ihm/lebt in seinem Herzen. Sie beantwortet 

aile seine Fragen und hilft ihm in seinen schwierigen Zeiten. Sie ist fUr ihn 

der Schutz gegen die Hitze der Erfahrungen. 

Auch Friedrike Kempner (1836-1904) bringt ihre Ehre fOr die Poesie in 

dem Gedicht •o;e Poesie• zum Ausdruck. Die Poesie hat ihres 

Erachtens immer Recht, "denn sie ist von hoherer Natur"/ und von 

"tibennenschlichem Geschlecht". Sie bleibt immer als echte Freundin der 
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Dichterin ungeachtet der Tatsache, ob "sie krankt oder driickt"./ Sie wird 

nie "schimpfen oder grollen". 

Das Wesen der Poesie veranderte sich in der zweiten Halfte des 19. 

Jahrhunderts. Eine neue Ausdrucksweise, namlich die politische 

Poesie entstand. Aber das war nicht bloB eine neue Variante der 

Poesie, sondern der geschichtsbedingte Ausdruck einer Erweiterung 

von Poesie, die grundsatzlich und bewuBt wahrgenommene politische 

Qualitat besitzt. Die poetologische Lyrik bluhte je nach dem politischen 

Klima der Epoche. 

Das Beispel fur die Moglichkeit der sowie asthetisch schonen als auch 

politisch eingreifenden Dichtung ist Georg Herweghs (1817-1875) 

Gedicht :An die deutschen Dichter•(32). Schonheit und Tendenz sind 

in diesem Gedicht so eng miteinander verbunden, weil dar Dichter 

nicht nur die Schonheit,als das oberste Gesetz der Kunst betrachtet, 

sondern auch die Wirklichkeit des menschlichen Lebens. Der Dichter 

muBte notwendig in Opposition sowohl zu den undemokratischen 

.gesellschaftlichen Verhaltnissen des Vormarz, als ~uch zu der als 

aristokratisch empfundenen klassisch-romantischen Literatur geraten, 

indem er sagt: "seid stolz !, es Idingt kein Gold der Welt I Wie eurer Saiten 

Gold; I Es ist kein FUrst so hoch gestellt I DaB ihr ihm dienen sollt ! " 

Freiligrath (1810-1876) hat in seinem Gedicht •Aus Spanien• den 

Dichter zur Diskussion gestellt, "Der Dichter steht auf einer hoheren 

Warte,lals auf den Zinnen der Partei". 

In Auseinandersetzung mit dieser poetologischen Aussage legte 

Herwegh often dar, daB der Dichter in Anbetracht der politischen 
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Sitaution Partei zu ergreifen und "einseitige Richtung zu vertreten babe", 

da "unsere Universalitat ewig nicht zum Handeln kommt" So hielt Herwegh 

in seinem berOhmten Gedicht ·oie Partei.(33) Freiligrath und allen 

indifferenten Dichtern entgegen."Ihr mUBt das Herz an eine Karte wagenl 

Die Rube tiber Wolken ziemt euch nicht; llhr mtiBt euch mit in diesem 

Kampte schlagen/Ein schwert in eurer Hand ist ein Gedicht... "Mit dem 

Gedicht als Kampfmittel appelliert er an Jie Dichter, an den politischen 

Kampf teilzunehmen. 

Heinrich Heine redet die politischen Dichter in seinem Gedicht• An 

einen politischen Dichter•(34) an. Er unterscheidet die Barocklyrik von 

der politischen Lyrik. lm Zeitalter des Barocks war es fOr die 

Hofpoeten Oblich gewesen, ihren Dichtungen eine "unterwilrfige 

Zueigung" an den absoluten Herrscher voranzustellen, so wendete 

Heine diesen Gebrauch im Gegenteil urn. Anstatt einer Widmung am 

Anfang, stellte er einen bOsartigen Fluch am Ende des Gedichtes und 
:~·-

warnte Friedrich Wilhelm IV, daB den Dichtern "ungeahnte Machtmittel 

zu Gebote" stOnden. Heine SchlieBt das Gedicht mit dar Warnung, er 

sei imstande, anhand dichterischer Mittel den unumschrankten 

Herrscher ebenso ins ewige Inferno hinabzustoBen. 

In diesen Gedichten spOrt man die Bindung des PhantasiemaBigen an 

konkrete Lebenserscheinungen in der ersten H~Ufte des 19. 

Jahrhunderts. 

Aber urn Mitte des 19.Jahrhunderts tritt Revolution in der Literatur. Die 

Dichter versuchten, Kontakt mit dem politischen und gesellschaftlichen 

Leben herzustellen. Die Gegnerschaft zur klassisch-romantischen 

Lyrik fand ihren Ausdruck in Ablehnung der bisherigen poetologischen 
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Norman und Regeln. Man glaubte an die Erreichung der Ziele durch 

die geistige Beeinflussung. Poetologische Lyrik weist · darauf hin, daB 

Lyrik als Propaganda und Agitationsmittel dienen sollte, die bei der 

Verbreitung politischer Gedanken helfen konnte. Dem Dichter wurde 

die Aufgabe der unparteiischen Schilderung der Welt gegeben. Er 

wandte sich gegen die Wirklichkeit verfalschte Tendenz, indem er 

dem Heroischen gegenOber sehr skeptisch trat. 

Hoffmannsthals (1874-1929) kunstlerisches Reifen (35) ging Ober die 

Herausbildung einer Form, die dem lnhalt Sinn, d.h. Bedeutung 

verleiht, Ober den stofflich greifbaren Vorgang hinaus.• Trennt Ihr vom 

Inhalt die Fsmnlso seid ihr nicht schaffende Kiinstler/Form ist vom Inhalt der 

Sinnllnhalt das Wesen der Form." Der zweite Tail besagt deutlich, daB 

es sich in der kunstlerischen Form nicht urn Aufhebung vom lnhalt 

handelt, vielmehr erfOIIt sich das Wesen der Form erst darin, daB sie 

Form vom lnhalt wird. 

Dieses Gedicht von Hoffmannsthal verkOrpert die formalen Gedanken 

der politischen Lyrik, indem es sowie vom Gedanklichen als auch vom 

Optischen her zu betrachten, fOr die Ganzheit der Lyrik wichtig war. 

Von den Dichtern wurde erwartet, daB sie politische Gedanken in 

einer dementsprechenden Form darstellten. Das Gedicht wurde als 

Gestalt betrachtet, worin die menschliche GefOhls- und Gedankenwelt 

als Rhythmus und Metrik verkOrpert ist. 

Formelemente sind schon weitgehend inhaltlich determiniert. In einem 

guten Gedicht kann es weder eine Diktatur des lnhaltlichen noch eine 

des Formalen geben. Da wird eine Form - lnhalt ldentitat erreicht, daB 

es unmoglich ist, Form und lnhalt voneinander abzulosen, ohne die 
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Einheit des Gedichtes zu zerstoren. Durch sein Gedicht versucht 

Hoffmannsthal, den poetologischen Hinweis Ober Form-lnhalt ldentitat 

zu geben, der als Richtlinien fOr die jungere Dichtergeneration gilt. 

Das letzte · Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts wirkt als eine 

Obergangsphase vom 19. zum 20. Jahrhundert, das als Naturalismus 

bezeichnet wurde. 

Arno Holz (1863-1929) und Gerhart Hauptmann (1862-1946) sind die 

wichtigsten Dichter, die poetologische Anmerkungen in ihren 

Gedichten hervorgebracht haben.ln dem Gedicht •Phantasus•(36) 

untersucht Arno Holz als ein wissenschaftlicher Experimentator, die 

Sprache auf den ihr innewohnenden Rhythmus. Das Held des 

Gedichtes ist ein armer Dichter in Berlin, der in seiner "Dachkammer" 

verhungernd noch einmal seine Jugend erlebt und gleichzeitig sich zu 

groBen Phantasien aufschwingt. Er "fieberte" und "schrieb Gedichte"/ als 

ein "Traumer", ein "verlorener Sohn". Er hat wie betrunken, in der 

wahnsinnigen Stimmung Verse niedergeschrieben. Er ist mit seiner 

Schopfung so beschaftigt, daB er auch nicht seinen Hungernot 

fOhlt.Der Dichter wird hier als Martyrer betrachtet, als derjenige, der fOr 

seine Gedanken und ldeen zu sterben bereit ist. Er wird als der 

eigentliche Herrscher der Welt angesehen, wobei Holz die Wirklichkeit 

auf der Spur folgt und den Leser selbst auf die Spur setzt. 

In einem vierzeiligen Gedicht •Programm•(37) behauptet Holz, daB der 

naturalistische Dichter ein •Prophet• ist, aber ein moderner Prophet•, 

der nicht rOckwarts schaut und schafft der modernen Gese!lschaft 

anhand moderner Sprache modernen lnhalt. 
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Gerhart Hauptmann hat ein merkwurdiges Gedicht (38) geschrieben, 

indem in schoner, schlichter Weise aile die Elemente enthalten sind, 

welche zur Geburt und zum Wesen eines Gedichts gehoren. So ist 

"kein Flug ins weite All zu unternehmen, I ohne daB die Erde gefltigt wird", 

und "ohne das Gebrtill der Herde I kommt die Nachtigall nicht zu ihrem 

Gesang." Erdreich und Gedankenreich gehoren zusammen, sind 

aufeinander angewiesen, und so ist es, - der Dichter schenkt fOr die 

Ahre, die ihm die Erde beschert, er gibt sein Lied. 

Mit den poetologischen Gedichten aus dem Naturalismus sucht man 

die Gesetze fOr die Kunst, die den Naturgesetzen gleichzustellen sind. 

Man fragt nach den Mitteln, mit denen die Kunst arbeitet. Man spricht 

von wissenschaftsahnlicher Beobachtung und Schilderung der 

Wirklichkeit. Dichter als Darsteller strebt nach Verfeinerung der 

Darstellungsmittel einer sehr objektiven Darstellung. Die Gedichte 

dienen der Aufklarung und der andernden Gestaltung der Zukunft. Der 

Dichter muB sein poetisches VerantwortungsbewuBtsein anstrengen, 

das ihn darauf hinweist, daB nur in der Verteidigung der Lyrik seine 

dichterische Mission zu erfullen ist. 

DIE POETOLOGISCHE LYRIK IM 20. JAHRHUNDERT 

Die poetologischen Ausdrucksversuche des 20. Jahrhunderts 

beginnen mit der urn 1900 entstandenen avantgardistischen Lyrik. Es 

wurde Oberall unter Dichtern darin Obereingestimmt, daB man das 

Gedicht ernst nehmen soli und die Dichter sich zur Verteidigung der 

Lyrik entschlie6en mussen. Sie sollen die Arguments fur die 

Lebensnotwendigkeit des Poetischen ernsthaft vorzutragen und die 

Lebensnotwendigkeit der Lyrik unter Beweis zu stellen versuchen. 
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Dem Dichter wird die Moglichkeit zu solch einer Arbeit verschafft und 

gleichzeitig geboten, daB seine Arbeit zu einer Sache des lnteresses 

des ganzen Volkes und zu einer Sache der offentlichen Kritik erhoben 

wird. 

Des bekannten impressionistischen Dichters Richard Dehmels (1863-

1920) Gedicht •Denkzettel fUr den verehrten Leser•(39) laBt sich als 

programmatische Verherrlichung des Lebens und Erlebens 

bezeichnen. Hier findet sich fOr den Jugendstil typisches Moment der 

Vitalitat. In dem Gedicht redet der Dichter die Leser an, die er 

"verehrt" und versucht das Wesen seiner Lyrik fOr ihr Verstandnis zu 

erlautern, damit sie den Dichter und sein Gedicht besser beurteilen 

konnen. 

Er will, daB sie ihn "richtig lesen", sonst wird der VerstandnisprozeB 

erschwert. Sie sollen in seinem Gedicht "keinen Grundgedanken" 

suchen, sonst wird der lnhalt die Leser in Verwirr,ung setzen. "Gedichte 

sind keine Abhandlungen", sondem seine "Seelenwandlungen". Er will die 

Leser darOber klar machen, wie die Gedanken und GefUhle seine 

Gedichte gestalten. Der Dichter "erlebt" die Gedichte und das Erlebnis 

kommt nicht aus Gedanken, sondern aus den GefOhlen. Anstatt 

Grundgedanken soli "Grundgefilhl" als wichtiger angesehen werden. 

Der Dichter gibt den Lesern einige Richtlinien und Vorschlage darOber, 

wie sein Gedicht gelesen werden soli, urn die lntensionen, Gedanken 

und GefOhle des Dichters richtig verstehen zu konnen. 

Der EinfluB Nietsches Lebenskult, die Verherrlichung des Willens, 

findet ihren Ausdruck in dem Gedicht •Grundsatz•(40). Dieses Gedicht 

formuliert die fOr das KunstversUindnis des ausgehenden 19. 
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Jahrhunderts charakteristische Gleichsetzung, "Dichterkraft ist 

Gotteskraft". Der Dichter will die Welt nur zum Willen des Schopfers 

erlosen, indem er die Dichterkraft mit der Gotteskraft gleichsetzt. 

Stefan Zweigs (1881-1942) Gedicht •der Dichter•(41) stellt den 

traurigen, einsamen Dichter dar, dessen Leben als voller Schmerz 

und Wunden beschrieben wird. Der einzige Weg aus diesem Ungluck 

ist der Traum und damit das Dichten.ln der Phantasiewelt vergiBt er 

die dunkle Wirklichkeit, aber dann realisiert er,daB die Wirklichkeit 

dieselbe bleibt. Das Sc~wanken des Dichters zwischen Melancholia, 

Schmerz und Aufbegehren, Hoffnung verkorpert sich zu einem 

Gedicht. 

Stefan George (1863-1933) beschreibt die Situation und damit die 

erwartende Aufgabe des Dichters in schwierigen Zeiten in dem 

Gedicht ·oer Dichter in Zeiten der Wirren•(42). 

In dem Gedicht •oar Dichter•(43) von Rainer Maria Rilke.(1875-1926) 

wird die Erfahrung des lyrischen Subjekts mit den Ding-Gedichten 

artikuliert. Er bezweckt, den Dichter als biographisch faBbare 

Erscheinung auszuloschen, ihn zumindest zurucktreten zu lassen. Der 

Dichter kann die Zeit nicht kontrollieren. Er hat •keine Geliebte, kein 

Haus keine Stelle." Er hat das GefUhl, daB niemand jetzt seine Existenz 

braucht. Aber trotzdem versucht er, der Lyrik zu bedienen. 

Der Dichter wird betrachtet als Jemand, der uber den praktischen 

Lebensinteressen und Wissenschaften steht, als ein hoheres Wesen, 

dessen SelbstbewuBtsein und Wahrheitsanspruch sich nicht aus der 

Wirklichkeit, sondern aus anderen Spharen herleitet. Allgemeine 
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Begriffe wie Bose, Gute (wie im •Grundsatz•) werden als unbeweisbar 

und IOgenhaft betrachtet und damit wird die beschriebene Wirklichkeit 

in Frage gestellt. 

Der Dichter soli ein Antizipator sein, d.h. er soli immer wieder dannach 

streben, vorwegzunehmen und von dem KOnftigen soviel wie m6glich 

in das Gegenwartige hineinzuprojizieren. Denken und FOhlen ist bei 

dem Dichter weitgehend mit dem Akt des Schreibens verbunden, in 

dem er die Wirklichkeit fassen, aufschreiben und gestalten kann. 

Die urn 1910 eingesetzte Stromung des Expressionism us bringt durch 

Steigerung, Erneuerung und Wandlung charakteristische 

poetologische Vorstellungen hervor. 

Ernst Standlers (1883-1914) •Form ist Wollust•(44) weist auf die 

stilistischen Besonderheiten der expressionistischen lyrik hin. Die 

"H:trte der Fonn" wird durch ein "grenzenloses Michverschenken" abgelost, 

indem GefOhl durch hochsten Ausdruckswillen geformte Realitat wird. 

Dieses Gedicht laBt sich als ein, die eigene Entwicklung in ein 

dichterisches Bild bringendes Bekenntnisgedicht bezeichnen. Die 

ekstatische Hingabe an den Menschen wird von der Sehnsucht nach 

Entgrenzung begleitet: "Fonn und Riegel muBten erst zerspringen/Welt 

durch aufgeschlossene Rohren dringen." Die Auslosung in der Totalitat des 

lebens findet ihren Ausdruck in, "Und in grenzenlosem 

Michverschenken/Will mich Leben mit Erftillung tranken". Der Dichter gibt 

zu, daB Form als "Wollust. Friede und Himmlisches Gentigen" betrachtet 

werden kann, aber ihn "verschntirt und verengt" sie. Er findet Form als 

harte Beschaffenheit, Festigkeit und Widerstand, sie ist etwas ohne 

Erbarmen, Mitleid und Warme des GefOhls. Er vertritt die 
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expressionistische Dichterklasse, indem er nach · Unbegrenztheit der 

GefOhle, Triebe und Oberschwung strebt. Er mochte sich gegen die 

Form aufbrechen lassen. 

Johannes Becher (1891-1958) schreibt das bekannte 

Programmgedicht •vorbereitung•(45), in dem er die Oberlieferte Form 

des Gedichtes in Fetzen reiBt und das Zerfetzte von "einer Geftihlswoge 

davonspiillen laBt· Der Dichter lernt, sich vorbereitet und sich iibt." indem er 

"leidenschaftlich arbeitet". lhm "schwebt eine geschliffene Landschaft vor". 

Der Dichter spricht Ober •Trinitat des Werks": "Erlebnis, Formulierung und 

Tat", die sich zur Gestaltung eines Gedichtes fOhrt. FOr den aktivisten 

Becher gehoren Wort und Tat zusammen. Er strebt nach einer 

musterhaften Weltgestaltung, "heiligem Staat" und Erneurung der 

Menschheit. Der Widerstand zu alten Norman regt sich heimlich, die 

Barrikaden errichten sich und die Antwort hofft er in der Zukunft zu 

finden. Er schreibt gehackte Satze und reiBt das Volk auf grausame 

Sprache, weil sie der Wirklichkeit entspricht. In dieser Welt findet er 

die giOckselige Menschheit wie eine lnsel. Er waist auf Polaritaten des 

Lebens hin: Abstand zwischen Wirklichkeit und ldeale, Menschheit, 

Freiheit und Liebe im Gegensatz zum Qual und Grausamkeit der Welt. 

Franz Werfel ( 1890-1945) verstand die expressionistische Dichtung 

als ethischer Aufbruch und nicht als asthetische Neuerung. Er steht 

fOr die Feier des Gedankens der Erlosung durch das dichterische 

Wort, fOr weltoffenen Optimismus und zugleich demOtige Hinwendung 

zu Gott. Er laBt in seinem Gedicht die Gedanken der christlichen 
C't-6] 

Sendung treten. In dem Gedicht •An den Leser· .... drOckt er seinen 

inneren Wunsch a us, "dem Menschen verwandt zu sein." Verstromende 

Hingabe an den Leser und Bereitschaft zu brOderlichem Mitleiden 
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finden ihren Ausdruck: "Sei nicht hart und lOse Dich mit mir in Tranen auf'. 

oder "so gehore ich Dir und Allen./ Wolle mir.bitte, nicht widerstehen ! I Oh 

konnte es einmal geschehen, I DaB wir uns, Bruder, in die Anne fallen.!" 

Stammelnde Sehnsucht nach Gottesgnade im BewuBtsein 

menschlicher Schuld und erweckenden Glaube an das 

Ewigmenschliche bilden den Stoff des Gedichtes aus.7 

Paul Boldt (1885-1921) hat in seinem Gedicht •Der Dichter-(47) ein 

groteskes und schreckliches Dichterbild des Expressionismus 

dargestellt. Der Dichter wird auf das gestorbene Bild reduziert.Das 

Dichtergesicht wird mit einem "Schadel in einem Museum" verglichen, 

das die Last der Zeit auf dem Gesicht tragt Die groBen Augen, die blicklos 

und gebrochen sind", enthalten die Schmerzen und der schmerzenvolle 

"Mund" ist von den Gesangen verzerrt." 

Diese ganze Darstellung des verzerrten Bildes zeigt,daB alles zu 

dieser Zeit Kern und Sinn der Sache verloren hat. "Gesang" ist nictit 

mehr schon und angenehm, sondern todlich. Der Dichter wird als 

wahnsinnig angesehen, in dem er "wild lachelt" Die Dichterfigur 

verkorpert Qual, schmerzen, Aufruf und Hoffnungslosigkeit, indem sie 

"seinen Schrei hinter die zahne birgt." Mit der Darstellung der 

schrecklichen, aber traurigen Bildbeschreibung des Dichters werden 

bei dem Dichter Mitleid und BewuBtsein erweckt. 

In dem Gedicht •Der Dichter und der Krieg•(48) beschreibt Albert 

Ehrenstein (1886-1950) die Lage und Haltung, die Aufgaben und 

Erwartungen von dem Dichter in der Kriegszeit. Der Dichter schreibt 

Gedichte sowie Ober "Rache" als auch Ober "Stille des seen", je nach 

dem BedOrfnis, urn die anderen zufriedenzustellen. Aber er selbst ist 
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damit nicht zufrieden, ist zwar "mtide und ausgeschopft", weil niemand zu 

ihm gesellt oder ihm hilft. Er schreibt Gedichte fOr sich selbst wie die 

•zikade•. Er ist mOde der "trotstlosen" Welt, des "Uberschreiten der 

Gew:tsser, Madchen und StraBen". Vor ihm liegt grol3e Tiefe, trotzdem 

denkt er sich nicht an "Schild oder Speere". Er regt sich aber nicht mehr. 

Er will keinen Protest leisten, denn ·"aile Gedanken und Taten werden in 

der Reinheit der Welt getrtibt" 

Yvan Goll (1891-1950) listet die Bedingungen des Dichters Tod in 

seinem Gedicht ·oes Dichters Tod.(49) auf. Ein sehr kleines, 

• achtzeiliges Gedicht beschreibt die adversen Bedingungen, die die 

Existenz der Lyrik Oberhaupt in Gefahr stellt. Die schonen poetischen 

Gebilde wie "Sterne und Frost" werden nicht mehr als etwas 

romantisches betrachtet, sondern wie einen chemischen Vorgang: 

"Die Sterne rosten", weil sie nicht mehr als poetisches Bild verwendet 

werden, "Der Frost oxidiert sie". Oberall regnet es und deshalb sieht 

alles dumpf, trOb, lustlos und langweilig aus.Der Wind weht nicht 

mehr,sondern er "wirft urn sich mit zerbrochenen Vogel". Das Herz des 

Dichters schreit und erkaltet wie ein "Krater". Der Dichter friert" Iangsam 

und "verschwindet" in das All hintiber." 

Die poetischen Bilder haben keine Wirkung mehr. Niemand legt Wert 

auf schone Lyrik und zu diesem Punkt hort die Lyrik und damit der 

Dichter auf, weiter zu existieren. 

In den Begleitversen zu seinen Bildern hat Paul Klee (1879-1940) in 

•zwischenreich.(50) poetologische Anmerkungen gemacht. Fur die 

Tatigkeit, in der die Welt selbstherrlich umgestaltet wird, hat er zart 

spielende Umschreibungen gegeben. Mit dem sichwiederholten 
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Ausdruck "weil ich" wird gesagt, daB der KOnstler das Dasein schafft 

und ist "allem Vater." "Fiille ist, weil er .kam", "wenn er geht, ist Abend." 

Der Stolz und das OberlegenheitsgefOhl des KOnstlers findet ihren 

Ausdruck in diesem Gedicht. 

Man litt unter Verlogenheit, Sinnlosigkeit und Chaos des menschlichen 

Lebens und deshalb erscheinen die poetologischen Gedichte 

anklagend, aufrufend und verkOndend. Der grenzenlose Individuum 

und Subjektivismus des Dichters wollte die Obrige Menschheit in den 

Strom des radikalisierten LebensgefOhls mithineinreiBen und damit 

Wandlung schaffen. 

Die poetologische Lyrik wird als ein komplexes Spannungsfeld von 

tiefgreifender und vielfachbedingter Strukturkrise des modernen 

Dichters betrachtet. Die Dialektik der Dissoziation des Menschen und 

dessen Erneuerung von Entfremdungserfahrungen und dem Aufruf zur 

Wandlung des Menschen war charakteristisch fOr die poetologische 

Lyrik. Der Lyrik wurde die Aufgabe der Schilderung in Richtung auf 

Freiheit, HumaniUit und Gluck gegeben. Durch das• An-die-Wurzel

der-Dinge-Gehen• wurde der Dichter zum Analytiker, Konstrukteur 

einer neuen Wirklichkeit und als KOnder und Visionar angesehen. Die 

Aufgabe war nicht das Sichtbare wiederzugeben, sondern es sichtbar 

zu machen. Dazu wurde der Dichter in den Mittelpunkt gesetzt. 

Anhand neuer kOnstlerischen Normen sollten die Dichter die 

Menschheit und die Kunst dannach vor dem Untergang retten und als 

permanent - revolutionare Kraft weiterwirken. 

In der Zeit zwischen den 2. Weltkriegen hatte die poetologische Lyrik 

eine ganz neue Gestalt angenommen. An die Stelle der Subjektivitat 
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trat ein neuer Sinn fur das Sachliche, aus dem heraus die prazis

liebevollen Landschafts- und Naturschilderungen typisch waren. Aber 

dabei der Hinweis auf die Beziehung zwischen der Menschenwelt und 

Dingwelt und ihre Umsetzung in der Lyrik war auch ein beliebtes 

Them a. 

In dem Gedicht •sprache als Ereignis• geht es bei Wilhelm Lehmann 

(1882-1968) nicht nur darum, daB die Dinge den Dichter zum Dauern 

notig haben, sondern darum, daB der Mensch sie erst in dieser 

ubersetzten Form ganz besitzt. Sie kommen ihm erst als Vers zum 

BewuBtsein. In einem spaten Gedicht •Gedichteter Tag• wird das 

Vorgang zwischen der Dauer erbittenden Welt und dem Bestand 

sichernden Tun des Dichters tiefer im Sinn. a 

Georg Britting ( 1891-1964) schildert die Vielfalt von dem Dichter 

bahandalten Thaman in dem Gadicht •oar Tod an den Dichter•.(51) 

Der Dichter macht "Reime und Gedichte", spricht •ganz zierlich •von 

"Blut und SchwHren, von der Schlacht. und vom Henker". Er schildert 

Grausamkeit, Ungluck und Tod sehr oft in seinen Gedichtan. Er spialt 

mit den "zahren" als wAren sia "Perlen" und mit den traurigen und 

lachalnden Gesichtern. 

Aber alles was er schildert, ist ein Tail der Wahrheit auch in seinem 

Leben. Er ist kein Obermensch, sondern muB auch Schwierigkeiten im 

Leben und schlieBiich den Tod antgegenkommen. Dar Dichter wird 

nicht mehr als eine abgesonderte Klasse von der ubrigen Gesellschaft 

betrachtet. 
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Walter Bauer (1904-1976) redet in der Kriegerischen Zeit die jungen 

Dichter- Genossenen an, indem er sie vorbereitet, gegen die falschen 

Vorstellungen von der Dichterklasse zu kampfen. lndem Gedicht •An 

die Kommenden Dichter·(52) stellt sie das falsch bezeichnete Bild der 

Dichter dar, indem Dichter als "untatig, trliumerisch, phantastisch und 

untauglich zum Leben" betrachtet wurden. Die Dichter konnen ihre 

verlorene Ehre dadurch wiedergewinnen, indem sie bei dem Dichten 

nicht so sehr von der "Glatte der Form" und •der schonheit des Reimes• 

zeugen. Die Gesange sollen von der "Leidenschaft des Herzens zeugen, 

von dem Willen zur Verlinderung der Erde". Die wahrheitstreue politische 

Darstellung der brennenden Zeit mit Ergriffenheit ist wichtiger. Die 

Dichter sollen sich auf dem "Grad vergangener Schlacht und 

unermliBlichen Todes" erheben und den Alltag wirkungsvoll beschreiben. 

Walter Hasenclevers (1890-1940) Gedicht ·Der politische Dichter•(53) 

bringt die ahnlichen Gedanken hervor. In der Zeit des Exils erschien 

die poetologische lyrik in einem melancholischen Ton. 

Max-Hermann NeiBe (1886-1941) verknOpft das En de seiner lyrik mit 

der Heimatslosigkeit in seinem Gedicht •Ein deutscher Dichter bin ich 

einst gewesen.•(54) Seine Lyrik entwickelte sich mit der Bltite der Heimat 

und seine Gedichte verkorperten die Freude und Lei den der Heimat." Die 

Heimat klang in rneiner Mel odie, ihr Leben war _in meinem Lied zu lesenjdas 

mit ihr welkte und mit ihr gedieh." In der Krisensituation muB der Dichter 

im Exil und errinert sich an die schonen Zeiten, die er und seine lyrik 

in der Heimat genossen hatten. Jetzt ist fOr ihn alles vorbei und er 

bleibt ganz hoffnungslos zurOck. In der Fremde erfahrt er die 

WOrdelosigkeit seiner lyrik. "niemand wird meine Verse lesen, ist 

nichts, was meiner Seele Sprache spricht•. Er findet die fremde Welt 
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Dasein. Trotz der schwierigen Zeiten schaut Brecht auch Hoffnung 

und bessere zu·kunft fUr die Literatur. Er schlieBt das Gedicht mit dem 
• 

Vertrauen: "Ja, es wird eine Zeit geben, wo/ Diese Klugen und Freundlichen, 

zornigen und HoffmmgsvollenJ die auf dem nachten Boden sa13en, zu 

schreibenJ Die umrings waren von Niedrigen und KampfernJ offentlich 

gepriesen werden." 

Der lnhalt des Gedichtes soli nicht nur von politischen, sondern auch 

nach wirtschaftlichen Entwicklungen bestimmt warden. JOrgen 

Theobaldy (geb. 1944) in •worOber man nicht schreiben kann•(57) 

behauptet mit Ironia, wie sich die poetologischen Norman der 

modernen Lyrik von dem klassisch-romantischen Lyrikbegriff 

distanzieren wollen. •Die Poesie ist romantisch" und deshalb "kann man 

Uber Napalm nicht schreiben". Er beweist seine Gagen position zu dieser 

Aussage, in dem er ein ganzes Gedicht Ober dieses Thema dichtet. 

Auch Kurt Bartsch erOrtert die enge Verbindung zwischen 

Wissenschaft und Lyrik in seinem fOnfzeiligen Gedicht •Poesie.(58) 

Der Dichter waist auf die Notwendigkeit des Elektrizitatwerkes fOr die 

Entstehung der Poesie hin. 

"Die Manner im Elektrizitatwerk" haben Ober die ganze Nacht 

gearbeitet. Dar Dichter konnte nachtsOber schreiben nur, weil diese 

Manner gearbeitet haben, urn seine "Arbeitslampe" bereitzustellen. Sie 

haben "Kohlen geschippt" und nur deshalb konnte der Dichter ein 

schones "Mondgedicht" schreiben. Zwei bisjetzt als gegensatzlich 

betrachtete Faktoren, wie schwarz-weiB, Technologie - Dichtung 

arbeiten zusammen, um ein Produkt herzustellen. Die Faktoren, die 
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nie vor der Welt erscheinen, versucht der Dichter anhand seines 

Endproduktes ins Licht zu bringen. 

Die Gegenwart hat eine Mischung von den neuen poetologischen 

Oberlegungen hervorgebracht. Gottfried Benn ( 1886-1956) stellt in 

seinem Gedicht •Gedichte•(59) die Dialektik von zerbrochener 

Wirklichkeit in der Lyrik und die Wiedergeburt der Lyrik dar. Es stehen 

sich im Gedicht gegenuber das lch in einer Art Selbstrede und die 

zerbrochene Ordnung der Wirklichkeit. Die unversohnliche Dichotomie . 
von lyrischem lch und den Dingen macht den In halt des erst en T eils 

aus. Da ist eine Rede von einer Bannung der Dinge im Gedicht. Dinge 

warden als Objekte in dar monadenhaften Existenz des Gedichtes 

aufgeiOst. Die Dinge warden durch das Wort mystisch gebannt. Das 

Gedicht hat die F4higkeit,anhand Stilisierung auch sehr kleine, winzige 

Dinge interessant zu machen. Das Gedicht enth41t grof3e Weltruinen, 

Blut und Tod als Gegenstand des Dichtens aber, gleichzeitig waist dar 

Dichter auf Hoffnung hin, indem er die GeburtsgOttin, • Parze• singen 

14Bt. .Der religiOs getOnte Wortschatz gemahnt an die uralte 

Verbindung von Priester und Dichter. Die neue Wirklichkeit dar 

Gedichte richtet die empirische Welt, indem sie sich ihr verweigert. 9 

Zahlreiche poetologische Gedichte enthalten den ProzeB ihres 

Entstehens und ihre Bestandteile. In dem Gedicht •stephen Daedalus 

macht ein Gedicht.(60) teilt Friedrike Roth (geb.1948) den Lesern mit, 

wie ein Dichter ein Gedicht herstellt. Das schreiben der Verse ist nicht 

ein haufig erscheinbarer ProzeB wie •das Wasser der Stadtbrunnen. Wie 

ein Lexik.on liest der Dichter mit Mscm Vorbedacht und schafft eine ganze 

Menge der W orten, die er a us dem Munde der schwer einhergehenden 

Menschen" sammelt. Den Worten gibt er Bedeutung, indem er sie mit 
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"bedachtem unermtidlichem Ernst" in Satze zusammenfUgt, urn sie weiter 

in ein Gedicht umsetzen zu konnen. Vermittelt wird . dabei der 

dichterische Vorgang, der sich beim Dichten von normalem Gebrauch 

der Worter und Satze unterscheiden laBt und dabei der Tatigkeit des 

Dichters einen hoheren Rang gewahrt. 

Die besonders bed.eutende Stelle der Worter bei der dichterischen 

Tatigkeit findet ihren Ausdruck in Johannes Poethens (geb.1928) 

Gedicht •Jch bin nur in Wortern•(61 ). Die Existenz des Dichters ist mit 

der der Worter verbunden. Er "wascht Buchstaben, kratzt Silben und 

taucht Satze unter." Er pflegt die Worter, achtet auf sie und sorgt fur sie, 

denn sie sind die einzigen die fUr ihn zur Verfugung stehen. Fur den 

richtigen lyrischen Ausdruck sollen die Worter gut gepflegt warden. 

Auch Karl Kraus (1874-1936) waist auf die Fahigkeit der Reimbildung 

auf, dem lnhalt des Gedichtes eine Bedeutung zu geben, aber dafOr 

ist es notwendig, daB auch Worte ihren Wert behalten. Auf die 

Wiedergewinnung des Wort -Wertes kommt es an, und der Reim, mag 

er auch noch so alt sein, wird bleiben und sich jung erhalten: ·wenn 

Worte ihren Wert behalten/ kann nie ein alter Reim veralten/ Fuhlt sich 

am Vers ein Puis ein Herz/ so fOhlt es auch den Reim auf Schmerz• .1 0 

Hilde Domins (geb.1912) Gedicht ·orei Arten Gedichte 

aufzuschreiben•(62) erortert drei Schritte des Gedichtschreibens. Die 

Dichterin will auf einem "weifien Band von Kieselsteinen eines trockenen 
• 

Flufibeltes" Gedichte schreiben, wobei eine "Schutthalde, der gleitende 

Gertllle unter den Versen wegrutscht". Damit mochte sie das "heikle Leben 

der Worte durch Buchstaben stabilisiern." Auch die Buchstaben so lien 

sehr treffend und klein sein, damit die Worte in dem Gedicht sich Ieise 
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einschleichen konnen. Mit dem Gedicht schafft sie etwas unmogliches, 

wo zahlreiche Gedankenketten und unterschiedliche Themen 

behandelt werden. Die Formulierung der Gedanken, die Buchstaben 

und Wortwahl und drittens Umsetzung dieser beiden in einem Gedicht 

auf dem Papier sind die drei Schritten, in denen ein Gedicht entsteht. 

JOrgen Theobaldy bevorzugt das Schreiben der kurzen Gedichte. In 

dem Gedicht ,"Gedicht"(63) vermittelt er den Wunsch, ein funfzeiliges 

Gedicht zu schreiben, wobei er diesen Gedanken in fOnt Zeilen zum 

Ausdruck bringt. Der niedergeschriebene Wunsch, ein Gedicht zu 

schreiben wird eingangs so gleich als Gedicht ausgegeben, die 

Vorstellung Ober seine Lange und seine einfache Machart fOIIt die 

nachsten drei Zeilen, und die Angabe Ober seinen paradoxen lnhalt: 

"(das alles sagt tiber uns bcide/und doch nichts verrat)" bilden den SchluB 

und soli die asthetische Pointe bringen. Doch Ieider erfuhrt der Leser 

tatsachlich nichts Ober das lch und auch nichts Ober sein Verhaltnis 

zum Du auch nicht auf einer asthetisch verschlusselten Ebene. Der 

Dichter wunscht, "Ich mOchte gem ein kurzes Gedicht schreiben/ eins mit 

vier fUnf Zeilen/ nicht Hinger/ ein ganz einfaches/ eins (das alles sagt tiber uns 

beide und dich nichts verrat)/vondir und mir." 

Karl Krolow ( geb1915) bringt eine andere Funktion der neuen Lyrik 

des unbekannten Dichters in seinem Gedicht ·Neues Wesen•(64) 

hervor. Die Dichter und die Leser sind sich der schonen Beschreibung 

der Natur in den klassisch-romantischen Gedichten angewohnt. Aber 

die Schonheit solcher Gedichte wird erst darin gepflegt, indem die 

neuen Gedichte, nicht ahnliche, zwar unterschiedlichste lnhalte 

behandeln. Die unbekannten Dichter und ihre unbekannten Gedichte 

sind wie "Heeke", die die Schonheit und Reinheit des Gartens 

59 



aufbewahrt und die schone Lyrik vor antilyrischen Faktoren der Welt 

schOtzt. Hingewiesen wird dabei auf die einander erganzenden 

Charaktere der alten und neuen Lyrik. 

Wahrend der Zeit der Studentenrevolte wurde sehr viel Ober die 

Freiheit der Kunst debattiert. Der Begriff Freiheit wurde in Fraga 

gestellt,wo sie ihre_ eigentliche Bedeutung verloren hatte. In dem 

Gedicht •Freiheit der Kunst•(65) zeigt Karl Krolow, wie man sich auch 

Ober kleine Sachen freut, weil auch diese Freiheit auszuOben sehr 

schwer geworden ist.Der FrOhling hat Bedeutung, indem die Blumen 

gepfiOckt warden, die Freiheit gewinnt man, in dem man einen 

Spaziergang machen kann, so gewinnt auch Kunst ihre Bedeutung, 

indem sie durch Asthetische Sicht wahrgenommen wird, wo ihre 

Existenz Oberall gaspOrt wird.Freiheit dar Kunst gewinnt ihre 

WOrde,indem sie ausgeObt wird. Der Dichter macht die Leser davon 

bewuBt, daB die Freiheit dar Kunst miBbraucht worden ist, wobei sie 

ihre Bedeutung verloren hat.Die Aufgabe der KOnstler besteht 

darin,der Kunst die Freiheit wiederzugewinnen, indem sie sie fOr die 

aufkiArerischen Zwecke gebrauchen, urn die Kunst aus dar Krise 

herauszuholen. 

Karin Kiwus (geb. 1942) sieht die Verantwortung des Dichters des 

modernen Zeitalters in dem Erwecken des BewuBtseins bei den 

Lesern. In dam Gedicht • An die Dichter•(66) warden die Dichter 

aufgefordert, die von der Existenz dar Dichter gleichgOitig gebliebene 

Welt aus dem Schlaf mit "Tagtrliumen zu erwecken", indem die 

eigentliche Wirklichkeit anhand des Dichtens offengelegt wird. Die 

Dichter sollen die Leser aus der phantastischen, schonen Welt der 

Illusion herausholen und sie der nackten Wirklichkeit entgegensetzen. 
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Zwecks der Beschreibung des lebens der kleinen Menschen sollen 

neue Nebenformen der lyrik hergestellt werden. Karl Krolow schreibt 

mit demselben Zweck ein •siographisches Gedicht"(67). Er erortert 

diesen neuen Typ des Gedichtes in ihrem Wesen. Das biographische 

Gedicht stammt aus wehmOtigem Menschenkorper, den 

Augenblicken des rnenschlichen lebens, Qual und Freude. Bei dieser 

Beschreibung sind Adjektive und Stilisierung wenig wichtig als lnhalt, 

Sinn und Echtheit der Erfahrung. Das biog~aphische Gedicht fangt mit 

der Jugend an und endet mit dem Zeichen des Altwerdens, wo Ober 

•spaziergangen, empfindsames Gras und Pension• geredet wird. Als 

Symbol des Ende des lebens beschreibt es die Energielosigkeit, 

Ruhe und Frieden. Die sentimentale Weltsicht waist auf die steigende 

Annahrung ans Ende des lebens. Das biographische Gedicht 

reprasentiert die Phasen des normalen menschlichen lebens, wo das 

lyrik-Held in dem einfachen Menschen verkorpert wird. 

Johannes Becher macht sich Gedanken uber die Bedingungen, die die 

Dichter hervorheben in dem Sonett •was uns hervorhebt"(68). Zur Zeit 

dar Renaissance war jeder Angehorige dar "gebildeten Schicht" in der 

lage, ein einigermaf3en anstandiges Sonett zu verfassen. Man vergiBt 

nicht, daB in nicht allzuferner Zeit ein gesellschaftlicher Zustand 

erreicht sein wird, indem die Oberwiegende Mehrheit des Volkes eine 

gebildete Schicht darstellt und as fOr diese gebildete Schicht ganz 

selbstverstandlich sein wird, unter anderem auch Gedichte zu 

schreiben. Becher als VerkOnder sieht die zukOnftige Lage der lyrik im 

Voraus und laf3t diese Gedanken selbst in einem Sonett ausfOhren. 
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Sonett wird nochmals bei Robert Gernhardt in dem Gedicht 
/ 

•Materialien zu einer Kritik der bekanntesten Gedichtform italienischen 

Ursprungs•(69) thematisiert. Dieser reprasentative Dichter der 

Jugendlyrik schreibt unter dem Titel, der wie Titel einer 

wissenschaftlichen Arbeit klingt, Ober die ursprungliche italienis<;:he 

Form, Sonett in einem sehr vulgaren Sprachstil. Er listet die Grunde 

auf, warum er Sonette so scharf kritisiert. Der Dichter bricht von dieser 

klassischen Lyrikform auf, indem er sie als eng und rigide urteilt. 

Sonette findet er "son dumpfen ScheiB bauen". Den Sonettverfasser 

nennt er als "Macker und Arschloch". Das Wesentliche dieses 

Gedichtes ist die Besonderheit, daB der Dichter einerseits Sonette 

unheimlich haBt und dieser HaB findet den Ausdruck wiederum in der 

Form eines Sonetts. Der Dichter bezweckt dabei die Darstellung des 

neuen lnhalts, der die alte Form in einer alten Form thematisiert. 

In der Tradition der geliebten Lyrikform des Sonetts schreibt Gerhard 

Ruhm "(geb.1930) in der Form von konkreter Poesie •sonett•(70). In 

der Sonettform stellt er den Aufbau des Sonetts dar. Wie viele Zeilen 

und Strophen es in einem Sonett gibt, wie sie miteinander 

einzuordnen und nebeneinanderzureihen sind - wird hier thematisiert .. 

Dieses Sonett bringt optische Besonderheiten und Hinweise auf die 

Form des Gedichtes hervor. 

Karl Krolow macht sich es zur Dichters Aufgabe in dem Gedicht 

•Herbstliche Besch~Utigungen•(71 ), den dichterischen Ausdruck 

gemaB der gesellschafflichen Normen und dem Klima der Epoche zu 

gestalten. Das Gedicht Ober Herbst muB den Ton voll von Wehmut 

und Melancholia hineinbringen. Die Dichter sollen die Atmosphare und 
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Oberblick der gesellschaftlichen lage in den Gedichten widerspiegeln 

lassen. Die Natur, Sitten und Gebrauche unter dem Volk, Erwartungen 

und Gewohnheiten der Gemeinschaften geben Stoff fur die lyrik, das 

den lesern ermoglicht, sich mit dem lnhalt identifizieren zu konnen. 

Horst Bienek (geb.1930) ubernimmt die Form der konkreten Poesie in 

dem Gedicht ·worter•(72), in dem er die Rolle der Worter fur einen 

Dichter erortert. Er setzt Worter zu den "Fallschirmen" gleich. In der 

Du-Rede an die Worter zeichnet er wie er mit ihnen abspringt. Mit den 

Wortern hat er keine Angst und •fUrchtet nicht die Tiete•. Er waist 

darauf hin, daB diejenigen, die die Worter richtig behandeln, "richtig 

Mfnen" wissen, kOnnen in der luft des Dichtens schweben. Der Dichter 

verltiBt sich auf sie, die ihm bei dem dichterischen Ausdruck helfen. 

Dieses Gedicht ordnet die Worter in dar Gestalt eines Schirmes, das . 

anhand der visuellen optischen Mittel den lnhalt des Gedichtes Ieicht 

versttindlich macht, so daB der Leser den Stoff veranschaulichen 

kann. 

Die sich sttindig zunehmende Oberhand und Herrschaft des 

Menschen uber Natur bezwingt Erich Fried (1921) •Neue 

Naturdichtung•(73) zu schreiben. Das Gedicht versteht sich als 

Reflektion uber die Situation einer speziellen Form von Dichtung. 

(Naturdichtung!) Der Dichter mit politischem Engagement will durch 

das Medium der lyrik seine leserschaft fur die gesellschaftliche 

Widerspruche sensibilieren. Sein altes Naturgedicht, das der 

Wirklichkeit nicht mehr entspricht, wird zum eintonigen 

widerstandslosen Automatismus und darum wirkungslose poetische 

Anklage. Deswegen will der Dichter eine dar •Natur• entsprechende 

Naturdichtung verfassen. Als reine Antithese zu den Gedichten uber 
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die gesellschaftlichen Widerspruche thematisiert es Natur, die 

unvermittelt zur Gesellschaft zu bestehen scheint. Er charakterisiert 

die Haltung des Dichters und deutet auf den Verlust seines 

unmittelbaren Zugangs zur Natur hin. Der Dichter will, daB die Kunst 

die Natur in ihrer Unrpittelbarkeit einfangen soli. Der Dichter, der seine 

Arbeit in den Dienst der Aufhebung der Widerspruche der Gesellschaft 

gestellt hat, findet sich selbst in diese Widersprilche verstrickt. Die hier 

geforderte Naturdichtung muB sich vielmehr ihren Standort innerhalb 

einer von den WidersprOchen gepragten Gesellschaft bestimmen 

lassen. Sie bedarf der Anklage, sich zu vergewissern und die 

Bedingungen der Moglichkeit solcher Naturerfahrung aufzuzeigen. Der 

Asthetische Schein kann erfahren warden nur aufgrund der 

Zerstorung, die die moderne Gesellschaft wesentlich bestimmt. Die 

Ironia der ganzen Situation besteht in dar Tatsache, daB die Natur 

zerstort wird, so daB die Dichter ihren Stoff darin finden, urn 

Naturdichtung zu verfassen. 

Erich Fried nennt der gefahrliche poetische Balanceakt, im Gedicht 

die Widerspruche der Gesellschaft aufzuzeigen und gleichzeitig, aber 

auch sich fur neue Erfahrungen offenzuhalten, wie er ihn dam 

modernen Naturdichter abverlangt. 

Das moderne Zeitalter verlangt von dem Dichter Behandlung 

unterschiedlicher Themen mit gleichem Wert. Gunter Grass 

(geb.1927) vermittelt seine Fahigkeit, zahlreiche allgemeingultige 

Themen zu behandeln und thematisiert sie in dam Gedicht •worOber 

ich schreibe.(74). Er schreibt Ober gegensatzliche Themen, aile 

Polaritaten und Ober allermoglichen Them en, die als T eil des Dichters 

taglicher Erfahrungen hervorgehoben warden, denn die Zeiten fur die 
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Lyrik sich so geandert haben, daB man sich vo den Oblichen lyrischen 

Themen abweisen soli. 

Der Begriff Gedicht hat sich nach den 70er Jahren des 

20.Jahrhunderts rasch geandert. Christoph Meckel (geb.1935) 

versucht in dem Gedicht •Rede vom . Gedicht.(75), das neue, 

distanzierte Wesen des Gedichtes zu erortern. Meckel behauptet, daB 

es nicht der Ort ist, "wo die Schonheit gepflegt wird". Das Gedicht ist 

etwas brennendes, in dem das Tod anhand der "vergifteten Sprache" 

thematisiert wird. Es beschreibt Krieg und UnterdrOckung. Das ist die 

Rede "vom Elend,von Verwilstung und Auswurf von Schwanken der 

Utopien". Das Gedicht enthalt die •Rede Uber Fressen. Gier, Hunger, 

Zweifel und Lei den." Das modern a Gedicht distanziert sich von der 

alten Vorstellung traditioneller Gedichte, indem sie nicht mehr Ober 

Hoffnung, Optimismus und Wiedergutmachen redet.Das Gedicht ist der 

Ort, wo die "Wahrheit nicht verziert wird, der Schmerz nicht verheilt wird 

oder Engel nicht geschont wird." 

ENTWICKLUNG DER POETOLOGISCHEN L YRIK SEIT 1985 

Eine groBe Zahl von poetologischen Gedichten erschien seit 1985 die 

von der Souveranitat des wissenden, moralischen, empfindsamen 

Subjekts waiter ungebrochen kOnden. 

In dem Artikel von Hermann Korte gewinnen wir einen Oberblick Ober 

die Entwicklung der poetologischen Lyrik nach 1985. 11 

Hartlings • Satze vor dem Gedicht• skizzieren metaphorisch jenen 

ProzeB des Schaffens, der sich selbst im Gedicht der 80er Jahre auf 
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vielerlei Weise zum Mysterium wird ; "Ich rufe die Worterl zusammenl sie 

habenl kein Fell, kein Gefiederl sie haben, wenn/ sie sich im Rudel drangenl 

und auf mich warten,/ nur eine dtinne Haut, die reiBt ( ... )". 

Erich Frieds Gedicht •Drei Fragen zugleich• variiert mit allem 

Nachdruck das BewuBtsein vom •bedeut.enden• Gedicht, wenn es 

anhebt ; "Darf ein Gedicht/ in einer Welt/ die an ihrer Zerrissenheit/ 

vielleicht untergeht/ immer noch einfach sein?" Frieds Antwort zeigt ein 

weithin ungebrochenes Vertrauen in die eigentOmliche Macht des 

Gedichtes: ·oarr eine Welt/ die vielleicht an ihrerl Zerrissenheit untergeht/ 

einem Gedicht/ Vorschriften machen?" 

Doris Runge greift auf die empfindsame Herz-Metapher zurOck, wenn 

sie schreibt, ihr Gedicht sei "zu Ieicht fUr anschlag I und mord geroll aus/ 

dem herzen aufschlag I im wort". Die Metapher vom "geroll aus Idem 

herzen" zeigt an, daB das lyrische Subjekt sein lnnerstes 

auszusprechen glaubt und das es fOr das, was es sagt, gleichsam mit 

dem •herzen• einsteht. 

Wagners Gedicht •Der brennende Tisch• faBt wie in einer politischen 

Selbsterklarung die Dialektik von Schreiben und Katastrophe ins 

emphatische Bild "Am brennenden Tisch/ saB ich/ und schrieb/ was ich 

schrieb,/ hielt das Brennen I nicht auf. /Was brannte,/ hinderte mich/ am 

Schreibenl nicht." 

In Gunter Kunerts Gedicht, ·ohne Adressaten• bleibt von der 

beschworenen Kraft lyrischer Subjektivitat kaum etwas Obrig:• 

Schreiben. Nur an niemand/ Mit Worten die wiederholen I daB alles langst 

66 



gesagt ist Namlichl geraunt geschrien gefliistert und/ geflucht unbriiderlichen 

Organismen/ ins freiwillig ertaubte Ohr." 

Das Gedicht •sekenntnis• von Kunert faBt solche Resignation lapidar 

zusammen: "( ... ) Die Worte/ werden zittrig .Statt trefflich.!Eine Bildsaule 

aus Sprachel sollte es sein und wird /grauer Schotter/ niederprasselnd/ in 

einem andauemden/ Sturz" Christoph Meckels •von den Luftgeschaften 

der Poesie• erneuert den tragerischen Glanz vergessener 

Gedichtpoetiken. 

In Ernst Jandals Gedichtband •idyllen• schreibt nicht nur ein Routinier, 

sondern auch ein Dichter, der gegenOber seiner eigenen Ironia, seiner 

eigenen Spiellaune auf Distanz geht und sein Werk erweitert urn eine 

Dimension bissiger, bosartiger Polemiken, urn einen Skeptizismus und 

Pessimismus, der im lyrischen Sprechen neue Erfahrungen formuliert. 

Das "schreiben /von zeilen, welche zahlbar bleiben" verspricht das 

Titelgedicht, das den Sonettschreiber freundlich darauf hinweist, er 

konne seine Verse an den Fingern abzahlen. Ernst Jandl durchkreuzt 

die AttitOden geschwatziger Dichter mit lakonischem Spott: "hier liegt/ 

eingelegtes gedicht, darUber/ briitet ein/ dichter vielleicht/ vielleicht noch 

lange". 

In einem anderen Gedicht •dieses Gedicht• nimmt das Thema wieder 

auf und variiert ein weiteres Mal die skeptische Ironia der Jandl 

ldyllen. Ein Sonett "hohe Kunst" fOhrt die Form-Renaissance · der 

achtziger Jahre ad absurdum. In dem Gedicht "stUckwerk ganz" spottet 

er Ober die poetologische Verklarung des Gedichts Oberhaupt. 
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Dieter Schlesak weist in dem Gedichtband • Aufbaumen• auf die in den 

achtziger Jahren bereits historisch gewordene Signatur der Lyrik 

hin,die widerspruchlich und uneinheitlich bleibt. 

"Im Schatten der Schrift bier" das, "Ende der -Geniezeit" verktinden, die 

"verlorene Zeit" am E_nde gar "unter dem Stift in der Schreibhand" sind die 

poetologischen Ausdrucke Robert Gernhardts. 

Uli Becker hat in seinem Gedichtband •oas Welter von morgen• den 

Typus des hehren Dichter-Propheten zur Karikatur warden lassen. Als 

waren hier Kunert und Hartling direkt ang_esprochen,heil3t es im 

Eingangsgedicht "0 Tempora, Dolores!" kurz und bUndig: "vom Dichter 

wUnscht man sich den Blick/ fUr gro6e Ganze,Tips auf Knopfdruck /( ... )/ 

Mich abarbeiten an den letzten Fragen" Und unter dem beziehungsreichen 

Titel •problema der lyriker• wird an Benn und Adorno erinnert, 

Das Experimentieren, Probieren, Sprachreflexion und Sprachkritik 

kehren in einer lntensitat zuruck,die die SprachhUisen, Denkschemata 

und Wahrnehmungsmuster destruieren.lrritation, Spott und Ironia 

warden als Moglichkeiten betrachtet,den auftgeblahten 

konventionellen Apparat aus Naturbildern etc.zu unterlaufen. Oskar 

Pastior nimmt in der Sammlung •KopfnuB Januskopf• den Anspruch 

solchen Experimentierens programmatisch vorweg.Seine 

• Anagrammgedichte• zeigen die Richtung der Lyrik jenseits 

restituiertes Herz - und Schmerzreime an. 

Thomas Klings Gedichtband •geschmacksverstarker• entwickelt 

experimentelle Gedichtinstallationen, die an Mayrocker verweisen. 
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Als letztes Beispiel, entfaltet Marquardts Gedichtband •standbein 

spielbein•, seinen ganzen Spott an jener Poetik, die auch in den 

achtziger Jahren sich den Glauben nicht verkneifen konnte: •Gedichte 

sind fur die Ewigkeit•. 
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Poetologische Lyrik, - eine der deutschen Lyrik innewohnende 

Tendenz, erscheint in vieiUiltigen, diversen lyrischen 

Darstellungsweisen, die die epochen- und stilspezifischen 

Kunstnormen und poetologische Oberlegungen in sich verkorpert. Das 

ist ein Phanomen, das das Thema •Poetologie• in den lyrischen 

Darstellungen seit der Aufklarung bis zur Gegenwart behandelt und 

sich in seiner Diversitat betrachten Ia B t . 

Die auf den Oberlegungen des ersten Hauptteils beruhende und in 

dem zweiten Hauptteil durchgefOhrte lnterpretationen der einzelnen 

reprasentativen poetologischen Gedichte kOnnten unter einigen 

gemeinsamen Themen eingeordnet warden. Bei dieser Einordnung ist 

es auf die Stilvarianten und epochenspezifischen ZOge des 

Darstellens standig hinzuweisen. 

ANREDE AN DIE DICHTER 

Eine groBe Zahl der poetologischen Gedichte thematisieren den 

Problemkomplex Lyrik in der Form einer Anrede an die Dichter, wobei 

die Dichter dar alteren Generation entweder die Zeitgenossen oder die 

nachkommenden Dichter ansprechen. Anfangs 18. Jahrhunderts 

wurde es von den jungen, scheinheiligen und als Dichter berufstatige 

Literaten erwartet, daB sie sich dam Gottesdienst verpflichtet fOhlten 

und die Lyrik als Mittel zur Hervorhebung des religiosen Glaubens 

verwendeten. 

Die asthetisch schone und gleichzeitig eingreifende politische Anrede 

an junge Genossen-Dichter findet ihren Ausdruck in der Lyrik des 

spaten 19. Jahrhunderts, die durch ihre Verbindungslehre von 
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Schonheit und T endenz gekennzeichnet wird. Die Dichter sollten das 

Gedicht als politische Karnpfrnittel benutzen, urn revolutionare Zwecke 

zu verbreiten. Urn Jahrhundertswende wurden den Dichtern die Lehre 

uber Forrn-lnhalt ldentitat rnitgeteilt, urn sie politisch wirksarne 

Gedichte in der Ganzheit verfassen zu lassen. Anfangs 20. Jhs, 

bereiteten sich die alteren Dichter die kornmenden Dichter vor, gegen 

die falsche Vorstelluog von der Dichterklasse zu Karnpfen. Die Dichter 

forderten die jungen Dichter auf, gegen die Unterdruckung der Dichter 

und gegen das Herabblicken auf sie Widerstand zu leisten, indern sie . 
die traditionellen Kunstnorrnen und --Erwartungen vollig ablehnen 

sollten. Die gegenwartigen Dichter reden die zukunftigen Dichter an, 

indem sie der Leserschaft von ihrer Existenz und aktiven Teilnahme 

an gesellschaftlichem Leben bewuBt machen sollten. Die Dichter 

haben demnach religiOse, politische, soziale und didaktische 

Funktionen zu leisten. 

DIE DICHTERFIGUR 

Das dargestellte Bild des Dichters Veranderte sich jenach dem Klima 

und den Erwartungen der Epoche, in dem die poetologischen 

Gedichte das Wesen des Dichters zu enthOIIen versuchten. Die 

Aufklarung stellte den Dichter als Prophet, und Lehrer mit groBer 

Einbildungskraft dar, wobei er als der religiose, vernOnftige und 

aufgeklarte Mensch angesehen wurde. Klassik zeichnet den Dichter 

als Seher, VerkOnder und Diener der Gottheit, wobei der Dichter als 

Kunstschaffende, Norman fOr das Kunstschaffen geben sollte. Die 

Kunst des klassischen Dichters konnte als ein an Vorbildern 

orientiertes und auf Begabung beruhendes Konnen bezeichnen. Alles, 

das aus den Handen des Dichters komrnt. wurde gelobt. Bei Goethe 

wird der Dichter auch als Verrater dargestellt, indem er nicht 
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verschweigen darf und soli · in seiner Schopfung Geheimnis 

preisgeben, indem er es deutet und der Welt offenbart. Der Dichter 

wurde als der Richtungsgebende und seine Kunst als die schonste 

betrachtet. Der Dichter des 18. Jhs. war Genie, von dessen 

Kunstwerken die Kunstregeln abgeleitet wer~en sollten. Anfangs 19. 

Jhs. wurde die Dichterklasse als die Klasse der UnterdrOckten 

betrachtet, die fOr gewinne der anderen eigene Freiheit verlieren 

muBten. Die dichterische Existenz wurde nur bis zur BOhnen- und 

Phantasiewelt eingeschrankt. Die Dichter wurden als zerrissene 

Menschen dargestellt, wobei den Wahrheitsanspruch in ihren 

Gedichten total abgelehnt wurde. nach dieser entsagenden und 

pessimistischen Einstellung aber entstand eine kampfende, 

revolutionAre Dichterklasse in der zweiten HAifte des 19. Jhs. Die 

Dichter wurden als politische Aktivisten angesehen. Am Ende des 19. 

Jhs. war der Dichter mit dem Beobachter, Darsteller und 

wissenschaftlichem Experimentator gleichzusetzen. 

MerkwOrdigerweise wurde er auch als MArtyrer und moderner Prophet 

betrachtet. Der Dichter des 20. Jhs. kommt als trauriger, einsamer 

Mensch vor, aber auch als jemand, der Ober den praktischen 

Lebensinteressen und Wissenschaften steht, und wird dargestellt als 

ein hoheres Wesen, dessen SelbstbewuBtsein und 

. Wahrheitsanspruch sich nicht aus der Wirklichkeit, sondern aus 

anderen Spharen herleitet. Er wurde auch als Antizipator und 

Zukunftsvorsager beschrieben. Der expressionistische Dichter kommt 

vor als religioser, gottglaubiger und hoffnungszeigender Mensch. Er 

will die Lehre des Aufbruchs verbreiten, indem er sich als Herrscher 

und Obermensch bezeichnen laBt. Der gegenwartige Dichter ist der 

Analytiker und Konstrukteur neuer Wirklichkeit, und KOnder und 

VisionAr. Der pessimistische Dichter des Exits verwandelte sich zum 
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Wegweiser und politisch aktivem Menschen, der in seinen Werken die 

Dichtung zu verteidigen versuchte. Er stellte sich als Retter und 

Verteidiger der Kunst vor, und als Kritiker, Gegner der kunstfeindlichen 

Elemente und als eine natur - und gesellschaftsfreundliche Person. 

REDE UBER DIE DICHTKUNST 

Noch ein gemeinsames Thema bei den poetologischen Darstellungen 

ist die Rede Ober die Dichtkunst und Schopfungskraft. Sie wird oft als 

wesentliches Moment des dichterischen lebens betrachtet, wobei 

zahlreiche Dichter Ober die Poesie~ Ober ihre Kraft, leistungen, 

Fahigkeiten und Ober ihre Stelle im dichterischen Leben Aussagen 

gemacht haben. lm 18. Jh. wurde sie als Geselle im Freude und 

leiden des Dichters angesehen und wirkte als Fluchtort in seinen 

schwierigen Zeiten. Goethe redet seine geliebten kleinen lieder an, 

die Zeugen seiner FrOhlichkeit sind und aile seine GefCihle verkOrpern. 

Auch die Dichter des 19. Jhs. betrachteten Poesie als Schatten in der 

Hitze der lebenserfahrungen und Licht in der Dunkelheit. In dem 20. 

Jh. wurde sie nochmals als untrennbarer Teil des Lebens betrachtet, 

wobei sie als sein Schutz vorkommt. Sie wird auBerdem als etwas von 

hoherer Natur, vom ubermenschlichen Geschlecht angesehen. Die 

Poesie der Gegenwart sei zu Ieicht fOr Anschlag. Wenn das lyrische 

Subjekt sein lnnerstes aussprechen will, steht sie bei seiner 

dichterischen Tatigkeit zur VerfOgung. Die Dichter aus ~lien Zeiten 

fOhlen sich verpflichtet, ihrem Ausdrucksmittel zu verdanken und ihre 

Ehre und Liebe an sie zum Ausdruck zu bringen. 

DAS WESEN DES GEDICHTES 

Ein beliebtes Thema in der Geschichte der poetologischen Lyrik ist die 

Beschreibung des Wesens des Gedichtes. Goethe vergleicht die 
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Gedichte mit den Fensterscheiben und fordert die Leser auf, dem 

Gedicht intensiv und unmittelbar zu begegnen, damit das eigentliche 

Wesen des Gedichtes verstandlich wird. Das 19. Jh. verfremdet sich 

von dieser klassisch-romantischen Wesensdarstellung und bezeichnet 

das Gedicht als Schwert, als politische Waffe der revolutionaren 

Dichter. In einem Gedicht der Gegenwart richtet die neue Wirklichkeit 

der Gedichte die empirische Welt, indem sie sich ihr verweigert. Der 

Wunsch, wie klein ein Gedicht sein soli, wie sie aussehen soli und 

welche Funktion sie als Gedicht leisten soli, findet ihren Ausdruck in 

den kurzen Gedichten der Gegenwart. Die Gegenwart versucht, das 

neue, distanzierte Wesen des Gedichtes zu erOrtern, wobei aile 

Vorstellungen eines traditionellen schOnen Gedichtes abgelehnt 

warden und das Gedicht wird als eine VerkOrperung des Elends, 

UngiOcks und Leidens dargestellt. Obwohl einige Dichter ein weithin 

ungebrochenes Vertrauen in die eigentOmliche Macht des Gedichtes 

zeigen, wird sehr oft an ihrer genannten ewigen Macht bezweifelt. Das 

poetologische Dichten zeigt das allmAhlig verAndernde Bild des 

Gedichtes in ihrem Kern und Sinn auf. 

ENTSTEHUNG DES GEDICHTES 

Dar EntstehungsprozeB und Bestandteile dar lyrischen Entstehung 

warden oft zum Thema der poetologischen Lyrik. Das Entstehen eines 

Kunstwerkes war im 18. Jh. ein natOrlicher, Obermenschlicher, 

schOner ProzeB, als ein Produkt des aus den innersten Selbst und mit 

Weisheit durchgedachtes lntelligenz angesehen, wobei nur Genie, 

dessen Dichtungskraft als Gotteskraft betrachtet wurde, instande war, 

ein Gedicht aus seinen Handen entstehen zu lassen. Aber die 

Dichtung imttOhen 20. Jh. und in dar Gegenwart wird als ein bewuBt 

hergestelltes Produkt angesehen, wobei der Dichter ein Gedicht 
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macht, indem er ganzer Menge Worte schafft, Satze zusammenfi.igt 

und sie mit dem lnhalt beladt. Die Beschreibung der Schritten bei dem 

Aufbau eines Gedichtes ist ein haufig vorkommener Vorgang. Die 

Dichter der Gegenwart skizzieren metaphorisch jenen ProzeB des 

Schaffens, der sich auf vielerlei Weise zum Mysterium wird. Viele 

Dichter lassen sich in den Gedichten uber. Worter als unentbehrlicher 

Tail eines Gedichtes reflektieren. Worter und Stilelemente sind in den 

Gedichten des 20. Jhs. mystisch gebannt, indem sie ihre Existenz nur 

in . Wortern wahrnehmen. Die Dichter geben Ratschlage, wie die 

Worter gepflegt warden sollen, urn den gewi.inschten lyrischen 

Ausdruck zu erzielen. Sehr oft wird auf die Leistungen und Bedeutung 

der Worter hingewiesen. Sie sollen den Dichter gerettet haben und 

wirken als zuveriAssige Freunde, die ihn ermoglichen, in . dem 

dichterischen Raum frei zu schweben. Die wichtigsten Elemente der 

Gedichte im 18. Jh. waren klang der GlAser, Waffenklang, Liebe und 

Vermeidung hABiicher Elemente. 

Ober ·die Form als ein wichtiger Faktor warden gegensAtzliche 

Kommentare gemacht. Form verkorperte im 18. und 19. Jh. die 

menschliche Gefi.ihls- und Gedankenwelt als Rhythmus und Metrik im 

Gedicht, wobei die Dichter eine Diktatur wader des lnhaltlichen noch 

des Formalen anerkannten. Die Form-lnhalt ldentiUU sollte die 

Entstehung eines vollstandigen Gedichtes ermeglichen. Auf der 

anderen Seite aber wollten die Expressionisten traditionelle formale 

BeschrAnkungen aufbrechen. Auch bei der politischen Lyrik sollten die 

Stilelemente und formale Regain aufgehoben warden, indem die 

Glatte der Form und Schonheit des Reimes total abgelehnt wurde. 
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INHAL TLICHE HINWEISE 

Neben der Form wurden zahlreiche Aussagen und Anmerkungen Ober 

den erwunschten lnhalt der Gedichte gemacht. Das 18. Jh. wollte die 

religiose und dem Gott gewidmete lnhalte einbringen. Die Gedichte 

sollten nicht mehr das Lob des Fursten und die Unterhaltung der 

hofischen Gesellschaft, sondern die burgerliche Welt zum Gegenstand 

des Dichtens machen. Die Lyrik sollte als gemeinschaftsbezogene 

Gestaltung erscheinen,die nicht mehr Macht und GroBe, sondern die 

Spannungen menschlichen Daseins schildern. Auch das 19. Jh. 

· kritisierte die romantischen Fursten- und Phantasiewelt. Sie sollen 

nicht rnehr Zueignung an den absoluten Herrscher voranstellen. 

Die Gedichte des 18. Jhs. sollten auch den Dichterberuf als Thema 

behandeln, urn die dichterische TAtigkeit zu verteidigen. Das 19. Jh. 

verlangt der verAnderten gesellschaftlichen Situation entsprechenden 

lnhalt. Die Dichter sollten aile PolaritAten des Lebens mit gleicher 

Betonung schildem. Die politische Tendenz forderte die Dichter auf, 

politische lnhalte hervorzubringen, urn die revolutionAre Lehre zu 

verbreiten. Auch das 20. Jh. wollte die erhabenen Gedanken und 

kostliche Musik der Worter vermeiden und statt dessen die Rede Ober 

Unterdruckten und Kampfer vergegenstAndlichen. Das technisch

wissenschaftliche Zeitalter nahm eine distanzierte Position zur 

klassisch-rornantischen Lyrikbegriff und w_ollte der auf die 

wissenschaftlichen Richtlinien entwickelten Gesellschaft 

entsprechende lnhalte hervorheben. 

Die Krise der lyrik und die Wahrnehrnung der Gefahr fur die Existenz 

der lyrik veranlaBte viele Dichter daruber in ihren Gedichten zu 

kornrnentieren. Ende der Kunst, T od des Dichters, Reduzierung des 
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Dichters auf eine schreckliche, groteske Gestalt,Zerrissenheit des 

Dichters, schlechte Zeiten fUr die Lyrik und die Beraubung der Freiheit 

der Kunst sind einige gemeinsame Themen in der poetologischen 

Lyriktradition. Das verandernde Bild der Natur, einmal als schones, 

Ordnung zu~eY(iesenes Wesen und in der Gegenwart als ein 

allmahlich zum Vernichten gegangenes Phanomen und ihre 

Bedeutung und SteJiung im Rahmen der lyrischen Produktion, finden 

ihren Ausdruck in einigen poetologischen Gedichten. 

ANREDE AN LESER 

Einige Beispiele der poetologischen Gedichte wollen den Leser direkt 

in den ProzeB des Dichtens hineinziehen. Die Anreden an den Leser 

in dem 18. Jh. wollten die gebildeten Leser von den aufklarerischen 

Gedanken und Vernunftslehren bewuf3t machen. Der Dichter stellt das 

Bild des idealen Lesers dar, der sich mit der GefOhlswelt des Dichters 

identifizieren IABt. Die Dichter des 20 Jhs. geben den Lesern Hinweise 

und Richtlinien Ober die LektOren ihrer Gedichte, damit die Leser die 

Gedichte richtig verstehen kOnnen. Der Wunsch der Dichter, den 

Lesern verwandt zu sein, findet ihren Ausdruck in der Anrede an die 

Leser, indem er versucht, ihr Vertrauen zu gewinnen und sie mitfOhlen 

und mitleiden zu lassen. Solche Anreden zeigen, daf3 poetologische 

Lyrik '<ein bloB subjektiver Ausdruck des Dichters ist, sondern auch 

eine Schreibweise, die sich sowohl traditioneller dichterischen Forman 

und lnhalte bedient, aber daneben auch eine reflektierende 

Darstellungsweise Obt, urn einen Dialog mit dem Leser fOhren zu 

konnen. 
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GA TTUNGSLEHRE 

Als letztes ist es noch auf ein anderes Thema hinzuweisen, das bei. 

den poetologischen Darstellungen wichtige Rolle spielt. Sehr oft wird 

eine lyrische Form in ihrem Wesen und Darstellung bekanntgemacht. 

Das Anakreon in dem 18. ~h. stellt eine neue Ausdrucksform zur 

VerfGgung, neue lnhalte hervorzubringen. Das Bekanntmachen der 

Form wird anhand derselben Form in derselben Weise dargestellt, die 

dar Form zugewiesene lnhalte schildern. Dam Leser wird auch die 

Bedeutung und das Wesen des Epigramms anhand eines Epigramms 

erlautert. Das biographisChe Gedicht, Kurzgedichte, neue 

Naturdichtungen aus dem 20. Jh. sind andere Beispiele. Das Sonett ist 

die beliebteste Form, Gber die viele Dichter Sonette geschrieben 

haben. 

Das Lob, die Leistungen und Merkmale, die Stelle und Rolle des 

Sonetts in der Lyriktradition finden ihren Ausdruck in den Sonetten des 

18. und 19. Jhs. Das 20. Jh. aber Obt scharfe Kritik Ober Sonette, 

indem ·ihr Wesen mit gewisser lronie beschrieben wird. Das laBt uns 

feststellen, daB poetologische Lyrik standig auf die veranderten 

Kunstnormen und Kunstformen hinzuweisen versucht, wobei das 

Wesen der Gattungen in ihrer eigenen Form erortert wird. 

Bei der intensiven Beschaftigung mit poetologischen Fragen, bringt 

der Dichter in dem poetologischen Gedicht seine Subjektivitat 

unmittelbar hinein. Mit der Rechenschaft Ober das eigene Werk waist 

der Dichter auf die RGckwendung zum lndividuellen hin, die bei dem 

Schaffen des Werkes im Mittelpunkt des literarischen lnteresses steht. 
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Poetologische Lyrik ist Ausdruck der Erorterung dessen, was 

Poetologie seit Jahrhunderten und immernoch vergeblich zu leisten 

bemOht ist. 

Die Untersuchung weist auch darauf hin, daB das Phanomen, 

poetologische Lyrik auch in zwei in Spannung zueinander stehenden 

Stromungen erscheint. 

Poetologische Lyrik ist Ausdruck des lch-Be~uBtseins, das der 

Selbsterforschung und Standortfindung dient. Der Dichter tritt nach 

innen an, indem er die gegebenen Muster prOft oder die ,der Zeit 

" passendE!_ Muster entdeckt. 

Es wAre nicht Fehl am Platze zu behaupten, daB lyrische 

Momentaufnahme zum autobiographischen Fragment geraten wird. 

Das poetologische Gedicht ist ein Gedicht wie jedes andere auch, das 

auf seine eigene Weise auf die Wirklichkeit reagiert. Es laBt keine 

spezifische lntimittU aufkommen, die viele Leser im Umgang mit dem 

Gedicht suchen, die dem Dichter ins Licht der Offentlichkeit zu folgen 

zwingt und damit IABt den Dichter und das Gedicht im 

gesellschaftlichen Kontext sehen. 
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Friedrich von Hagedorn 
1708-1754 

1· 

Anakreon 

In T ejos und in Samos 
Und in der Stadt Minervens 
Sang ich von Wein und Liebe, 
Von Rosen und vom Friihling, 
Von Freundschaft und von Tanzen; 
Doch hohnr ich nicht die Goner, 
Auch nicht der GOner Diener, 
Auch nicht der GOner Tempel; 
Wie hieS ich sonst der Weise? 

Ihr Dichter voller Jugend, 
Wollt ihr bei 

1
froher MuSe 

Anakreontisch singen, 
So singt von milden Reben, 
Von rosenreichen Hecken, 
Vom Friihling und von Tanzen, 
Von Freundschaft und von Liebe; 
Doch hohnet nicht die Gonheit, 
Auch nicht der Gottheit Diener, 
Auch nicht der Gottheit Tempel. 
Verdienet, selbst im Scherzen, 
Den Namen echter Weisen. 

I 

COnrady Karl: oas groBe Deutsche Gedichtbuch. s. 16~. 

An die Dichtkunst 

Gespielin meiner Nebenstunden, 
Bci der ein Teil der Zeit verschwunden, 
Die mir, nicht andern, zugehort: 
0 Dichtkunst, die das Leben lindert! 
Wie manchen Gram hast du vermindert, 
Wie manche Frohlichkeit vermehrt! 

Die Kraft, der Heiden Trefflichkeiten 
Mit tapfern Worten atiszubreiten, 
Verdankt Homer und Maro dir. 
Die Fahigkeit, von hohen Dingcn 
Den Ewigkeiten vorzusingen, 
Verliehst du ihnen und nicht mir. 

Die Lust, vom .Wahn mich zu entfernen 
Und deinem Flaccus abzulernen, 
Wie man durch cchten Witz gefallt, 
Die Lust, den .\!ten nachzustreben, 
1st mir im ZQm von dir gegeben, 
Wenn nicht mein Wunsch das Ziel erhalt. 

Zu citel ist da\ Lob der Freunde; 
Uns drohcn m der Nachwdt Feinde, 
Die finden umre Grolk klein. 
Den itzt an Liedcrn rcichen Zciten 
Empfchl ich dic~e Klcinigkeiten: 
Sic wollen nicht unsterblich ~in. 

Conrady Karl: Das groBe deutsche Gedichtbuch. s. 164. 
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Kltist 

Hymne 

Nicht niedre Lust, auch nicht Eroberer, 
Noch Gold und Schatzc will ich singen. 
Mc:in Geist soli sich dem Tand der Erde kiihn entschwingen. 
Der Himmel sey mcin Lied! Mein Lied der Herr! 

Wohin, wohin reiBt mich der Andacht Glut? 
Seht! ich emweich auf kiihnen Fliigeln · 
Dem niedern Hochmuth und der Erde finstern Hiigelo, 
Und trinke, froh, schon andrer Sonnen Glut. 

Schon reizet mich die falsche Hoheit niche. 
Die Welt, die ich voll Qual bcfunden, 
Verschwindet unter mir! - ist unter mir verschwunden, 
Und mich entziidtt herein cin himmlisch Licht. 

0 welche Pracht! Welch Auge sic:het ganz 
Die Herrlichkeit, die den umgeh<'n, 
Dcr alles alles fiillt, vor dem die Himmel bc:ben! 
Drs Herren Thron verhiillt sein eigncr Glanz. 

Kein Wunder im, daB c:r durch Einc:n Ruf 
l.>en Menschen, der Gcschopfc li<·erc, 
Und Felsen, Seen, Wald, der Sonnen Fbmmc:nmcere, 
D:u Geistt'rreich und tausc:nd Welten schuf. 

Unendlicher!- Doch Sch;urcn S.·raphim, 
Enu.iickt in frolichem Gewimmd, 
Sind ganz Gesang, und uromen durch den Himmel; 
lhr Saiten schwc:igt! Der Himmel singet ihm. 

Best Otto: Die deutsche~iteratur. Bd.S. s. 153. 
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CHRISTIAN fELIX WEISSE 

Der lnhalt meiner Lieder 
Nach des zweiten Buchs zwolfter Ode des Horaz 

lch singe nicht der dcutschen Adler Kriege, 
Den Stolz der Konige, der Weltbezwinger Siege, 
Nicht jenes Meer, von Blur und Tod 
Erwi.irgter Europaer rot! 

Nicht jen' Gebirg von Schlossern und Paliisten, 
Wo unter Reigen sich unniitze Schmeichler masten, 
Indes des Burgers Trane flieBt 
Und sein erkargtes Brot begielk 

0 nein! Es mag der Nachwelt spaten Tagen 
Einst der Geschichte Buch die Narionen sagen, 
Die jener Held im Wiirgen groB 
An seinen Siegeswagen schloB. 

Ich will entzi.ickt mein Madchen singen, 
Der schwarzen Augen Macht, die jedes Hen. bezwingen, 
Die Brust von ueb und Treu beseelt. 
Die mir noch keinen Wunsch verhehlt! 

Den kleinen Fu€, wann er im Tanz sich schwinget, 
Den weiBen Ann, der sich um die Gefahrtin schlinget, 
Die sic, von ihr im Scherz bekriegt, 
An Witz so wie an Reiz besiegt. 

lch tauschte nicht die Flotten aller Meere, 
Und wenn auch jedes Schiff mit Gold beladen ware, 
Nicht Perus reiche Landerein 
Fi.ir cine locke Chloens ein. 

Conrady Karl: Das greBe deutsche Gedichtbuch. s. 176. 

GOTIHOLD EPHIV.IM LESSING 

.5 
Die.Sinngedichte an den Leser 

Wcr wird nim"t rint:n Klopstock loben? 
Dom wird ihn jeder le~en?- Nein. 
Wir wollen wc:niger erhoben, 
Und flei~iger gdesen sein. 

An den Leser 

Du dem kein Epigramm gcfallt, 
Es sei denn lang und reich und schwer: 
Wo sahst du, daS man c:inen Speer, 
Stan cines Pfc:ils, vom Bogen schndlc? 

·Best Otto (Hrsg.): Die deutsche Literatur. Bd. 5. S. 161. 



HARZREISE 1~1 \\'INTER 

Dcm Geier gleich, 
. Der auf schweren Morgcnwolken 

Mit sanftem Fittig ruhend 
Nach Beute schaut, 
Schwebe mein Lied. 

Denn ein Gott hat 
Jedem seine Bahn 
Vorgezeichnet, 
Die der GlUckliche 
Rasch zum freudigen 
Ziele rennt; 
Wem abcr Unghick 
Das Herz zusammenzog, 

· · Er straubt vcrgebcns 
Sich gegen die Schranken 
Des ehemen Fadens, 
Den die doch bittre Schere 
Nur einmallost. 

In Dickichtsscbauer 
Dringt sich das rauhe Wild, 
Und mit den Sperlingen 
Haben 1.2.ngst die Reichen 
In ihre SUmpfe sich gesenkt. 

Leicht ist's, ful~cn dcm \X'a~cn, 
Den Fortuna fiihrr, 
\Vic dcr ~cmachlichc Trull 
Auf geb~·sscw:n \Vc).:l'll 
Hinter des hirstcn Einzug. 

Aber abscits, wcr ist's? 
Ins Gcbiisch vcrlicrt sich sein Pfad, 
Hinter ihm schlagcn 
Die Strauchc zusammcn, 
Das Gras stcllt wicdcr auf, 
Die Ode verschlingt ihn. 

Ach, wer hcilct die Schmcrzen 
Des, dem Balsam zu Gift ward? 
Der sich Menschcnhall 
Aus dcr Flille der Liebe trank. 
Erst vcrachtct, nun cin Vcrachtcr, 
Zc:hrt cr hcimlich auf 
Seinen cigncn \Vert 
In ungeniigendcr Sclbstsucht. 

1st auf deincm Psalter, 
Vater der Liebe, ein Ton 
Seinem Ohre vernehmlich, 
So erquicke sein Herz! 
Offne den umwolkten Blick 
Ober die tauscnd Quellcn 
Ncben dem Durstcndcn 
In dcr Wiistc I 

Dcr du dcr Freudcn vie! schaffst, 
Jcdcm cin iiberflieficnd MaCl, 
Scgnc die BrUder dcr Jagd 
Auf der Fihrtc des Wilds 
Mit jugendlichcm Obermut 
Frohlichcr Mordsucht, 
Spite fuicher des Unbills, 
Dem schon Jahre vergeblich 
Wehrt mit Kniitteln dcr Bauer. 

Best Otto (Hrsg.): Die deutsche UtP-r.:lt-,,.... n~ c-
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Ll ED DES Pll\'510(; !\:0\ll SCHEN ZEICIIN ERS 

0 dal! die innrc Schopfungskraft 
Durch mcincn Sinn crschi.ille, 
Dafi cine Bildung voller Saft 
Aus meinen Fingcrn <}ui.illel 
lch zittre nur, ich stottrc nur, 
Ich kann es doch nicht lassen, 
Ich fi.ihl', ich kcnnc dich, Natur, 
Und so muB ich dich fasscn. 
\Venn ich bcdcnk', wic manchcs Jahr 
Sich schon mcin Sinn erschlicllct, 
Wie cr, wo diirrc Heide war, 
Jctzt Frcudenqudl gcnicfiet, 
Da ahnd' ich ganz, Natur, nach dir, 
Dich frei und licb zu fuhlen, 
Ein lust'gcr Springbrunn wirst du mir 
:\us taust·nd Rohrcn spidcn, 
\Virst aile dcinc .Kraftc mir 
In mcinem Sinn crhcitcrn 
Und dicscs eigne Dascin hier 
Zur Ewigkcit erwcitern. 

Hamburger, Ausgabe: Goethes Werke~I. s. 50. 

9 
KENNER UND KONSTI.ER 

Kenner 
Gut, hr;L\', me in Herr! Allcin 
Die Iinke Seitc . 
Nicht gam~ glcich dcr rcchtcn! 
llicr zuckt's ein wcnig, 
UnJ die Lippe 
Nicht ganz Natur, 
.Noch alks so tot. 

Kiinstlcr 

0 ratct, hclft mir, 
Da6 ich mich vollcndc! 
Wo ist dcr Urquc:ll dcr Natur, 

Hamburger, Ausgabe: Goethes werke-I. s. 53. 



11 
AUGUST GRAF VON PLATEN 

Was habt ihr denn an euerm Rhein und lster, 
Urn neben dem Hellenenvolk zu thronen? 
Joumale, Zeitungsblaner, Rezensionen, 
Tabak und Bier und Polizeiminister! 

Die nie ihr kanntet jene zwei Geschwister, 
Freiheit und Kunst, die dort in schonem Zonen 
Auf's Haupt sich setzten der Vollendung Kronen, 
lhr haltet, euch fiir Griechen, ihr Philister? 

' , 
Gestiimpert habt ihr bioS nach vielen Seiten, 
Da Griechenland der Schonheit ewgen Schimmer 
Auf alles Seiende gewuSt zu breiten. 

Was ist die Kunst, mit der ihr prahlet immer? 
In einem Ozean von Albernheiten 
Erscheinen ein'ge geniale Schwimmer! 

Conrady, Karl: Das groBe deutsche Gedichtbuch. S. 415. 

ll. 
JOHANN WOLFGANG GOETHE 

Natur und Kunst sit' scheinen sich zu fliehen, 
Und habcn sich, eh man es denkt, gefunden; 
Der Widerwille ist auch mir verschwunden, 
Und bcidt' scheint'n glt'ich mich anzuzit'hen. 

Es gilt wohl nur ein red Iicht's Bemiihen! 
Und wcnn wir erst in abgemd~nen Stunden 
Mit Geist und Flei« uns an die Kunst gebunden, 
Mag frei Natur im Herzen wieder gliihen. 

So ist's mit aller Bildung auch bcschaffen: 
Vergebcns werden ungebundne Geister 
Nach der Vollendung reiner Hohe streben. 

Wer GroGcs will, muG sich zusammenraffcn; 
In dcr Beschrankung zeigt sich erst der Meister, 
Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben. 

Conrady, Karl: Das groBe deutsche~oedichtbuch. s. 265. 

13 
An mc:ine Lieder 

Scid,gdicbtc klcinc Li<·d<·r. 
Zcugcn mcincr Frohlid!kcit · 
Ad! 1ic kommt gcwiB nid!t ~iedcr 
Dicscr Tage Friihlingszcit. ' 

Bald cntfli<·ht J<·r freunJ Jcr Sd!crz.: 
Er, dcm idJ cud! sang. mein Freund. ' 
Ad!, daB auch vicllcicht dies Hcrzc 
Bald um me inc Licb,tc weint! 

D_och, wcnn na<:h dcr Trcnnung Leiden 
Emn auf euch ihr Auge blickt, 
Dann crinncn ,;., dcr Freudcn 
Die uns sonst vcrcini crqui.:kt.' 

Best, Otto (Hrsg.): Die deutscheLiteratur. ·Bd.S. s_· 117 



De> G~nt;cs Ufcr hort<·n des Frcudcngon~ 
Triumph, als allcrobcrnd vorn Indus ha 

Der junge Bacchus bm, mit hcilgem 
Weine vom Schlafc die Volker weekend. 

Und du, des Tages En~el'! crwcckst sic nidu, 
Die jctzt noch schlafcn? gib die Gcsctzc, gib 

Uns Leben; siege, M,·i>t<·r, du nur 
Hast der Eroberung Recht, wic Bacd>us. 

Nidn, was wohl sonst des Menschen Gnchick und Sorg 
lrn Haus und untcr offcnem Himmel ist, 

Wcnn cdler, denn das Wild, der t.Llnn sid1 
Wehret und nahrt! denn es gilt ein andcrs, 

Zu Soq; und Dienst den Dichtendcn anvcnraut! 
Der Hi..ichste, dcr ists, dcm wir gceignet sind, 

DaG nihcr, immcrncu bcsungen 
I hn die bcf rcundnc llrust vernehme. 

Und dennoch, o ihr Himrnlischen all, und all 
llrr Qudlcn und ihr Ufcr und Hain' und Hohn, 

'V;',1 wundnbH /.ucr>t, als du die 
Lucken eq;ritfcn, und unvcq;d~lich 

Dcr unvcrhofftc G,·nius i.ibcr uns 
J),·r ,J,iipfcri;JJc, gLinliJJc Lm, daB stumm 

Dcr Sinn uns ward und, wic vom 
Strahle gai.ihrt, das Gebcin erbcbte, 

lhr ruhclu;cn T~tcn in writer Writ! 
lhr SJ>ick,~bLlg', ihr rcillcndcn, wcnn der Gott 

StiJJ,inncnd lcnkt, wuhin I.Orntrunkcn 
I hn di< hig~nti>d><n H.os;c brint;cn, 

FuJ1 >vlltcn wir vn;JJwcihcn, und wcnn in uns 
\'om stc·tiptilkn Jahre dcr Wohllaut tont, 

So "'lit cs klin;;en, glciJ1 als h:ittc 
111utig und muflig ein Kind des J\leistcrs 

Wirsich-Irwin, Gabriele (Hrsg.) 

14 
Friedrich Holddin \ 

DidHerberuf 

Gcwcihtc, rcinc Saiten im Scherz geri.ihrt? 
Und Jarum hast du, Dichter! des Orienrs 

Prophctcn und den Gricd1ensang und 
Neulich die Donner• gehort, damit du 

Den Gcist 3 zu Dienstcn brauchst und die Gegenwart 
Des Gutcn iibcreilcst, in Spott, und den Albernen 

Vcrlcugncst, hcrzlos,und zum Spicle 
feil, wic gdan,;cn,·s Wild, ihn treibest? 

Bis aufgcrcizt vom Sta<hel im Grimme der 
Des Urspr_ungs sich erinnert und ruft, daB selbst 

Der t.\('lster kommt, dann unter heiBen 
Todesgc:schossen entseelt dich !asset. 

Zu lang ist alles Giitdiche dienstbar s<hon 
Und aile J-:iimmelskr~fte verschcrzt, verbrau<ht 

D1e Giiu~cn, zur Lust, danklos, ein 
Schlaucs Gcschlecht und zu kennen wahnt es, 

Wenn ihnen der Erhabne den Acker baut 
Das Tagslicht und den Donnerer, und 'es spaht 

Das Sehrohr wohl sie all und zahlt und 
Nennct mit Namen des Himmels Sterne. 

Der Va_ter ~b~r decket mit heilger NadH, 
Da~ut Wl_r bleibe~ mogen, die Augen zu. 

N1ch_t llebt e~ Wddes! Doch es zwingct 
N1mmer d1e wc1te Gewalt den Himmel. 

Noch ists auch but, zu Weise zu sein. Ihn kcnnt 
Dcr Dank. Doch nidu bchJ.It cr cs Ieicht allcin 

Und gan gcsellt, damit verstchn sic ' 
Hclfcn, zu andercn sich ein Dichter. 

Furcht!os bleibt aber, so er es muB, der.Mann 
Em sam vor Gott, es s<hutzet die Einf a it ihn 
Und keincr Waffen brauchts und kc:incr ' 

Listen, so lange,'bis Gottes Fehl hilft. 

Die deutsche Literatur. Bd.7. S. 156. 



An die Parzen 

Nur Einen Sommer gonnt, ihr Gewaltigen! 
Und einen Herbst zu reifem Gesange mir, 

Dag williger mein Herz, vom sii&n 
Spiele gesattiget, dann mir sterbe. 

Die Seele, der im Leben ihr gottlich Recht 
Nicht ward, sie ruht auch drunten im Orkus nicht. 

Doch ist mir einst das Heilge, das am · 
Herzen mir liegt, das Gedicht gelungen, 

Willkommen dann, o Stille der Schattenwelt! 
Zufrieden bin ich, wenn auch mein Saitenspiel 

Mich nicht hinab geleitet; Einmal 
Lebt ich, wie COtter, und mehr bedarf's nicht. 

Conrady, Karl: Das groBe deutsche Gedichtbuch. s. 332 

Der Nordost wehet, 
Der liebste unter den Winden 
Mir, wei! er feurigen Geist 
Und gute Fahrt verhei&t den Schiffem. 
Geh }ber nun und grii& 
Die schone Garonne 
Und die Garten von Bourdeaux 
Dort, wo am scharfen Ufer 
Hingehet der Steg und in den Strom 
Tief fallt der Bach, dariiber aber 
Hinschauet ein edel Paar 
Von Eichen und Silberpappeln; 

Noch denket das mir wohl und wie 
Die breiten Gipfel neiget 
Der Ulmenwald, iiber die Miihl, 
lm Hofe aber wachset ein Feigenbaum. 
An Feiertagen gehn 
Die braunen Frauen daselbst 
Auf seidnen Boden, 
Zur Marzenzeit, 
Wenn gleich ist Nacht und Tag, 
Und iiber langsamen Stegen, 
Von goldenen Traumen schwer, 
Einwiegende Liifte ziehen. 

'' And en ken 

Es reiche aber, 
Des dunkeln Lichtes voll, 
Mir einer den duftenden Becher, 
Damit ich ruhen moge; denn suB 
War unter Schatten der Schlummer. 
Nicht ist es gut, 
Seellos von sterblichen 
Gedanken zu sein. Doch gut 
1st ein Gesprach und zu sagen 
Des Herzens Meinung, zu horen viel 
Von T agen der Lieb 
Und Taten, welche geschehen. 

Wo aber sind die Freunde? Bellarmin 
Mit dem Gefahrten? Mancher 
Tragt Scheue, an die Quelle zu gehn; 
Es beginnet namlich der Reichtum 
Im Meere. Sie, 
Wie Maler, bringen zusammen 
Das Schone der Erd und verschmahn 
Den gefliigelten Krieg nicht und 
Zu wohnen einsam, jahrlang, unter 
Dem entlaubten Mast, wo nicht die Nacht durchglanzen 
Die Feiertage der Stadt 
Und Saitenspiel und eingeborener Tlnz niche. 

Nun Jber sind zu lndiern 
Die Manner gegangen, 
Dort an der luftigen Spitz 
An T raubenbergen, wo herab 
Die Dordogne kommt 
Und zusammen mit der prachtgen 
Garonne meerbreit , 
Ausgehet der Strom. Es nehmet aber 
Und gibt Gedachtnis die See, l 
Und die Lieb auch heftet fleiBig die Augen, I 
Was bleibet aber, stiften die Dichter. 

Conrady, Karl: Das groBe deutsche Gedichtbuch. s.3ga:. 



joHANN WoLFGANG Goi!TH£ 

DAS SON ETT 

Sich in crm:utt:m ~unstgebrauch zu i.ibcn, 
Ist heil'gc Prlicht, die wir dir aufcrlegen: 
Du kannst dich auch, wit: wir, bcstimmt bewcgcn 
Nach Trirt und Schritt, \\'ic cs dir vorgeschricbcn. 

Dcnn cbt:n die Bcschr:inkung laflt sich lit:ben, 
Wcnn sich Jit: Gt:ista gar gcwaltig regen; 
Und wie sic sich dcnn :web gcbiirdcn miigcn, 
D,ts-\Vcrk zulctzt ist doch Yolkndct blicbcn. 

So mii,·ht' ich ~dbst in ki.ins'tlichcn Sonctlcn, 
In ~pradl_~~-wandt,·r :\LIIk kiihnem Stolze, 
I hs Beste, was <Jcfiihl mir g:ibc, rei men: 

l\ u r wei ll ich hit:r mich nicht bcqucm zu bt:ttcn, 
lch schncidc sonst so g~.:rn aus ganzem Holze, 
Und mi.ifio: nun cloch auch mitunter lcimcn. 

* 

Natur und ~unst, sic scht:incn sich zu tlieht:n 
Und habcn sich, ch' man <.:s dcnkt, gefundcn; 
Dn Widerwillc ist auch mir vcrschwundcn, 
Und bcidc sdtcincn glcich mich anzuziehcn. 

Es gilt wohl our cin rcdliches Bemi.ihen! 
Und wcnn \\·ir erst in abgcmcfinen Stundcn 
l\1 it Gl·ist und Fie ill uns an die ~unst gcbund<.:n, 
l\lag fn:i ~atur im 1-krzc.:n wicdcr gli.ihcn. 

So ist's mit <ilkr Bildung auch beschaffcn: 
Vergcbt:ns wt·rdt:n ungcbundnc Geister 
N;tch dt:r \'olkndung rcin(:r lli1hc strcben. 

\\'c·r C rolks will, muB sich zusammenraffcn; 
In dn Besdu:=.inkung zcigt sich <.:rst J<.:r l\lcister, 
Und Jas Gcsetz nur kann uns Freiheit geben. 

Hay~ Gerhard (Hrsg.): Deutsche Lyrik vorn Barock bis zur Gegenwart. 
s. 130. 
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Nachklang 

Es IJingt so prachcig, wenn der Dichter 
Der Sonne bald. dem·Kaiser sich vergleicht; 
Doch er verbirgt die traurigen Gesichter, 
Wenn er in diister•l Nachten schleicht. 

Von Wolkcn-litrdfenha.ft befangen, 
Versanlc zu Nacht des Himmels reinstes Blau; 
Vermagert hleich sind meine Wangen 
Und meinc Herzenstranen grau. 

LaB mich niche so der Nacht, dem Schmerze, 
Du Allerlicbstes, du rnein Mondgesicht! 
0 du rnein Phosphor, meine Kerze, 
Du meine Sonne, du rnein Licht! 

Bender Hans (Hrsg. ): Mein Gedicht ist die Welt I. S. 132. 



Elememe 

Aua wie vielen Elementen I I~ · · 'i 

SoU ein echtes Lied sich nahren. 
DaS es Laien gem empfinden. 
Meister ea mit Freud en horen? 

M.e.~ sei vor allen Dingen 
Unser Thema. wenn wit singen; , 

. i Kann sie gar das Lied durchdringen. 
Wird's um desto besser klingen. 

Dann muB K!.~ng der Glaser ilinen. 
Und Rubin des Weins erglaruen: 
Denn fiir Uebende, fiir Trinker 
Winkt man mit den schonsten Kriiruen. 

Waffe~ wir&auch gefodert, 
D~ auch die Drommete schmettre: 
DaB, wenn Gluck zu Flammen lodert, 
Sich im Sieg der Held vergottre. 

Dann zuletzt ist uneria.Blich, v • • • ·:S · ' 
1 

: 

DaB der Dichter manches hasse; 
Was unleidlich ist und hi8lich ... · · ' · 
"P\Hrh~-v.iiP Schones le6;n lasse. 

WeiB der sanger, dieser Viere 
Urgewaltgen Stoff zu mischen, 
Hafis gleich wird er die Volker 
Ewig freuen und erfrischen. 

Be~der, Hans (Hrsg.): Mein Gedicht ist die Welt I. s. 132. 

~0 
AN DJE GONSTJ<;EN 

Dichter liebcn nicht zu schweigen, 
Wollen sich der Menge zcigcn. 
Lob und Tadel mu6 ja scinl 
Niemand beichtei: gern in Prosa; 
Doch vertraun wir oft sub rosa 
In der Musen stillem Hain. 

Was ich irrtc; was ich strebte, · 
\Vas ich !itt und was ich lebte, 
Sind hier Blumen nur im Strau6; 
Und das Alter wic die Jugend, 
Und dcr Fehler wic die Tugcnd 
Nimmr sich gut in Li.:dcrn aus. 

Hamburger, Ausgabe: Goethes Werke I. S. 244. ,, 
Gcdichtc sind gemaltc Fenstcrschcibcn! 
Sieht man vom 1\tarkt in die Kirche hinein, 
Da ist alles dunkd und duster; 
Und so sieht's auch der Herr Philister: 
Der mag denn wahl verdriel3lich sein 
lJnd lebenslang verdriefilich blciben. 

hommt aber nur einmal herein! 
lkgri.iflt die hciligc Kapelle; 
Da ist's auf einmal farbig helle, 
Gcschicht' und Zicrat glanzt in Schndk, 
lkdcutcnd wirkt cin cdler Schein; 
Dies wire! cuch himkrn Gottcs taugcn, 
Ecbaut cuch und c.rgctzt die Augen! 

Hamburger Ausgabe: Goethes Werke I- ~- ~? f:.. 



24 
:. FllmDIUCH ScmLLBIL 

Die Dichter 
dcr alten und neuen Welt. 

S:lgt, wo sind die Voetteflichcn bin, wo find ich die Singer. 
Die mit dcm lebcndcn Wort horchcnde Vtilk.cr entziickt, 

Die vom Himmddm Gott, zum Himmel den Mcnscbcn gesungcn. 
U nd gcttagcn den Geist hOch auf den Fliigcln des Licds? 

Ach, die Sanger Ieben nOch jctzt, nur fchlcn die Tbatcn 
Wiirdig dc:r Leyer. es fchlt achl ein empfangcndes Ohr. 

10 Gliicklichc Dichterder glucklichcn Wdtl Von Mundc :ru Mundc 
Flog, von Geschkcht zu Geschlccht eucr empfundcnes Lied I 

Jedcr, als war ihmcio Sohn gcbohren. cmp6cng mit Entziickcn, 
Was dcr Genius ibm, rcdcnd und bildcnd, erschuf. 

An dcr Glut des Gcsangs entbranntcn des Ht>rers Gefu.ble. 
'' An des Horcrs GcfUhl nihrtc dcr Sanger die Glut, 

Nahrtc und reinigtc sic! Der Gliicklichc dem in des Volkcs 
Stimmc dcr weiscn N:lCUI ncues ODLkd nOch klang, 

Dcm noch von :lu~das Wort der richtcnden Wwheit erscballtc, 
Das der Ncucrc bum- bum noch im Busen vernimmt. 

ao W ch ihm, wcnn cr -von aussen cs jctzt noch gaubt zu vernehmcn, 
Und ein betrogcacs Ohr lcyht dcm vcrfubt~ndcn Rufl 

A us dcr W dt urn ibn her sprach :ru dem Alten die Muse, 
K:lum noch crscbcint sic dem Ncu'n, wean cr die seine- vergillt. 

Hay, Gerhard (Hrsg.}: Deutsche 1¥rik vom Bareck bis zur Gegenwart. 
s. 99. 

Sie erlischt 

Der Vorhang£illt, das Stiick ist aus, 
Und Herm und Damen gehn nach Haus. 
Ob ihnen auch das Stiick gefallen? 
lch glaub, ich horte Beifall schallen. 
Ein hochverehnes Publikum 
Beklatschte dankbar seinen Dichter. 
Jetzt aber ist das Haus so stumm, 
Und sind verscbwunden Lust und Lichter. 

Doch horch! ein schollemd schnoder Klang 
Ertont unfem dcr aden Buhne; -
Vielleicht da8rine Saite sprang 
An einer alten Violine. 
Verdriel3lich rascheln im Parterr 
Etwelche Rattm hin und her, 
Und alles riecht nach ranzgem Ole. 
Die letzte Lampe achzt und zischt 
Verzweiflungsvoll und sie erlischt. 
Oas arme Licht war meine See! e. 

Bender, Hans: Mein Gedicht ist die Welt I. s. 225 · 



[Aus] Gehamischte Sonette 

Was schmiedst du, Schmied? »Wir schmiedcn Ketten, Ketten!« 
Ach, in die Ketten seid ihr selbst geschlagen. 
Was pfliigst du, Baur? »Das Feld soli Friichte tragen!« 
Ja, fiir den Feind die Saat, fiir dich die Kletten. 

Was zielst du, Schiitze? »Tod dem Hirsch, dem fetten.« 
Gleich Hirsch und Reh wird man euch seiher jagen. 
Was strickst du, Fischer? »Netz dem Fisch, dem zagen.« 
Aus eurem Todesnetz, wer kann euch retten? 

\Yas wiegest du, schlaflose Mutter? >>Knahcn.« 
Ja, daB sic wachsen und dem Vaterlandc, 
lm Dienst des Feindcs, Wunden schlagcn sollen? 

Was schreibest, Dichter, du? »ln Glutbuchstaben 
Einschreib ich mein und meines Volkes Schande, 
Das seine Freiheit nicht darf denken wollen.« 

Ihr Deutsch en von dem Flutenbett des Rheines, 
Bis wo die Elbe sich ins Nordmeer gieBet, 
Die ihr vordem ein Volk. ein groBes, hieBet. 
Was habt ihr dcnn, urn noch zu heiBen cines? 

Was habt ihr denn noch groBes Allgemeines? 
Welch Band, das euch als Volk rusammenschlieBet? 
Seit ihr den Kaisenepter brechen lieBet 
Und euer Reich zerspalten, habt ihr keines. 

Nur n~ch ein einziges Band ist euch geblieben, 
Das ist die Sprache. die ihr sonst verachtet; f . 
Jetzt miiBt ihr sie als euer einziges lieben. 

Sie ist noch eur, ihr seiher seid veJ:Rachtet; 1' o- · 

" Sie haltet fest, wenn alle·s wird zerrieben, · · 
DaB ihr doch klagen konnt, wie ihr verschmachte~ ,. 

0 daB ich stiind auf einem hohen Turme, 
Weit sichtbar rings in allen deutschen Reichen, 
Mit einer Stimme, Donnem ru vergleichen, 
Zu rufen in den Sturm mit mehr als Sturme: 

Wie lang willst du dich winden gleich dem Wurme. 
Krumm unter deines Feinds Triumphrads Speichen? 
Hat er die harte Haut noch nicht mit Streich en 
Dir g'nug gerieben, daB dich's endlich wurme? 

Die Berge, wenn sie konnten, wiirden rufen: 
\Vir seiher fiihlten mit fiihllosem Riicken 
Lan~o: ~·nut.: den Druck von cures Feinde11 llufcn. 

Des Steins Geduld bricht endlich auch in Stiicken, 
Den Cotter rum Getretensein doch schufen-

,,. 

Yolk mehr als Stein, wie lang darf man dich driicken? 

Bender, Hans: Mein Gedicht ist die Welt I. s. 214. 



Gottfried Keller 

Lied dcr Zerrissenen 

Sie nennen uns die Zetrissenen 
Von trauriger Gestalt! 
Gott trost uns! Wir haben der Ahnen vie I, 
Und unsere Zunft ist alt! 

Der Hutten schliift im Ziirichsee, 
Der Platen am blauen Meer; 
Und heiden war das groBe Herz 
Zerrissen und gar so schwer! 

Auch Herder war ein Zerrissener 
Und Schiller ein Lumpenhund: 
Sie glauben es, ob sic's auch nicht gestehn, 
In ihres Herzens Grund! 

Und Chamisso, der Herrliche, 
Sang mehr von Schmerz als Lust! 
Und mehr als ein zerrissen Lied 
Entstromte seiner Brust! 

Ha, Byron. Byron. du Bettelmann. 
Zerfet:ztes Dichterherz! 
Und du, Torquato von Sorrent, 
Mit deinem lausigen Schmerz! 

Und du da driiben am Seinestrand, 
Du wunderschones Weib! 
Dir hat ja auch die arge Welt 
Zerrissen Seel und Leib! 

Es lebe, was zerrissen ist, 
In Lumpen hiingt und z:erfetzt! 
Das Vaterland und das Dichtergemiit, 
Und jeder Purpur ruletzt! 

Der Heimatlose im Ahrenfeld, 
Der Lord mit seinem Spleen, 
Der blasse, schiibige Kommunist, 
Der heilige Rock ru Trier! 

Da humpelt noch der Freiligrath 
Mit seinem klaffenden RiB! 
Willkomm! du roter Schottenbrand 
In unsrc Finstcrnis! 

Bender, Hans: Mein Gedicht ist die Welt I. S. 310. 
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28 
Otorg Weerth 

Das war daheim ein ewiger Gesang 

Das war dahcim ein ewiger Gesang 
Von RoB und Panzer und von giildnen Tressen, 
Die dcutschcn Dichter sangen jahre lang \ ' · 
Von Drachen nur, von Elfen und Prinzessen, · " 
Von Burgen. kecken Rittem stets und ach, .., ' 
Das Iiebe Volk sang den Poeten nach. 
Nur Wunder, so die Gegenwart geboren, 
Die gingen stets dem blOden Aui verloren! 

Gottlob, mit der Romantik ist es a us, 
Satt ist die Welt des marchenhaften Plunders, 
Ins junge Leben sehnt sie sich hinaus 
Und ahnc die Nahe ihres eignen Wunders. 
Der Geist, derjingst sich triium'risch abgehannt, 
Der auf bemoosten Schlossem mir geschwannt: 
Sage lebewohl jctrt den phantast'schen Affen 
Und lauscht dcm Werk. das unsre Tage schaffcn. 

Schaudemd Jacht ichs, und fuhr 
Auf, und schloB mich ans leben, 
Drii.ngce in gliihndem Erheben 
Kiihn mich an Gott und Natur. 

Siehe, da hab ich gelebt: 
Was sonst, zu Tropfen zerflossen, 
Langsam und katg sich ergossen, 
Hat mich auf einmal durchbebt. 

Oft noch beriihre du mich, 
Tod, wenn ich in mir zerrinne, 
Bis ich mich wieder gewinne 
Durch den Gedanken an dich! 

Bender, Hans: Mein°Gedicht ist die Welt I. S. 283. 

Unsere Zeit 

Es ist die Zeit des stummen Weltgerichts; 
In Wasserfluten nicht und nicht in Flammen: 
Die Fonn der Welt bricht in sich selbst rusammen, 
Und dammemd tritt die neue aus dem Nichts. 

Dcr Dichter zci~-:t im Spiegel des Gedichts, 
Wie Tag und Nacht im Morgenrot verschwammen, 
Doch wird er nicht beschworen, nicht verdammen, 
Der keuche Priester am Altar des Lichts. 

Er soil mit reiner Hand des Lebens pflegen, 
Und, wie er fur des Friihlings erste Blute 
Ein Auge hat, und sie mit Liebe bricht: 

So darf er auch des Herbstes letzten Segen 
Nicht iibersehn, und die ru spat ergliihte 
Nicht kalt verschmahen, wenn den Kranz er flicht. 

Bender, Hans: Mein Gedicht ist die Welt I. S. 303. 



30 
FRit::DRICH RCc..:t::RT 

Du bist cin Schattcn am Tagc 
Lind in der Nacht ein Licht; 
Du lebst in mciner Klage 
Lind ~tirbst im Herzcn nicht. 

Wo ich mcin Zeit aufschlagc, 
D .. wohnst du bci mir dicht; 
Du bist mein Schatten am Tagc 
Und in der Nacht mein Licht. 

Wo ich auch nach d.ir frage, 
Find' ich von d.ir Bcricht, 
Du lcbst in mciner Klagc 
Und stirbst im Hcrzcn niche. 

Du bist ein Schattcn am Tagc, 
Doch in der Nacht ein Licht; 
Du lebst in mcincr Klagc 
Und stirbst im Herzcn nicht. 

Hay, Gerhard (Hrsg.): Deutsche Lyrik vom Barock zur Gegenwart. s. 217. 

31 
FRIEDt::RIKE KEMPNER 

Die Poesie. 

Die Pocsie, die Poesic, 
Die Pocsie hat immer Recht, 
Sie ist von hoherer Natur, 
Von iibcrmcnschlichern Gachlecht. 

Und krankt ihr sie, und driickt ihr sie, 
Sie schimpfet nie, sie grollet nie, 
Sic legt sich in ths griine Moos, 
Belligcnd ihr poetisch Loosl 

Hay, Gerhard (Hrsg.): Deutsche Lyrik vom Barock zur Gegenwart. 
s. 217. 

Georg Hcrwcgh. 

An die deutschen Dichter (1840) 

Seid stolz! es k.lingt kein Gold der Welt 
Wie curer Saiten Gold; 
Es ist kein Furst so hoch gestellt, 
DaB ihr ihm dienen sollt! · 

; Trotz Erz und Marmor stiirb er doch. 
Wenn ihr ihn sterben lieBct; 
Ocr schOnste Purpur ist annoch 
Das Blut, das ihr als Lied vergie6et! 

( ... ) 
Dem Volke nur seid zugetan, 

· Jauchzt ihm voran zur Schlacht, 
' Und liegt's verwundet auf dem Plan. 

So pfleget sein und wacht! 
Und so man ihm den letzten Rest 
Ocr Freiheit will verltiimmern, 
So haltet nur am Scbwerte fest 
Und laSt die Harfen uns zertriimmern' 

Beutin: Deutsche Literaturgeschichte. s. 184. 



.3.3 
Die PartCi 

D~ d-riickst den Kranz auf eines Mannes Stime, 
Der wie ein Schacher jiingst sein Blut vergoB, 
lndessen hier die konigliche Dime 
Die Sundenhefe ihrer Lust genoB; 
lch will ihm den Zypressenkranz gewahren, 
Dungt auch sein Blut die Saat der Tyrannei -
Fur ihn den milden Regen deiner lahren! 
Doch gegen sie die Blitze der Partei! 

Partei! Partei! Wer sollte sie nicht nehmen, 
Die noch die Mutter aller Siege war! 
Wte mag ein Dichter solch ein Wort verfcmen, 
Ein Wort. das alles Herrliche gebar? 
Nur offen wie ein Mann: Fur oder wider? 
Und die Parole: Sklave oder frei? 
Selbst Gotter stiegen vom Olymp hemieder 
Und ka.mpften auf der Zinne der Partei! 

Sieh hin! dein Volk will neue Bahnen wandeln! 
Nur des Signales harrt ein stattlich Heer; 
Die Fiirsten traumen, laBt die Dichter handeln! 
Spielt Saul die Harfe, werfen wir den Speer! 
Den Panzer urn - geoffnet sind die Schranken, 
Brecht immer euer Saitenspiel entzwei 
Und fiihrt ein Fahnlein ewiger Gedanken 
Zur starkcn, stolzcn Fahnc Jcr Pctrtci! 

Das Gestem ist wie eine welke Blume -
Man legt sie wohl als Zeichen in ein Buch -
Begrabt's mit seiner Schmach und seinem Ruhme 
Und webt nicht Ianger an dem J .eichentuch! 

Dem Leben gilt's ein-Lebehoch :ru singen, 
Und nicht ein lied im Dienst der Schmeichelei; 
Der Menschheit gilt's .ein Opfer dar:rubringen, 
Der Menschheit. auf dem Altar der Partei! 

0 stellt sie ein, die ungerechte Klage, 
Wenn ihr die Angst so mancher Seele schaut; 
Es ist da.s Bangen vor dem Hochz.eitsta~;c, -
Das hoffnungsvoUe Bangen einer Braut. 
Schon driingen allerorten sich die Erbcn 
Ans Krankenlager unsrer Zeit herbei; 
LaBt. Dichter,laBt auch ihrden Kranken sterben, 
Fiir eures Volkes Zukunft nehmt Parcei! 

lhr miillt das Herz an eine Karte wagen, 
Die Ruhe iiber Wolken riemt euch nicht; 
{hr miillt euch mit in diesem Kampfe schlagen, 
Ein Schwert in eurer Hand ist das Gedicht. 
0 wahlt ein Banner, und ich bin :rufrieden, 
Ob's auch ein andres denn das meine sei; 
Ich hab gewahlt. ich habe mich entschieden, 
Und rneinen Lorbeer flechte die Parcei! 

Bender, Hans (Hrsg.): Mein Gedicht ist die Welt. Bd. II, S.~~3 



AN EINEK POLIT!SCHEN OJ("!iTER 

Du ~in est, wie ci:-.~t Tyrtaus ~ang. 
Von Hddcnmut 't-,:scelet. 

Doch hast du sd·.:echt dein Publikum 

Und deinc Zeit i=;·s3hlct. 

J~cifiiih~ horchc:1 ~;c dir zwar, 

C nd l0ben. schie: bc·geistnt: 

\Vie cdc! dcin Ge-.:bnkcnflug, 

\Vic du die Form bemcistert. 

Sie pflcgcn auch 'c-eim Glast~ Wcin 

Ein \'ivat dir zu !:>ringen 
Und manchcn Sc:..!achtgcsang von dir 

L~utbri.illcnd nachzusingen. 

Ocr Knecht sir.c: cern cin Frcihcit5lird 

, De<; .-\bends in cc: Schcnkc: 

.. ' 0Js for~crt die· \'cnbuungskraft, 

!Jncl v:iirzet die Cctr:inkc. 

Heine, Heinrich: Gesammelte Werke II. s. 349. 

,~, 

Phantasw (1886) 

Ihr Dach stieB fast bis an die Sterne, 
vom Hof her stampfte die Fabrik, 
es war die richtige Mietskaserne 
mit Flur- und Leiermannsrnusik! 
Im Keller nistete die Ratte, 
parterre gab's Branntwein, Grog und Bier, 
und bis ins fiinfte Stockwerk hatte 
das Vorstadtelend sein Quanier. 

Dort saB er nachts vor seinem Lichte 
- duck nieder, nieder, wilder Hohn!
und fieberte und schrieb Gedichte, 
ein Traurner, ein verlorner Sohn! 
Sein Stiibchen konnte grade fassen 
ein Tischchen und ein schmales Bett; 
er war so arm und so verlassen 
wie jener Gott aus Nazareth! 

Doch pfiff auch dreist die feile Dirne. 
die Welt, ihn aus: Er ist verriickt! ' 
ihm hatte leuchtend auf die Stirne 
der Genius seinen KuB gedriickt. 
Und wenn vorn holden Wahnsinn trunken 
er zitternd Vers an Vers gereiht, 

d:mn schi.:n auf ewib ihm vcrsunk.:n 
die Welt und ihre Niichtcrnh.:it. 

In Fctzcn hinb ihm seine Bluse, 
scin Nachbar lich ihm trockncs BrOt, 
er abcr stammchc 0 Musc 1 

und wullte nichts von seiner Not. 
Er sall nur still vor scincm Lichte, 
allnJ.chtlich, wcnn dcr T:1b cnt fluhn, 
und ficbt;rtc und schricb Gcdidnc, 
cin Tr:iumcr, cin vcrlurncr Sohn 1 

Schrnahling, \</alter (Hrsg.) Die deutsche Literatur, Bd. 12. s. 210ff. 



Programm 

Kein ruck warts ~chauendcr Prophet 
gcblcndct durch unfa6lichc !dole, 
modern ~ci dcr Poet, 
modern vom Schcitcl bis zur Sohle! 

Schmahling, Walter (Hrsg.): Die deutsche Literatur, Bd-.12. 
s. 2 09. 

31 
lch kam vom Pflug der Erde 
zum Flug ins weite All 
und vom Gebriill der Herde 
zum Sang der Nachtigal!. 

Die Welt hat manche Stra13e, 
und jede gilt mir gleich, 
ob ich ins Erdreich fasse, 
ob ins Gedaukenreich. 

!i:s wiegt mit gleicher Schwere 
auf Erden jedes Glied. 
Ihr gebt mir eure Ahre, 
ich gebe euch mein Lied. 

Becher, Johans: Poetische Konfession, S. 151. 1 



&chard Dth11UL 
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Denkzettd fiir den verehrten Leser 

Verehrter Leser! Mensch! ich beschwor dich: 
lies mich richtig; Mensch, oder scher dich! 
Namlich das Lesen von Gedichten 
ist zwar sehr einfach zu verrichten, 
aber gerade die einfachen Sachen 
pflegt bekanntlich der Mensch sich schwer zu machen. 
Vor allem: such keinen •Grundgedankenc! 
sonst kommen deine paar Slnne ins Wanken. 
Will ich dir meine Gedanken reichen, 
Khreib ich Spriiche, Aufsatze und dergleichen. 

Gedichte sind keine Abhandlungen; 
meine Gedichte sind Scelenwandlungen. 
Selbe vollziehen sich aus Gefiihlen, 
die den ganzen Menschen aufwi.ihlen. 
Solch ein Gefiihl, das steigt dann zu Kopfe, 
straubt mir manchmal die Haare vom Schopfe, 
setzt mir meine paar Sinne in Schrecken, 
daJl sie plotzliche Luftbilder hecken; 
die greifen einander in buntem Lauf, 
jagen wohl auch Gedanken mit auf, 
die dann iibcr dem Grunde schaukeln, 
etwa wie Schmetterlinge gaukeln 
urn eine grolle gliihende Blume 
iiber dem Brodem der Ackcrkrume, 
und so fang ich sic auf im Nu, 
wciJl wohl wie, wciB nicht wozu, 
ist cine planvoll zwccklosc Gcschichte, 
kurz - ich erlcbe meine Gedichte. 
Und, merk dir's, kcin Erleben geschieht aus Gedanken; 
ach, die Gedanken sind nur Ranken, 
die wir arabeskenhaft flcchten 
urn Manifeste von grundloscn Machten. 
Denn das Leben hat kein Gehirn, 
verwirrt dir hochs~ens dein Gchirn, 
wird dir nur mit Schmcrz oder Lust 
als ein beseelender Wille bewuBt, 
der dich unsinnig treibt und lockt, 
und den zu verdauen, Mensch, unverstockt, 
mit unseen pa·ar Sinnen, fiir Heid wie Christ 
die wahre Sedcnscligkeit ist. 
Drum, verehrter Leser, Mensch, ich beschwor dich: 
verdau mich ebenso! sonst scher dich! 
Umi verwim dich doch mal·mein Gewiihl, 
so schieb's nur, bitte, aufs Grundg~fiihl! 
Wic ich auch hier nur, moglichst hold, 
cincm torichtcn lnt;rimm Luft machcn wollt. 

Karthaus, Ulrich (Hrsg.): 

Grundsatz 

Di~ deutsche Literatur, Bd .13 • ·; 
s. 158ff. 

Nicht zum Guten, nicht vom Bosen · 
wollen wir die Welt erlosen, 
nur zum Willen, der da schafft; 
Dichterkraft ist Gotteskraft. 

Karthaus, Ulrich (Hrsg.) oie deutsche~iteratur, Bd.13. 
s. 160. 
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Sttfan ;w~ig \ 

Der Dichter 

Ging einer in die helle Sommernacht. 
Dem war schon !angst die letzte Liebe tot; 
Er klagte nicht.- Doch purpurn war entfacht 
In seinem Herz der Wunden Narbenrot. 

Im Auge flackerte ein fremder Glanz 
Des tie fen Lei des spate Schmerzenssaat ••• 
So schritt er stumm dahin ... Irrlichtenanz 
War Fiihrer ihm am blassen Dammerpfad. 

In reichem Frieden schimmene das Land 
Wie eine Brust, die selig atmend bebt ..• 
Da fiihlt er, wie der Stille weiche Hand 
Um seine heillen Pulse kiihJend schwebt. 

Uoo schwellend flog aus tausend Kelcheil her 
Ein Bliihen, das von weiten Fernen kam; 
Wie dunkle Weine warder Duft so schwer, 
Der mild sein gro&s Weh gefangen nahm. 

Und traumgewandet zieht die Einsamkeit 
Ans Mutterherz den miiden Traumer hin, 
Bis er vergessen Wirklichkeit und Leid 
Im Banne ihrer Ratselmelodien. 

Und Bliitendolderi staubten in sein Haar .•. 
'·" Die Scimme aber sang und ruhte nicht, 

Bis jeder Gramgedanke Traum nur war, 
Und jedcr Schmerz ein ewiges Gedicht ..• 

Karthaus, Ulrich (Hrsg.): Di~ deutsche Literatur, Bd. 13. 
s. 169. 

~3' 

.J 
Der Dichter 

Du entfernst dich von mir, du Stundc. 
Wunden schlagt mir dein Fliigelschlag. 
Allein: was soli icli mit meinem Munde? 
mit meiner Nacht? mit meinem Tag? 

lch habe keine Geliebte, kein Haus, 
keine Stelle auf der ich lebe. 
Aile Dinge, an die ich rnich gebe, 
werden reich und geben mich aus. 

Karthaus, Ulrich (Hrsg.): Die deutsche Literatur. Bd.13, 8.188. 



Der Dichter heiat im stiUem gang der zeit 
Befliigelt kind das holde traume tont 
Und schonheit bringt ins tatige getrieb. 
Doch wenn aus iibeln sich das wetter braut 
D~ schicks.al pocht mit Iauten hammersd.lagen 
Klmgt er w1e rauh metall und wird verhort .. 

Verschlissnen fahnenfetzen von sich schiittelt 
Und tag und nacht nur an die Vesper denkt. 

··. · Der Sanger aber sorgt in trauer-liiuften ' 
Dass nicht das mark verfault·der keim erstickt. 
Er schiirt die heilige glut die iiber-springt 
Und sich die Ieiber formt·er holt aus biichem 
Der ahnen die verheissung die nicht triigt 
Dass die erkoren sind zum hOchsten ziel 
Zuerst durch tiefste Oden ziehn dass einst 
Des erdteils herz die welt erretten soli .. 
Und wenn im schlimmsten jammer lezte hoffnung 
Zu loschen droht: so sichtet schon sein aug 
Die lichtere zukunft. Ihm wuchs schon heran 
Unangetastet von dem geilen markt 
Von diinnem himgeweb und giftigem flitter 
Gestiihlt im banne der verruchten jahre 
Ei~ jung geschlecht das wieder mensch und ding 
Mit echten maassen misst · das schon und ernst 
F roh seiner einzigkeit · vor Fremden stolz · 
Sich gleich emfernt von klippen dreisten diinkels 
Wie seichtem sumpf erlogner briiderei 
Das von sich spie was miirb und feig und Iau 
Das aus geweihtem triiumen tun und dulden 
Den einzigen der hilft den Mann gebiert .. 
Der sprengt die ketten fegt auf triimmerstiitten 
Die ordnung · geisselt die verlaufnen heim 
Ins ewige recht wo grosses wiederum gross ist 
Herr wiederum herr ·zucht wiederum zucht · er heftet 
Das wahre sinnbild auf das volkische banner . 
Er fiihrt durch sturm und grausige signale 
Des friihrots seiner treuen schar zum werk 
Des wachen tags und pflanzt das Neue Reich. 

Wenn aile blindheit schlug·er elnzig seher 
Emhullt umsonst die nahe not .. dann mag 
Kassandra-warnen heulen durch das haus 
Die tollgewordne menge sieht nur eins: 
Das pferd · das pferd! und rast in ihren tod. 
Denn mag profeten-ruf des stammgotts groll 
Vermelden und den trab von Assurs horden 

Conrady, Karl: Das grob 

. . ~ ~ ·-' 

Die das erwiihlte volk in knechtschaft schleppen: 
Der weise Rat hat sichreren bericht · 
Verlacht den mahner · sperrt ihn ins verlies. 
Wenn rings die Heilige Stadt umzingelt ist 
Burger und krieger durcheinander rennen 
Fiirsten und priester drin sich blutig raufen 
Urn cinen besenstiel indes schon draussen 
Das starkste bollwerk fiillt: er seufzt und schweigt. 
Wenn der erobrer dann mit raub und brand 
Hcreinstiirmt und ins joch zwingt mann lind weib 
Ein teil wutschaumend seine eigne schuld 
Abwiilzend auf den andren ladt · ein teil 
Entbehrungsmiid sich urn die bracken balgt 
Die ihm der freche sieger vorwirft · johlend 
Und tanzend sich betaubt ·am riste leckt 
Der tritt und schliigt: Er fernab fiihlt allein 
Das ganze elend und die ganze schmach. 
Geh noch einmal zum berg zu deinen geistern 
Und bring uns trostlicheren spruch der lose 
Aus dieser triibsal! •. also spricht ein greis .. 
Was soli hier himmels stimme wo kein ohr ist 
Fiir die des plansten witzes? was soli rede 
Vom geiste wo kein allgemeiner trieb ist · 
Als der des trogs? wo jede zunft die andre . 
Beschimpfend stets ihr leckes boot empfiehlt 
Das kliiglich scheiterte · heil sucht in mehrung 
Ihr lieben tandes? wo die kli.igsten fabeln 
Vom frischen aufbau mit den alten siinden 
Und raten: macht euch klein wie wiirmer dass euch 
Der donner -schont der blitz euch nicht gewahrt .•. 
Der ganze stamm der lebenden der hinfuhr 
Durch lange irrsal wird vor seinen gotten 
.Die ihn in staub und niedrigkeit geworfen 
So oft sie li.igen immer weiter riiuchern 
Hat seines daseins oberstes gesetz 
Hat was ihm den bestand verbi.irgt vergessen 
Glaubt an den Lenker nicht · braucht nicht den Siihner 
\V_ill sich mit list aus dem verhangnis ziehn. 

Noch hanre pflugschar muss die scholle furchen . 
Noch dickrer nebel muss die luft bedriiun .. 
Der blassest blaue schein aus wolkenfinster 
Bricht auf die Heutigen erst herein wenn alles 
Was eine sprache spricht die hand sich reicht 
Urn sich zu wappnen wider den verderb -
Gleichviel ob rot ob blau ob schwarz die fahlen 

e deu±sche Gedic,fltbuch. s. 625. 



Best, otto 

Ernst Stadkr \ 

Form ist Wollust 

Form und Riegel muBten erst zerspringen, 
Welt dun:h aufgeschlossne Rohren dringen: 
Form ist Wollust, Friede, himmlisches Geniigen, 
Doch midt rciih es, At:kerschollen umzuplliigen. 
Form will mich vcrschniiren und verengen, 
Dodt i.ch will mcin Sein in aile Weiten drangen- \ 
Form 1st klare Harte ohn' Erbarmen, 
Doch mich treibt es zu den Dumpfen, zu den Armen 
Und in gren;tcnlosem Michvcrschenken 
Will midt Leben mit ErfUilung tranken. ! 

(Hrsg.): Die deutsche Literatur, Bd.14. 

45 
johannes R. Buher 

I 
DEll DICHTEil W:EIDET STilAHLENDE AxxollDE. j' 

Er s~Bt durch Tuben, peits<ht die Trommel schrill. 
Er re1fit das Yolk auf ~it_~~adtten S~tzen. \ 

Ich Ierne. Idl bereite vor. Idl iibe mich. 
Wie arbeite ich- hah leidenschaftlich!-
Gegen mein noch unplastisdles Gesidlt -: 
Falten spanne ich. ~

1 Die Neue Welt 
(- eine solche: die alte, die mystische, die Welt der Qual 

austilgend -) \ 
Zeichne ich, moglichst korrekt, darin ein. 
Eine- besonnte, eine auBerst gegliederte, eine geschliOene I 

Landschaft sdlwebt mir vor, I 
Eine Insel gliit:k.seliger Menschheit. 
Dazu bedarf es vie!. (Das weiB er auch !angst sehr wohl.) 

0 Trinitat des Werks: Erlebnis, Formulierung, Tat. 

Ich Ierne. Bereite vor. Ich iibe mich . 

. . . bald wer.den sich die Sturzwellen meiner Satze zu einer \ 
unerhorten Figur verfiigen. 

Reden. Manifeste. Parlament. Der Experimentalroman. 
Gesange von Tribiinen herab vorzutragen. 

Der neue, der heilige Staat 
Sei gepredigt, dem Blut der Volker, Blut von ihrem Blut, 
Resdos sei er gestaltet. [ eingeimplt. 
Paradies setzt ein. 
- LaBt uns die Schlagweuer-Atmosphare verbreiten!
Lernt! Vorbereitet! Obt euch! 

\ s.53. 1 

Best, Otto (Hrsg.) Die deutsche Literatur, Bd.14. S. 56ff. 



FRANZ WERFEL 

An den Leser 

Mcin cinzigcr Wumch ist, Dir, o Mensch, vcrwandt zu sein! 
i Bist Du Neger, Akrobar, oder ruhst Du nom in riefer 
', Muttcrhut, 

Klingt Dein Madchenlied i.iber den Hof, lenkst Du Dein 
FloB im Abendschein, 

.Bist Du Soldat oder Aviariker voll Ausdauer und Mut. 

Trugst Du als Kind auch ein Gewehr in griiner Arm
sd!linge? 

Wenn es losging, entflog ein angebundener Stopsel dem 
Lauf. 

Mein Mensch, wenn ich Erinnerung singe, 
Sei nicht hart und lose Dim mit mir in Tranen auf! 

Denn ich habe aile Smicksale durmgemamt: Ich weiB 
Das Gefiihl von einsamen Harfenistinnen in Kurkapellen, 
Das Gefiihl von smiimternen Gouvernanten im fremden 

F amilienkreis, 
Das Gefiihl von Debutanten, die sim ziuernd vor den 

· Souffleurkasten stellen. 

Im lebte im Walde, hatte ein Bahnhofsamt, 
SaB gebeugt iiber Kassabiichern und bediente ungeduldige 

Gaste. 
Als Heizer stand ich vor Kesseln, das Antlitz greU iiber

flammt, 
Und als Kuli aB ich Abfall und Kiichenreste. 

So gehore im Dir und Allen. 
Wolle mir, bine, nicht widemehn! 
Oh konnte es einmal gesmehn, 

1 DaB wir uns, Bruder, in die Arme fallen! 

,Best, Otto (Hrsg.): Die deutsche Literatur, Bd .14. s. 63ff. 

4'' 
Paul Boldt 

DerDichter 

Die Anclitzlast auf seinen Schadelknochen. 
, wie ein Musewn, und die Schmerzen h1ingen 

in groBen Augen, blicklos und gebrochen, 
und in dem Mund. verzerrt von den Gesangen 

Es kommt hera us, Dunkles des Blutes, quillr. 
Er wird wahnsinnig aus Liebhaberei. 
Sein Mund geht liistern au£ Er Iachelt wild 
Hinter die Zahne bergend seinen Schrei. 

I 
!Bender, Hans (Hrsg.): Mein Gedicht ist die Welt, s. 60. 



Der Dichter und der Krieg 

Ich sang die Gesange der rotaufschlitzenden Rache, 
Und ich sang die Stille des waldumbuchteten Sees; 
Aber z:u mir gesellte-sich niemand, 1 

I
, Steil, einsam ' 

Wie die Zikade sich singt. 
. Sang ich mein Lied fi.ir mich. · ' ' · 
1 Schon vergeht mein Schritt ennattend 
· Im Sand der Muhe. 

Vor Mudigkeit entfallen mir die Augen, 
Mude bin ich der trostlosen Furten, 

.) .... I.' 

Des Oberschreitens der Gewasser, Madchen und StraBen. 
Am Ab~:runJ gcJcnkc ich nich t 
Des Schildes und Speeres. 
Von Birken umweht, h.· , · ,, , ' , 
Vom Winde umschattet. 
Entschlaf ich z:um Klange der Harfe 
Anderer, 
Denen sie freudig trieft. 1 ~ • ' , • ' ' 

lch rege mich nicht, 
Denn alle Gedanken und Taten 1 

Triiben die Reinheit der Welt. 

:Bender, Hans(Hrsg.): Mein Gedicht.ist diE'! Welt, s. 87. ,, 
YvAN Goll 

Des Dichters T od 

I D. 1c Sterne rosten 
.\Langsam oxydiert sic der Frost 
Es regnet don und iiberall 
I Der Wind wirft mit zerbrochenen Vogeln urn sich 
Und schreit-

Erkaltet wie ein Krater auf dem Mond 
1st mein Herz 
Ich friere Iangsam in das All hiniiber 

/conrady, Karl (Hrsg.): Das groBe deutsche Gedichtbuch, s. 741. 



/Paul Klee 

Weil idt kam, ersdtlossen sidt die Bliiten, 
Die Fiille ist ringsum, weil idt bin. 
Zum Herzen zaubert meinem Ohr 
Nadttigallensang. 

Vater bin idt allem, 
allen auf Stemen, 
und in letzten Femen. 
Und 
weil idt ging, ward es Abend ... 43 

I Ein kleiner Genius streckte 
\ sein Hand chen nach mir a us 
und filhrte midt in seine Region sanft hinauf -
da fielen die Dinge nach oben und nicht nach unten. 
Ein kleines Friihstuck mit Eiern 
ruhte appetitlich gedeckt an der Decke.44 

Man verla.Bt die diesseitige Gegend 
und kommt dafilr hiniiber in eine jenseitige, 

\
die ganz Ja sein darf. 

~ Eine Art von Stille leudttet zum Grund. 

I Von ungefahr_ 

I sdteint da ein Etwas, 
nicht von hier, 
nicht von mir, 

: sondern Gottes. 
t h Gegenwartsdichtung. S. 56. ·Kunisch, Hermann: Deu sc ·e 

51 
/ GEORG BRITTING 

I Der Tod an den Dichter 

\ Du spielst mit mir, machst Reime und Gedichte, 
( Gar zierlich redest du von Blut und Schw:iren, 

Yom Hirschkalb unterm Prankenhieb des B:iren, 
Und von dem Henker auf dem Schandgerichte. 

Als w:irens Perlen, spielst du mit den Zihren 
Der Trauemden mit lichelndem Gesichte, 
Die Silben setzcnd streng nach dem Gewichte. 
Mach nur so zul Ich lasse dich gewahren 

Fur cine Zeit, du armer ~>trophenhddl 
Du magst mich so und it. &mer anders schildern -

. Verfertiger von Liedern: singe, singe! 

Nur werde mir niche blaB, W<:nns mir gerallt, 
DaB ich urplotzlich dann aus deinen Bildern 
Leibhaftig dir und nackt entf :genspringel 

·Hay, Gerhard (Hrsg.): Deutsche Lyrik vom Barock zur Gegenwart. 
s. 278. 



Walter Bauer 

An die kommenden Dichter 

Ihr, die noch heraufsteigen werden a us der Massen 
Schweigsamkeit, 

die iiberall noch verborgen sind, die ich noch nicht kenne, 
junge Genossen Dichter-
lhr, die man nennt: untiitig, triiumerisch, phantastisch, 
untauglich rum Leben-
Geduld, die Zeit ist nicht vorbei, 
in der Gedichte lhren Wert verloren haben. 
Die Gesange der Masse werden noch ihren Wert empfangen, 
wenn imrner sie a us reinen Herren fallen. 

Eure Gedichte sollen nicht so schr zeugcn 
von der Glane der Form und der Schonheit des Reimes -
wem die Funken der brennenden Zeit in die Augen fallen, 
den soli es nicht kiimrnem. wenn das Her% dem Reim urn Liingen 

voraus ist 
Eure Gesange sollen zeugen 
von der l.eidenschaft des Herzens, 
von eurem Willen mr Vetinderung der Erde, eurer Ergriffenheit. 
LaBt euch nicht irremachen von denen, die cuch vorwcrfcn: 
Pathos, Nachahmung-
wenn wir singen, so ist vielleicht die Form a us dem vorigcn 

Jahrhundcrt. 
aber das Herz ist von 1930. 

Singt riicht die Komfelder des Sommers, die Sense nicht. 
iiberlaJ3t den Gesang der Landschaften 
(wenn sie noch da sind) 
denen. die nach euch komrnen, 
wenn sie es fiir wert halten, von Landschaften ru singen. 
}eder Mensch erhebt sich auf dem Grunde seiner Zeit, 
ihr, Genossen Dichter, erhebt euch 
auf dem Grund vergangener Schlacht, 
unermeBlichen Todes. 
Eure Ohren haben die Erschiinerungcn dcr Geschosse nicht 

veri oren, 
also sollen sie aussprechen den unermeBlichen Tod, 

die Geriiusche unscrcr Zeit. 

Eure Worte sollen sein: 
Signale des Alarms, wcnn Jie Kolonnen rusamrncnfallen, 
l.euchtfeuer an den Wegen in die Siimpfe der Verzweiflung 
(Die Siimpfe austrocknen, wird noch eine Zeit dauem) 
Berichte aus der tiiglichen Schlacht, 
in die Gehime ru hamrnem! 

Ihr mij{3t euch gefaBt machen 
aufUnverstiindnis und Einsamkeit, 
wei! ihr vemchtet auf die Gliitte, 
wei! ihr Kameraden der Zeit sein wollt. 

Schreibt, wo es euch einF.illt, wo die Zeit euch brennt, 
die Zelle im Wcrk ist so gut wie der Wartesaal in l.euna oder Halle, 
die Bank im StadtRartcn ist dn:u geschaffen wie die SttaBenbahn
Das Licht curer Au!(en sei allein Erkennungszeichen -

lhr! Horrohre, gestellt in das Unendliche, 
sprecht a us die Bewegungen der Zeit, singt Aufruf und Tat! 
Junge Genossen Dichter! 

Bender, Hans: M~in Gedicht ist die Welt II. s. 130. 



Der politische Dichter 

Aus den Zistemen unterirdischer Gruben 
AufstoBt sein Mund in Stiidte weiBen Dampf, 
1m rasend ausgespritzten Blut der Tuben 
Langheulend Arbeit, Pause, Nacht und Kampf. 

Mit Zwergen, die auf Buckeln riesig tragen 
Der Lasten harte, eingefleischte Schwaren, 
Mit Sklaven, denen unter Peitschenschlagen 
Die Beule reiBt am Ruder der Galeeren. 

Sein Arm bricht durch gewaltige Kanonaden 
Von Volkerschwarm rum Mord gehetzter Heere, 
Durch Kot und Stroh und faulend gelbe Maden 
1m Kerker aller Revolutionare. 

Oft hangt sein Ohr an kleinen Dacherfimen, 
Wenn aus der Stadt die grol3en Glocken schlagen, 
Mit vielcn schweren und gebeugten Stimen 
Gefangenschaft der Armut ru ertragen. 

Wenn nachtlich in den Kinos Ungliick schauert. 
Der Hunger bettelt hinter Marmorhallen, 
MiBhandclt stirbt ein Kind u~d rugemauert 
In Kasemattcn grobe Fliiche fallen, 

Wenn Defraudanten sich von Briicken werfen, 
1m Lichtschein der Palaste aufgewiegelt, 
Wenn Anarchisten ihre Messer scharfen, 
Mit einem dunkeln Schwur rur Tat besiegelt. 

Wenn Unrecht lodemd als der Wahrheit Feuer 
Tyrannenhaupter giftig iiberspriel3t, 
Bis aus dem Wurm der Erde ungeheuer 
Der Blitz des Aufruhrs, der Emporung schieBt -· 

Ah dann: auf hochsten Ti.irmcn aller Stiidte 
Hangt ausgespannt sein Her% in Morgenrote; 
Asphnltcnc Diimmcntnl( in des Schliifers Bette 
Verscheucht Trompetcnton: Steh auf und tote! 

Steh auf und tOte: Sturmattack.en wi.iten. 
Die Ketten rasen von Gewolben nieder. 
An Ufem schweigend Parlamente bri.iccn. 
Die Kuppel birst. Schon larmen Freiheitsliedcr. 

Geziick.te Rhapsodic berittencr Schcrgcn 
)agt quer durch Uicher, leer von Pflastersteincn 
Tumult steigt. Hindcrnis wiichot auf zu 13cr~:en. 
Zerstampfte Frauen hinter Liidcn wcinen. 

Doch von den Kirchen donncm die Posauncn, 
Schmcncm Hauser driihncnd au( das Pflastcr. 
Die Tclc11raphcn durch l'rovinzcn raunl'n 
Es zud:.t in Dynamic d"er Morse taster. ' 

Die letzten Ziige stock.en in den Hallen. 
G~chiitze rasseln vorwiiru und krepieren. 
Zerfetzte Massen s1ch im Blute ballen. 
Die StraBe klafft auf umgestiirzcen Tieren. 

Aus Ferutem siedet Lll in die Aileen, 
Wo Platzmajore aufgespieBt verschirruneln, 
Der Abend brennt, auf den Fabriken wehen 
Die roten Fahnen von den grauen Himmeln. 

Halt ein im Kampr. Auch driiben schlagen Hcrzen. 
Soldaten, Burger: kenncn wir uns wieder? 
Briiderliches Wort in Rauch und Schmcrzen. 
Ei sarrunelt sich der Zug. Formiert die Glieder. 

Versohnte Scharen nach dem Schlosse biegen 
Bis hoch auf dem Bailon der Herrscher steht:' 
»Nehmt vor den Toten, die hier unten liegen, 
Den Hut ab und vemeigt Euch, Majestiit!« -

lm Rohen weiter tanzt die wilde Masse 
Mit Jakobincrmi.itzen, blurumbiindert. 
Gacchtigkcit, Gcsetz der hochsten Rasse: 
Vollcndc du die Welt, die sic veriindcrt! 

lhr Freihcit~kampfcr, wcrdct Frcihcitsrichtcr, 
Bcvor ,fie Falschen cucr \Vcrk vcrraten. 
Von Firmamentcn stcigt dcr neue Dichter 
Hcrab zu irdischen und ~:ri1Bcrn Taren. 

In seincm Augc, Jas den Morgen wittert, 
Verliert die Nacht das Chaos dcr Umhi.illung. 
n.c MIISl' tlidll. Von Sl'im·m Geist umzittcrt 
lla11t oi..:h die Erdc auf unJ wird Erfi.illung. 

Sic rcil.lt von ihrcm Schild die alten Thescn, 
Die Majoratc listig sich vcrmachen. 
Praricn tragcn Brot fur aile Wesen, 
Denn aile Fri.ichte reifcn auch den Schwachcn. 

Niche in dem Schattcn stiihlemer Emphoren 
Ergliihen Trusts, die ihre Beute jagen: 
lhr Priisidencen, cilt und seid geborcn, 
Den tausendkopfigen Moloch zu erschlagen~ 

Die Macht zcrfallt. Wir wcrdcn uns vereinen. 
\Vir, schaukclnd auf adantischcn Transporten, 
Auswandrer, dencn Heimatwolkcn scheinen. 
Europ\1 naht. Es sinken Eisenpforten. 

Junglinge stchn in Universitiitcn 
Und Sohne auf, die ihre Vater has sen. 
Ocr Schul3 geht los. In ausgedomen Stiidten 
Minister niche mehr an den Tafcln prassen. 

Oas Volk verdirbt. Sic redcn von Tribi.inen. 
Schwcnunt niche die Lache Blut in ihren Saal? 
Wann werden sic die Qual der Toten siihnen? 
Schon durch die Liinder liiutct das Signal.-

Ocr Dichter triiumt nkht mchr in bh1ucn Buchter\. 
Er sieht a us HOfcn helle Schwiirme rcitcn. 
Sein FuB bedeckt die Leichen dcr Verruchten. 
Scin Haupt erhcbt sich, Volker ~u begleiten. 

Bender, Hans: Mein G d e icht ist die Welt II. ~. 199. 



ss 
Schlechte Zeit fiir Lyrik 

Ich weil3 doch: nur der Gliickliche 
Ist beliebt Seine Stirnme 
Hortman gem. Sein Gesicht ist schon. 

Der verkriippelte Baum im Hof 
Zeigc auf den schlechten Boden, aber 
Die Voriibergehenden schimpfen ihn cincn Knippel 
Doch mit Recht 

Die griinen Boote und die lustigen Segel des Sundes 
Sehe ich nicht Von allem 
Sehe ich nur der Fischer rissiges Gamnetz. 
Warum rede ich nur· davon 
Dal3 die viemgjahrige Hauslerin gekriimmt geht! 
Die Briiste der Mad chen 
Sind warm wie ehedem. 

In meinem Lied ein Reim 
K.'ime mir fast vor wie Obcrmut 

In mir streiten sich 
Die Begeisterung iibcr den bliihenden Apfelbaum 
Und das Entsetzen iiber die Redcn des Anstrcichers. 
Aber nur das zwcitc 
Drangt mich rum Schreibtisch. 

Bend~r, Hans (Hrsg,): Mein Gedicht ist die WP.lt II. s. 168. 

5' 
Wie kil.Dftigc Zcitcn unscrc Schriftstcllct 

beurtcilcn werdeo 
I 

Ole auf die goldcnen Stilhle gcaetzt Lind, zu lclu:eiben 
W crdcn gciragt wcrdcn oach dcncn, die 
Ihnen die Rl:icke web~ 
Nicht oach ibtcn crbabencn Gcdai.kco 

Wctdcn ibtc Biichcr durchfnracht wcrden, aondcrn 
Irgcodein beiliufiger Satz, dcr achlidlcn lallt 
Auf einc Eigcnbeit dercr, die Rl:ickc webtcn 
Wird mit lntcrc .. c gekacn wcrdcn, dcnn hier mag ea aich um Zllge 
Ocr beriihmten Ahncn bandeln. 

Ganzc Litcraturen 
In erle&encn Ausdriicken verfallt 
Werden durchsucht werdcn oacb Anzeichcn 
Dall da auch Aufriihrcr gelebt babeo, wo Uotcrdrllckung war. 
Fleheotlichc Aorufe iiberirdiacher Weacn 
Werden beweisco, daB da lrdiacbe ilber lrdiacbeo geaeaaen lind. 
Kostliche Musik der Wonc wird our bcrichtcn 
Dall da fiir viele kein Essen war. 

II 

Aber in jener Zeit werdeo gepriescn werden 
Die auf dem oackten Boden sallen, zu schreiben 
Die unter den Nicdrigen oallen 
Die bel den Kampfcro oallen. 

Die von den Leiden der Niedrigen bcrichtetcn 
Die von den Taren der Kimpfer berichtetcn 
Kuoorvoll. In dct edle;, Sprache 
Vordem rcscrvien 
Der V erhcrrlichung der Ktlnige. 

lhre Beochreibungeo der Millatinde und ibte Aufrufe 
Werden ooch den Daumeoabd:uck 
Der Nicdrigen uagen. Dena dlescn 
Worden aie ilbermittelt, dieoe 
Trugen 1ie welter unter dem durchachwitzteo Hemd 
Durch die Kordone der Polizisten 
Zu ihresgleichen. 

Ja, cs wird einc Zeit gebco, wo 
Diese Klugcn und Freundlichen 
Zornigen uod Hoffnungsvollen 
Die auf dem nackten Boden sallen, zu schreiben 
Die umringt warco von Nicdrigen und Kimpfcro 
1"\ff,.ntlirh ucoric::$CQ wcrdcn._ 

Hay, Gerhard (Hrsg.): Deutsche Lyrik vom Barock his zur 
Gegenwart. s. 214. 



Jiirgen Theobaldy 

Worilbcr mnn nicht Nchrcibcn knnn 

Obcr Napalm kann man nicht schreibcn 
die Poesie ist romantisch 
Napalm dagcgen ist cine Aluminiumseife 
a us einer Mischung von a ligen 
naphtetischen und Kokosfettsauren 
wird ziihfliissig, wenn mans schiittelt 
laBt Benrin dick werden oder gelieren. 
»Napalm ist todlicher Sirup« 
sagen die Joumalisten in fetten Buchstaben 
und dieses Klebrigc bcgiinstigt 
verlangcrtc Brandwirkung und hohe 
Brandtcmpcratur Verbrennungcn dritten Grads 
mit ~:lcichtciri~:cr Gcrinnun~: VIII\ Muske! 
Fett und ticfcrem Gcwebe, es laBt 
Wundcn lange nach dem urspriinglichen 
Trauma weiterschmauchen; Atemstorung 
Schock Fcuchtigkeitsverlust und Sepsis 
sind moglich als sekundiire Tode. 

Hay, Gerhard (Hrsg.): Deutsche Lyrik vom Barock bis zur 
Geqenwart. S. 411 . 

sa 
Kurt Bartsch 

-Poesie-

Die Manner im Eiektrizitiitswerk 
Ziinden sich die Morgenzigarene an. 
Sie haben, wiihrend ich nachtsiiber schrieb 
Schwitzend meine Arbeitslampc gefiittert. 
Sie schippten Kohlen fiir ein Mondgedicht. 

Conrady, Karl (Hrsg.): Das groBe deutsche Gedichtbuch. s. 1077. 

,..Sl-
cath.RJED 8EN!i_ 

Gedichte 

lm Namen dessen, der die Stunden spender, 
im Schicksal des Geschlechts, dem du gehort, 
hast du fragloscn Aug's den Blick gewendet 
in cine Stunde, die den Blick zerstort, 
Jie Dinge Jringen kalt in die Gcsichte 
und rei!lcn sich der altcn Bindung fort, 
c' gibt nur cin Begcgnen: im Gedichte 
die Dinge mystisch bannen durch das Wort. 

Am Stcingcriill der groilcn Wcltruine, 
dcm Olbcrg, wo die tidste Seele litt, 
vorbci Jm Posilip der Anjouine, 
dem Stauferblut und ihrem Rachcschritt: 
ein neues Kreuz, ein neues Hochgerichte, 
doch eine Stiitte ohne Blut' und Strang, 
sie schwort in Strophen, urteilt im Gedichte, 
die Spinddn drehen still: die Parze sang. 

lm Namen dessen, der die Stunden spender, 
erahnbar nur, wenn er voriiberzieht 
an cinem Schatten, der das Jahr vollendet, 
doch unausdeutbar bleibt das Stundenlied -
ein Jahr am Steingeroll der Weitgcschichte, 
Geri:ill der Himmel und Ceroll der Macht, 
und nun die Stunde, deine: im Gedichte 
das Scibsrgespriich des Leides und der Nacht. 

Conrady, Karl (Hrsg.): Das groBe deutsche Gedichtbuch. s. 760. 



'(;O 

Friederike Roth 

Stephen Daedalus macht ein Gedicht 

Der Dichter 
stromt seine Verse nicht aus wie 
der Stadtbrunnen sein Wasser zum Beispiel. 

Der Dichter mit bosem Vorbedacht 
liest 
wie man cin Lcxikon liest 
unJ 11chafft 
einen ganzen Vorrat von Worten. 
Ersammelt 
aus dem Munde der schwer einhergehenden Mensch en l 
fiir sein Schatzhaus die Wortc. 

Er wiederholt sie und wiederholt 
und vergiBt 
ihre handgreifliche Bedeutung. 
Wiederholend verwandelt er sic 
in wundervolle Worte 
nurWorte. 

Dann geht er 
bedachten Schrittes nach Hause 
und fiigt 
seine Worte in Satze zusammen 
mit bedachtem 
unermiidlichem Ernst. 

Bender, Hans (Hrsg.): Mein Gedicht ist die Welt Bd.II. s. 482.: 

61' 
jOHA!oiNES POETHENI 

lch bin nur in wortern 

ich habe kein anderes alibi 
so entwerfe ich mir den atemraum 

wer sprache mich frei 
wer erloste mich aus dieser anr.-ahme 

ich wasche buchstaben 
ich kratze silben rein 
ich tauche satze unter 

ich nehme satze an 
mich nehmen satze an 

ich entwerfe atemraum 
ich bin in wortern. 

Cbn:rrady.,. K~h:L=: (Hrsg. ) : Das gro Be deutsche Gedichtbuch. s. 1 o 17 



HrtDL DOMIN 

Drei Arten GediciJte aufz.uschreiben 

Ein trockenes Flugbett 
ein weilSes Band von Kieselsteinen 
von weitem gesehen 
hierauf wi.insche ich zu schreiben 
in klaren Lenern 
oder cine Schunhaldr 
Geroll 
gleitend unter meinen Zeilen 
wegrutschend 
damit das heikle Leben meiner Worte 
ihr Dennoch 
ein Dennoch jedes Buchstabens sci 

2 
Kleine Buchstaben 
genaue 
damit die Wone Ieise kommen 1 
damit die Wone sich einschleichen 
damit man hingehen muB 
zu den W orten 

sie suchen in dem weitkn 
Papier 
Ieise 
man merkt nicht wie sie eintreten 
durch die Poren 
SchweilS der nach innen rinnt 

1 \ Angst 
me me 
unsere 
und das Dennoch jedes Buchstabens 

kh will einen Streifen Papier 
so groB wie ich 
ein Meter sechzig 
darauf ein Gedicht 
das schreit 
sowie einer vori.ibergeht 
schreit in schwarzen Buchstaben 
· <hs etwas Unmogliches verlangt 
Zivilcour:Jge zum Beispiel 
diesen Mut den kein Tier hat 
Mit-Schmerz zum Beispiel 
Solidarirat st:Jtt Herde 
Fremd-Worte 
heimisch zu machen im Tun 

3 
Mensch 
Tier das Zivilcourage hat 
Mensch 
Tier das den Mit-Schmerz kennt 
~lensch Fremdwort-Tier Won-Tier 
Tier 
d:Js Gedicht schreibt 
Gedicht 
das Unmogliches verlangt 
von jedem der vorbeigeht 
dringend 
unabweisbar 
Jls rufe es 
,Trink Coca-Cola' 

Conrady, Karl (Hrsg.): Das groBe deutsche Gedichtbuch. 8 •. 927. 



Krolow, 

~~ 
Neues Wesen 

Bbu kommt auf 
wie Morikes Ieiser Harfenton. 
Immer wieder 

wird das so sein. 

Die leute streichen 
ihre Hauser an. 
Auf die verschiedenen Wande 
scheint Sonne. 
Jeder erwartet das. 
Fri.ihling, ja, du bist's! 

Man kann das nachlesen. 

Die grune He<ke ist ein Zitat 

,) 

a us einem unbekannten Dichter. 

UJC Lcutc strei.:t.en aua·. 

ihre F2miiien an die Jl ... tos ' ..... , : 

die Boote. 

1 hr neues W escn \ 
gcfallt allgeJ!lei n. ·, 

Karl: Gesammelte Werke II. s. 86. 

"~ F reihcit tier Kunst 

Dcr F;-'.ibling ~rchr 
:! us gcp!!i.ickten ?..lumen. 
Die Frcihe;t be~·eht 
aus cim:m Spa2:ergang in cicr S,J:1nc. 
Die Welt Jer Kum~ besccht 

aus zu sdli_;n.en .\u~-

Di1':Mai ist:ein V~. 
den cine~ ·raGe:nkatze 
iin Mault a~; 
Die.-Fr .ti:t versteht sich 
immer hesser auf Freiheit. 

Die Kunst-ist:-e!n 
l!ngeordnetes B'lkett 
:ms.zuvid Vers...."'!l. 

Krolow, Karl: Gesammelte Werke II. s. 96. 

Iarin Kiwus: 

An & Dichter 

Die Welt ist eingeschlafen 
in dec Stunde eurer Geburt 

allein mit den Ta~a_u~ 
erwed.t ihr sie wic<ler 

roh und suB und wild 
auf em Abenteuer 

eine P~~e Wirklichkeit ~ 
unb~ba~ im Spiel 

Kiweis, Karin: 39 Gedichte 
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Biographisches Gedid1t 

Biographisches Gedicht
Liebschafi einiger Worte 
mit der Lautlosigkeit. 

En elegisch"~ Korpe:-
6'Wartet die erregten Hande 

I 

res Augcnblicks, \ 
;n dem die Adjektive sterben. 

f:s bleibt Zeit 
·fir die Geschichte 
enerMaddienhaut. 

Seendetim. 
mmerklichrn Altern 
bci Spazierga ngen 
dmdtempfil'\dsames Gras. 

I 

Krolow, Karl: Gesammelte werke II. s. 35. 

WASUNSHERVORHEBT 

\Vas uns hervorheht: t.!al3 in Versen wir 
V crmogen unser Denkcn einzuf assen, 
Und vieles, was verschwiegen ruht in dir, 
Hast du dem \Vort des Dichters iiberlassen -

Was uns hervorheht: dal3 wir offenhalten 
Das Herz und gehen seine Leiden kund, 
Und dal3 der Zeiten wirre Vielgestalten 
Errichten wir auf festem Untergrund -

\Vas uns hervorhebt, iiberragend mach t, 
Und liifit die andern oft als stumm erscheinen -
Es wiire falsch, wenn ich daroh vergiil3e: 

Die Macht ist nicht fiir ewig eine Macht, 
Die vorbehalten bliehe nur den einen. 
Denn Kunst wird sein einst: allen c.las Gemiifie. 

Becher, Johanne.:Poetische Konfession. S. 163. 
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Robert G~rnhardt 

Materialien zu einer Kritik der bekanntesten 
Gedichtform italienischen Ursprungs 

Sonette find ich sowas von beschissen, rt :> • · 

so eng, t:igi_4~, irgendwie nicht gut; 
C$ macht mich ehrlich krank zu wissen 

1 daB wer Sonette schreibt. DaB wer den Mut 
t _hat, heute noch son dumpfen ScheiB zu baucn; n 

·. allein der nkt, daB so ein Typ das tut, ~> 
. kann mir m ccht den ganz:en Tag vcrsa~en. ,; ,, ? ' 

. Ich hab da eine Sperre. Und die Wut , ~ 
dariiber, daB son abgefucktcr Kacker ', .. , { 
mich mittds Seiner Wichserein blockiert,-, ·· · ~ 
schafft in mir Aggressio~f~ ~den ¥acker. (_ '"~A~ 
Ich tick nicht, was das k;chloch motivicrt. ~ 
Ich tick es echt nicht. Und wills echt nicht wissen: 
Ich find Sonette unheimlich beschissen ~ 

;11 
&bstlir1 1e Be:SChaftigungen 

Der. Eandsdlaftszeichner 
trigt hierwelkende Astern 
ein, dort eiite Nebelbank, 
den Jager auf dem A<~stand, 
totes Wildbret ~nd W einemte, 
besdiaftigt sich mit 
herbstlichen Requisiten, 
Regenschirmen, festem Schuhzeug, 
Kapuzentragem, und ahnt 
Gedichtzeilen voller Wchmut. 
Das iibrige besorgt 
der Dichter. 

Krolow, Karl: Gesa~~lte Werke II. s. 116., 

10 
so nett 

erste strophe erste zeile 
erste strophe zweite zeile 
erste strophe dritte zeile 
erste strophe vierte zeile 

zweite strophe erste zeile 
zwcite strophe zweite zeile 
zweite strophe dritte zeile 
zweite strophe vierte zeilc 

dritte strophe erste zeile 
dritte strophe zweite zeilc 
dritte strophe dritte zeile 

vierte strophe erste zeile 
vierte strophe zweite zeile 
vierte strop!~<:' dritte zeile 

I 

tgonrady, KaU. Pas groBe dentsche2dichtbuch. S. 977. 



IIORST BIENEK 

{g,·b. I<,IJO) 

Wiirta 

Wortn 
mcine Fallschirmc 

mit euch 

spnnge 
ich 

ab 

lch turdue nicht die Tit·fc 
wcr euch richtig 

ollilct 

srhwcbt 

ERICH fRIED 

Neue Naturdichtung 

Er wcig dag es rintonig ware 
nur immer Gt:dichtc zu machen 
u'ber die Widersprii.:he dieser Gescllschaft 
und daG er Iieber iiber die Tannen am Morgen 
schreiben sollte 
Daher fallt ihm bald ein Gedicht ein 
iiber den notigen Themenwechsel und iiber 
seinen Vorsatz 
von den Tannen am Morgen zu schreiben 

Aber sogar wenn er wirklich friih gcnug aufsteht 
und sich hinausfahren laBt zu den Tannen am Morgen 
fallt ihm dann etwas ein zu ihrem Anblick und Duft? 
Oder ertappt CT sich auf der Fahrt bei dem Einfall: 
Wenn wir hinauskommen 
sind sie vielleicht schon gefallt 
und liegen asdos auf dem zerkliifteten Sandgrund 
zwischen Sagetnehl Spanen und abgefallenen Nadeln 
weil irgendein Spekulant den Boden gekauft hat 

Das ware zwar traurig 
doch der Harzgeruch ware dann starker 
und das Morgenlicht auf den gelben gesagten Stiimpfen 
ware dann beller wei! keine Baumkronc mchr 
der Sonne im Weg stiindc. Das 
ware ein neuer Eindruck 
selbsterlebt und sicher mehr als genug 
fur ein Gedicht 
das diese Gesellschaft anklagt 

Conrady, Karl (Hrsg.): Das groBe deutsche G~dichtbuch. S. 955. 



Giinter Grass 
Woriiber ich schreibe 

Ober das Essen, den Nachgeschmack. cJ.l-j'. · 
Nachtraglich iiber Caste, die ungeladen 
oder ein knappes J ahrhundert zu spat kamen. . 
Ober den Wunsch der Makrele nach gepreBter Zitrone. 
Vor allen Fischen schreibe ich iiber den Butt. 

Ich schreibe iiber den OberfluB. 
Ober das Fasten und warum es die Prasser erfunden haben. 
Ober den Nahrwert der Rinden vom Tisch der Reichen. 
Ober das Fett und den Kat und das Salz und den Mangel. 
Wie der Geist gallebitter 
und der Bauch geisteskrank wurden, 
werde ich - mitten im Hirseberg -
lehrreich beschreiben. 

Ich schreibe tiber die Brust. 
Ober Ilsebill schwanger (die Sauregurkengier) 
werde ich schreiben, solange das dauert. 
Ober den letzten Bissen geteilt, 
die Stunde mit einem Freund 
bei Brat, Kase, Niissen und Wein. 
(Wir sprachen gaumig iiber Gott und die Welt 
und tiber das Fressen, das auch nur Angst ist.) 

Ich schreibe tiber den Hunger, wie er beschrieben 
und schriftlich verbreitet wurde. 
Ober Gew!irze (als Vasco da Gama und ich 
den Pfeffer billiger machten) 
will (ch unterwegs nach Kalkutta schreiben. 

Fleisch: roh und gekocht, 
lappt, fasert, schrurnpft und zergeht. 
Den taglichen Brei, 
was sonst noch vorgekaut wurde: datierte Geschichte, 
das Schlachten bei Tannenberg Wittstock Kolin, 
was tibrig bleibt, schreibe ich auf: 
Knochen, Schlauben, Gekrose und Wurst. 

Ober den Eke! vor vollem Teller, 
tiber den guten Geschmack, 
tiber die Milch (wie sie glumsig wird), 
tiber die Rlibe, den Kohl, den Sieg der Kartoffel 
schreibe ich morgen 
oder nachdem die Reste von gestern 
versteinert von heute sind. 

Woriiber ich schreibe: iiber das Ei. 
Kummer und Speck, verzehrende Liebe, Nage) und Strick, 
Streit urn das Haar und das Wort in der Suppe :zuviel. 
Tiefktihltruhen, wie ihnen geschah, 
als Strom nicht mehr kam. 
Ober uns aile am leergegessenen Tisch 
werde ich schreiben; 
auch iiber dich und mich und die Grate im Hals. 

Grass, Gunther: Der Butt 
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Christoph Meckel: 

Rede vom Gedicht 
Das Gedicht ist nicht der Ort, wo die Schonheit 

gepflegt wird. 

Hier ist die Rede vom Salz, das brennt in den 
Wunden. 

Hier ist die Rede vom Tod, von vergifteten Sprachen. 
Von Vaterlandem, die eisernen Schuhen gleichen. · 
Das Gedicht ist nicht der Ort, wo die Wahrlieit 

verziert wird. 

Hier ist die Rede vom Blut, das fliesst aus den 
Wunden. 

Vom Elend, vom Elend, vom Elend des Traums. 
Von Verwiistung und Auswurf, von klapprigen ~,-

--,_ .. -.\~, · ., ~ "·-· ·~., ------ Uiopien. 

Das Gedicht ist nicht der Ort, wo der Schmerz 
· · verheilt wird. 

Hier ist die Rede von Zorn und Tauschung und Hunger 
(die St~d!~ll_der Sattigung werden hier nicht 

> - - · besungen). 
Hier ist die Rede von Fressen, Gefressenwerden 
von Miihsal und Zweifel, hier ist die Chronik der 

Lei den. 

Das Gedicht ist nicht der Ort, wo das Sterben 
begiitigt 

wo der Hunger gestillt, wo die Hoffnung verklart 
· wird. 

Das Gedicht ist der Ort der zu Tode vepwundeter. 
Wahrheit. 

Fliigel! Fliigel! Dcr Engel stilf'lt, die Fcdem j 
flicgcn cinze/n und blutig im Sturm der Geschichte! 9 

v (' 
/1-r..>( 

Das Gedicht ist nicht dcr Ort, wo der Engel 
geschont wird. 

Neckel, Christoph: Verschieden~ Tatigkeiten. 
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