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Bernd Scheffer 

Literaturtheorie ohne Welttheorie? 
Zur Poetik von Helmut Heißenbüttel 

1 Vorbemerkung 

Kein deutschsprachiger A u t o r dürfte nach 1945 eine Poetik vorgelegt 
haben, die auch n u r a n n ä h e r n d so interessant ist w i e die v o n H e l m u t Hei
ßenbütte l . 1 Da i c h allerdings i m Folgenden einige G r u n d a n n a h m e n der 
Poetik H e l m u t Heißenbüttels überwiegend skeptisch beurtei le , w i l l i c h 
vorab meine Ausgangsposition skizzieren: Ä h n l i c h w i e Heißenbüttel w a r 
i c h nie ein A n h ä n g e r jener a r r i v i e r t e n Literatur , jener h ö h e r e n Triv ia l l i te
ratur , w i e sie etwa A u t o r e n w i e H e i n r i c h Boll, Siegfried Lenz oder M a r t i n 
Walser verfasst haben. U n d nichts l iegt m i r ferner, als bei Heißenbüttels 
Poetik die verschiedenen Phasen, expl iz i ten E i n s c h r ä n k u n g e n u n d Korrek
t u r e n seiner Poetik g ä n z l i c h außer A c h t zu lassen. Richtig u n d r ichtungs
weisend sind bis heute seine Hinweise auf e in »multiples Ich« oder sein auf 
Carl Einstein zurückgehendes Konzept der »Halluzinatorik«. Hier soll 
indessen h a u p t s ä c h l i c h gezeigt w e r d e n , w o noch i m m e r offene Fragen i m 
Zusammenhang m i t der Poetik Heißenbüttels bestehen. 2 

2 Was für eine Poetik ist die Poetik Helmut Heißenbüttels? 

Heißenbüttels Poetik ist weder eine übl iche A u t o r e n p o e t i k (die gewisser
m a ß e n Sonderrechte beanspruchen dürfte) noch ist Heißenbüttels Poetik 
t r o t z der vielen diesbezügl ichen A n l e i h e n eine philosophische oder l i tera
turwissenschaftl iche Poetik. Heißenbüttels Poetik changiert , oszi l l iert , 
wechselt oft i n n e r h a l b einer einzigen F o r m u l i e r u n g zwischen einer Poeten-
Poetik u n d einer wissenschaftlichen Poetik. D u r c h g ä n g i g ist sie weder das 
eine noch das andere, sie entzieht sich e inem einseitigen Zugri f f . D u r c h 

1 Bezugspunkte für die A n n a h m e einer »Poetik« bei H e l m u t H e i ß e n b ü t t e l b i l d e n v o r a l l e m 
seine Bücher Über Literatur. Ö l t e n , Freiburg i . Br. 1966 u n d Zur Tradition der Moderne. A u f s ä t z e 
u n d A n m e r k u n g e n 1 9 6 4 - 1 9 7 1 . N e u w i e d , Ber l in 1972 sowie sein Briefwechsel über L i teratur 
m i t H e i n r i c h V o r m w e g . Neuwied, B e r l i n 1969. 
2 Meist i n d i r e k t u n d m i t einigen n i c h t unwesent l ichen K o r r e k t u r e n beziehe i c h m i c h hier 
u . a. a u f m e i n e n Aufsatz Moderne Literatur lässt sich nicht länger sprachtheoretisch begründen. Helmut 

Heißenbüttel Theorie als Beispiel, der 1986 i m Merkur erschienen ist (40 [1986] S. 565-577). - Wie
der abgedruckt i m vorl iegenden Band. 

i h r e n ständigen Wechsel der Ebenen i m m u n i s i e r t sich Heißenbüttels Poe
t i k auch stark gegen eine K r i t i k »von außen«, lässt sie doch jeden K r i t i k v e r 
such als »unfair« erscheinen. 

H ä t t e n w i r es überwiegend m i t einer Poeten-Poetik zu t u n , d a n n k ö n n t e 
m a n sie fasziniert referieren, auch o r d n e n , ansatzweise k o m m e n t i e r e n -
w i e etwa bei den interessanten Ü b e r l e g u n g e n v o n K u r t Schwitters zur 
Schrift oder zur phonetischen Poesie (insbesondere zu seiner Sonate in 
Urlauten), die allerdings aus wissenschaftlicher Sicht schwerl ich akzeptabel 
s i n d . 3 A u c h V e l i m i r Chlebnikovs Ü b e r l e g u n g e n zu einer »Sternensprache« 
sind ohne Zweifel grandios, aber ebenfalls sprachwissenschaftlich selbst
verständl ich u n z u t r e f f e n d . 4 W i r gestehen also einer Poeten-Poetik einen 
quasi e x t e r r i t o r i a l e n Status z u , h ä t t e n aber sogleich h i n z u z u f ü g e n , dass 
Heißenbütte l solche Freiheiten bzw. solchen Schutz für seine Poetik offen
bar ü b e r h a u p t n i c h t i n A n s p r u c h n e h m e n w o l l t e , i m Gegenteil: Die vielen 
expl iz i ten A n l e i h e n Heißenbüttels bei den Wissenschaften w ü r d e n es eher 
nahelegen, Heißenbüttels Poetik m i t den Maßstäben der wissenschaftli
chen Poetik zu messen. W e n n m a n das aber t u t , fällt eine K r i t i k , w i e gesagt, 
»unfair« aus, w e i l sie jene andere Seite, n ä m l i c h die Poeten-Poetik, z u w e n i g 
berücksichtigt , w e i l sie zu w e n i g berücksichtigt , dass Heißenbüttels Grund
a n n a h m e n oft n u r i n n e r h a l b der eigenen, z.T. durchaus eigenwil l igen Pro
g r a m m a t i k abgesichert s i n d . 5 

3 Eine Poetik, schwerlich zu beobachten 

W i e also beobachtet m a n Heißenbüttels Poetik, w e n n m a n streng genom
m e n n i c h t beide Aspekte, n i c h t die Poeten-Poetik u n d gleichzeitig auch die 
wissenschaftsähnl iche Poetik, i n e i n e m einzigen Beobachtungsvorgang be-

3 Weder handelt es sich u m eine »Sonate« noch handelt es sich u m »Urlaute«; v g l . etwa K u r t 
Schwitters: Das l i terarische W e r k . Hg. v o n F r i e d h e l m Lach. Band 5: Manifeste u n d kr i t ische 
Prosa. Köln 1 9 8 1 , S. 288-292; v g l . auch Bernd Scheffer: A n f ä n g e experimentel ler Literatur . Das 
l i terarische W e r k v o n K u r t Schwitters. Bonn 1978, S. 240-249. 
4 V g l . V e l i m i r Chlebnikov: Werke 1 : Poesie. Hg. v o n Peter U r b a n . Reinbek 1972. 
5 Hier l iegt e in ä h n l i c h e s Problem vor, w i e w i r es bei Lessings b e r ü h m t e m Laokoon-Text vor
f i n d e n : Liest m a n Lessings Laokoon als poetischen Text, als Essay, d a n n ist der Text grandios. 
Liest m a n oder z i t i e r t m a n Lessings Text hingegen u n m i t t e l b a r als Beitrag z u einer wissen
schaftl ichen Debatte über Schrift u n d B i l d , d a n n sind Lessings Vorschläge (übrigens t r o t z i h r e r 
anhaltenden Karriere i n wissenschaftl ichen Debatten) u n h a l t b a r : Aus der wissenschaftl ichen 
Perspektive weisen sie f o r t l a u f e n d falsche G r u n d a n n a h m e n über Schrift u n d Bi ld a u f (wie m a n 
inzwischen w e i ß oder wissen könnte) . Ä h n l i c h e s w ü r d e etwa gelten für W a l t e r Benjamins 
b e r ü h m t e n Kunstwerk-Aufsatz u n d dessen anhaltende Karriere. A u c h b e s t i m m t e »steile« (und 
daher verbreitete , b e r ü h m t e ) medientheoretische Thesen v o n Marshal l McLuhan, V i l e m Flus
ser oder N e i l Postman sind ohne A b s t u f u n g e n u n d e i n s c h r ä n k e n d e Di f ferenzierungen schwer
l i c h diskutabel . 
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obachten kann. Entscheidet man sich für die eine Seite, kommt die andere 
Seite zu k u r z . Beobachtet m a n vorzugsweise ganz best immte Aspekte v o n 
Heißenbüttels Poetik, dann ist die Aussage v o n Thomas Eder, Heißenbüttel 
habe eine »visionäre Poetik« vorgelegt, tatsächl ich e inigermaßen unan
fechtbar. 6 Die Anfangszugeständnisse , die m a n m a c h t , die Vorsätze, m i t 
denen m a n startet, entscheiden über das Resultat: M i c h interessiert hier 
vor a l l e m Heißenbüttels Differenz zu einer Poetik, die auch als wissen
schaftliche Literaturtheorie u n d Poetik ü b e r z e u g e n k ö n n t e ; das ist also die 
Vorentscheidung, die bei meiner K r i t i k stets zu berücksicht igen ist . 

4 Heißenbüttels Ablehnung einer Subjektkonzeption 

Heißenbüttel hat lange Zeit das Ziel einer Verbannung des Subjekts aus der 
Literatur verfolgt . W o m ö g l i c h result iert Heißenbüttels Schwanken z w i 
schen einer Poeten-Poetik u n d einer wissenschaftlichen Poetik aus seiner 
vehementen A b l e h n u n g tradit ionel ler A u t o r - u n d Subjektkonzeptionen. Er 
strebt gewissermaßen das Gegenteil einer Genie-Ästhetik an. Die »Phäno
menologie des Subjekts« sei »an ein Ende« [ÜL 193] g e k o m m e n - u n d dieser 
Einsicht w i l l Heißenbüttel i n Theorie u n d dichterischer Praxis konsequent 
entsprechen: »Das M e d i u m , das seine Inhaltslosigkeit ausdrückl ich offen
bart , löscht den Bezugspunkt, den der Einzelne w i e die Gesellschaft i n sich 
h a t t e n , aus u n d bi ldet den einzigen u n d absoluten Bezug.« [TM 170] Hei
ßenbüttel erhoff t sich d u r c h H i n w e n d u n g der L i t e r a t u r p r o d u k t i o n ins 
Methodische, 

daß das, was noch immer Literatur genannt werden muß, allgemein wird. Daß 
der alte Traum von der Gemeinsprache der Literatur realisierbar ist, nicht auf 
der Regression der pseudohumanistischen und pseudosubjektiven Klischees, 
wie es die dogmatische kommunistische Kulturideologie und die restaurativen 
Kulturbewahrer der westlichen Welt wollen, sondern in der Befolgung der 
nachsubjektiven progressiven literarischen Methoden. [ÜL 2191] 

Doch auch eine eigenwill ige, eine exterri toria le Poeten-Poetik w i r d schwer
l i c h bestreiten k ö n n e n , dass sie starken Subjektkonzeptionen e n t s t a m m t 
u n d dass sie starke Subjektkonzeptionen auch u n v e r m e i d l i c h als Ziel bei
behält . Größere Chancen einer relat iven Subjektlosigkeit hätte dagegen 
eine wissenschaftliche Poetik - etwa d a n n , w e n n sie sich v o n Luhmanns 
Systemtheorie anregen ließe u n d alle Subjekt- bzw. Aktanten-Handlungen 
aus d e m Literatursystem verbannte. W e n n m a n aber dieses Ziel verfolgt , 

6 V g l . den Beitrag v o n Thomas Eder i m vorl iegenden Band. 

dann d a r f m a n f r e i l i c h die Subjekt-Konzeption der Philosophie n i c h t m i t 
der l inguist ischen Subjektkonzeption der G r a m m a t i k verwechseln, w i e 
Heißenbütte l das getan hat . Heißenbüttels häuf ige Ä q u i v o k a t i o n z w i 
schen d e m Subjekt als Erfahrungsinstanz u n d d e m Subjekt als gramma
tikalischer Satzgegenstand ist aus wissenschaftlicher Sicht n i c h t zu hal
t e n . W e n n ein A u t o r F o r m u l i e r u n g e n ohne die übl iche grammatikal ische 
Subjekt-Objekt-Relation darbietet (wie etwa i n Heißenbüttels Textbüchern), 
hat er j a n i c h t sogleich schon die P h ä n o m e n o l o g i e des Subjekts nennens
w e r t tangiert . 

Heißenbüttels Versuche einer ant igrammatischen Redeweise attackie
r e n zwar die Redeformen der grammatikal ischen Subjekt-Objekt-Relation, 
aber das b e t r i f f t n i c h t u n m i t t e l b a r auch schon das Subjekt als Erfahrungs
instanz - u n d noch weniger sind a u f diesem sprachlichen Weg sogleich 
nennenswerte V e r ä n d e r u n g e n der W e l t i n t e r p r e t a t i o n zu erzielen. Ich be
streite n i c h t , dass hier sehr reizvolle l iterarische Textversuche statt f inden 
k ö n n e n , aber es besteht k e i n Anlass, auch n o c h i n der theoriegeleiteten 
I n t e r p r e t a t i o n u n d Analyse a u f solche aufschlussreichen Fehlversuche der 
Subjekt-Verbannung hereinzufal len . L i teratur ist selbst noch i m Sprachex
p e r i m e n t i n e i n e m h o h e n M a ß e dadurch charakterisiert , dass sie gewisser
m a ß e n w i d e r besseres Wissen die Ü b e r s c h ä t z u n g des Subjekts, die F i k t i o n 
des Subjekts i n unvergleichl icher Weise aufrechterhält . Es ist geradezu die 
Aufgabe v o n Literatur geworden, das Weiterspielen v o n Subjekt-Spielen zu 
sichern, die andernorts als obsolet gelten m ü s s e n . 

W e n n m a n das Subjekt verbannen w i l l , k a n n m a n es n i c h t einfach es-
k a m o t i e r e n , sondern muss i h m eine A r t v o n Exil-Ort zuweisen. A u c h die 
Systemtheorie hat gezeigt: W e n n m a n Erfahrungssubjekte aus Literatur
prozessen verbannen w i l l , d a n n muss m a n Subjekte, A k t a n t e n , A k t e u r e , 
A u t o r e n u n d Leser nach i h r e r Verbannung aus den Eigen-Prozessen des 
Literatursystems doch wieder u n v e r m e i d l i c h , zumindest als notwendige 
U m w e l t b e d i n g u n g e i n f ü h r e n , gewissermaßen ein partielles Re-Entry des 
Subjekts vorsehen. L i teratur System u n d Subjekte bedingen d a n n einander 
i m m e r noch gegenseitig - als I r r i t a t i o n e n , als A n s t ö ß e . Eine systemtheore
tische Subjektverbannung läuft indessen erhebl ich anders, als Heißenbüt
t e l das Jahrzehnte früher voraussehen k o n n t e . 7 Grob gesagt: Heißenbüttels 

7 Zu einer g ä n z l i c h subjektlosen Sprach- u n d L i t e r a t u r k o n z e p t i o n w e r d e n sich auch h a r t 
gesottene Systemtheoretiker k a u m entschl ießen w o l l e n . Vie l le icht sagen sie j a n o c h »Sprache 
spricht sich selbst u n d liest sich selbst bzw. hört sich selbst« u n d v i e l l e i c h t sagen sie j a sogar 
n o c h »Sprache analysiert sich selbst«, aber solche F o r m u l i e r u n g e n k ö n n e n d a n n n u r i n d e m 
Kontext gegeben w e r d e n , dass K o m m u n i k a t i o n u n d Bewusstsein zwar g ä n z l i c h getrennt , 
g l e i c h w o h l notwendigerweise aufeinander angewiesen sind, einander bedingen, dass d o r t , w o 
es selbstläuferartige K o m m u n i k a t i o n g ibt , i m m e r auch selbstläuferartiges Bewusstsein voraus
gesetzt w e r d e n muss. 
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völlige Eskamotierung von Subjekt und Bewusstsein ist aus der Sicht einer 
wissenschaftlichen Poetik mindestens i n der Weise falsch, i n der sie u n v o l l 
ständig ist. 

5 Heißenbüttels Gleichsetzung von Sprache und Welt 

Heißenbüttels zumindest phasenweise starke Gleichsetzung v o n Sprache 
u n d W e l t t r i f f t allenfalls i m Sinne einer Poeten-Poetik z u , d a n n also, w e n n 
m a n einer solchen Poetik zirkelhafte , tautologische G r u n d a n n a h m e n zuge
steht. Indessen k o m m e n bei Heißenbüttel vor a l lem hier seine eingangs 
e r w ä h n t e n expl iz i ten A n l e i h e n bei der Wissenschaft d e u t l i c h z u m Vor
schein: 

Diese Gleichsetzung zwischen Sprache und Welt, Weltverständnis, Weltorien
tierung, wird heute immer mehr zur allgemeinen Überzeugung. Den For
schungen der sprachwissenschaftlich interessierten Ethnologen kommen die 
Einsichten der Philosophen und der Semantiker entgegen. [ÜL 100] 

Erst was von der Literatur sagbar gemacht wird, bestimmt das Sagbare; ja 
bestimmt das, was es überhaupt gibt, denn es gibt nur das, was ausgespro
chen werden kann. [TM 223] 

Daß unsere Erlebnisqualität und unsere Erlebnismaterialität sprachlicher 
Natur ist, das gilt es zurückzuentdecken. 8 

Der These v o m sprachlichen W e l t b i l d hat etwa Harald W e i n r i c h i n seinen 
Linguistischen Bemerkungen zur modernen Lyrik energisch widersprochen; er 
hat sie als »grundfalsch« bezeichnet, gerade auch i m H i n b l i c k auf die Über
schätzung der w e l t b i l d e n d e n S t r u k t u r der grammatikal ischen Subjekt-
Objekt-Relation, w i e sie bei Heißenbüttel vorl iegt . I m Übrigen d a r f m a n 
w o h l m i t einiger Wahrscheinl ichkeit annehmen, dass Heißenbüttel den 
Aufsatz v o n Harald W e i n r i c h gekannt hat , erschien dieser doch 1986 i n der 
damals w e i t verbreiteten Zeitschrift Akzente, i n der Heißenbüttel auch 
selbst publ iz ierte . 

Eine Literaturtheorie muss m e h r bieten als eine pure Sprachtheorie. Sie 
muss sich s igni f ikant v o n einer Sprachtheorie unterscheiden. Eine Poetik 
muss vor- u n d außersprachl iche Perspektiven integrieren. Welche Welt-
Perspektiven das d a n n jeweils sind, ist relat iv f r e i wählbar: M a n k a n n 
gesellschaftspolitische Elemente integrieren oder tiefenpsychologische 

8 H e l m u t Heißenbütte l : Konkrete Poesie heute? Eine Abschweifung. I n : Protokolle (1978) H. 
1 , S. 244-255. 

oder Körperströme, was auch i m m e r . Aber irgendetwas muss i m Fall der 
Li teraturtheorie zur Sprachtheorie h i n z u k o m m e n . 9 

I n w i e w e i t versteht m a n etwas v o n Popmusik, w e n n m a n n u r etwas v o n 
den f o r m a l e n S t r u k t u r e n der Melodien der Songs versteht? Wer etwas v o n 
Kameraeinstellungen u n d Beleuchtungsverhältnissen versteht , hat n i c h t 
zwangsläuf ig auch schon eine ausreichende Kompetenz bei F i l m e n . U m 
etwas v o n Drogen u n d anderen Medien zu verstehen, b r a u c h t m a n m e h r 
als n u r i h r e r e i n chemische oder physikalische Beschreibung. 

Genau besehen sind Heißenbüttels zahlreiche Bemerkungen über den 
Zusammenhang zwischen Sprache u n d W e l t tautologisch. Eine Formulie
r u n g w i e »Es gibt n u r das, was ausgesprochen w e r d e n kann« [TM 223] heißt 
genau besehen nichts anderes als: Innerhalb der Sprachwelt gibt es n u r das, 
was ausgesprochen w e r d e n k a n n . Eine F o r m u l i e r u n g w i e »Die Veränderun
gen der Sprache bedeuten V e r ä n d e r u n g e n der Weltinterpretation« [ÜL 241] 
müsste genauer lauten: Die V e r ä n d e r u n g e n der Sprache bedeuten Verände
r u n g e n der sprachlichen W e l t i n t e r p r e t a t i o n . 

Sprache spricht u n d hat eine sprachliche W e l t . Bilder b i l d e n u n d haben 
eine Bi ldwelt . M u s i k m u s i z i e r t u n d hat eine M u s i k w e l t , W i r t s c h a f t w i r t 
schaftet u n d hat eine Wirtschaftswelt . P o l i t i k p o l i t i s i e r t u n d hat eine Poli
t i k w e l t . Pop popt u n d hat eine Popwelt. G e f ü h l e f ü h l e n u n d haben eine 
Gefühlswelt . W i e auch i m m e r : Es gibt o f f e n k u n d i g andere W e l t e n als n u r 
die der Sprachwelt. U n d die Tatsache, dass sich über diese anderen W e l t e n 
sprachlich etwas sagen lässt, bedeutet alles andere als die Tatsache, dass 
diese Welten überhaupt n u r m i t Sprache erfahrbar sind. Sprache k a n n 
allenfalls die Impulse , die A n s t ö ß e , die Anregungen l i e f e r n , aber der Weg, 
den das rezipierende Bewusstsein d a n n n i m m t , ist m i t den M i t t e l n , über 
die Sprache verfügt , n u r sehr u n z u l ä n g l i c h charakterisiert . Eine sprachli
che Beschreibung bleibt e in Notbehelf, der f r e i l i c h m e h r oder weniger u n 
v e r m e i d l i c h sein k a n n . 

Über die Tatsache, dass es andere W e l t e n als n u r die Sprachwelten gibt , 
k a n n sich auch die Diskurstheorie , gewissermaßen die beste verfügbare 
Theorie, u m den sprachlichen Welteinfluss auszuloten, n i c h t v o l l k o m m e n 
hinwegsetzen. Die Diskurstheorie k ä m e Heißenbütte l entgegen, aber sie 
rettet n i c h t sein Grundkonzept v o m sprachlichen W e l t b i l d . Das v i e l 
beschworene »Unsagbare« lässt sich ü b e r h a u p t n u r d a n n u n d ü b e r h a u p t 
n u r deshalb sagen, w e n n es u n d w e i l es einer anderen W e l t angehört als 
das »Sagbare« u n d gerade n i c h t v o n v o r n h e r e i n schon Bestandteil der 

9 Fast alle Versuche der engen Zusammenarbeit zwischen Linguisten u n d Literaturwissen
schaft lern sind gescheitert - m ö g l i c h e r w e i s e durchaus »sachbedingt«, w e i l Literaturwissen
schaftler f o r t l a u f e n d »Welt« ins Spiel b r i n g e n , w o h i n g e g e n Sprachwissenschaftler auch seman
t isch r e s t r i k t i v bleiben. 
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Sprachwelt ist. Das Sagen des Unsagbaren ist nicht allein ein sprachimma
nenter Prozess. 

Allenfalls die Sprachwelt ändert sich ein w e n i g , w e n n sich die Gramma
t i k ändert u n d w e n n sich die F o r m u l i e r u n g e n ändern. Allenfal ls die Sprach
w e l t ändert sich ein w e n i g , w e n n sich die W o r t w a h l ändert. Wer aus
schließlich sprachlich gegen das schrift l iche Verbot, den Rasen zu betreten, 
verstößt, übertritt i n keiner Weise tatsächl ich das Verbot. Allenfalls berei
tet das Sprechen den Verstoß vor bzw. f o r d e r t dazu auf. Of fenkundig: Spra
che b e t r i t t den Rasen selber n i c h t , das muss m a n schon m i t den Fü ß en 
machen. 

Literaten sind n u n e i n m a l Maulhelden, aber m a n k a n n i h n e n selbstver
ständlich i n keiner Weise v o r w e r f e n , dass sie i h r Metier handhaben u n d bei 
i h r e m Metier bleiben. Aber als Personen u n d als Revolutionäre der W e l t 
sollten sie genau deswegen auch n i c h t überschätzt w e r d e n . Heißenbütte l 
hingegen schreibt: »Meine A r b e i t , als solche, selbst w e n n es keine Leser 
dafür gäbe, k ö n n t e m e h r b e w i r k e n als alle Kriege der Reaktion u n d alle 
Proteste der Progressiven.« [BL 65] Zu akzeptieren ist eine solche grandiose 
E r w a r t u n g i m Übrigen n u r als grandiose Subjektfantasie, als etwas, was 
Heißenbüttel aber erklärtermaßen ganz u n d gar n i c h t haben w o l l t e . 

' 6 Illusion der Selbstevidenz von Sprache 

Nachdem Heißenbüttel Sprache m i t der ganzen W e l t gleichgesetzt u n d 
zudem jegliche Subjektbezüge aus seiner einzigen Welt , aus der Sprach
w e l t , verbannt hat , w e r d e n bei i h m konsequenterweise Sprach- u n d Litera
turprozesse i m vol lsten W o r t s i n n »autonom«: 

In der Reproduktion der [literarischen] Montage enthüllt die Sprache den 
Zustand ihrer eigenen Objektivation, sie erkennt sich selbst, und das ist das 
Kriterium ihrer Literarität. [ÜL 165] 

Sie [die Literatur] verläßt die Relaisstation des Imaginativen und erfaßt die 
Welt unmittelbar in dem, was Sprache selbst von ihr wiedergibt. [ÜL 232] 

Soweit i c h sehe, w a r Hans J ü r g e n Heinrichs, gerade auch als Verehrer Hei
ßenbüttels , einer der ersten, der den A u t o r e n u n d Theoret ikern der soge
nannten »Neuen Poesie« zu Recht v o r w a r f , sie w ü r d e n der »Illusion der 
Selbstevidenz« 1 0 der Sprache unterl iegen. Selbst H e i n r i c h V o r m w e g hat i n 
seinem Briefwechsel m i t Heißenbüttel zunächst hartnäckig versucht, Hei-

10 Hans J ü r g e n Heinrichs: Spielraum Literatur . L i teraturtheorie zwischen Kunst u n d Wissen
schaft. M ü n c h e n 1973, S. 66. 

ßenbütte l darauf hinzuweisen, »daß n i e m a n d sich m i t d e m Eigenleben 
des Sprachmaterials zufr ieden gibt , j a daß es u n m ö g l i c h zu sein scheint, 
dies Eigenleben p r a k t i s c h zu bestätigen. Sogar w o die Materialität der 
Sprache ausdrückl ich Stoff u n d Thema ist , t r e f f e n die Texte über sie h i n 
aus.« [BL 33] O f f e n k u n d i g passten Heißenbütte l diese Hinweise n i c h t ; er 
b r i c h t die Diskussion darüber k o m m e n t a r l o s ab, u n d H e i n r i c h V o r m w e g 
h a k t nie wieder nach. 

7 Sprache als Speicher 

Korrekturbedürftig sind auch Heißenbüttels Vorstellungen v o n der Spra
che als Speicher, v o n der Sprache als Vorratskammer. Angetreten w a r Hei
ßenbüttel m i t der Bezeichnung einer Situation, i n der 

die Literatur sich darauf verwiesen sieht, die Organisationsmittel der Sprache 
selbst auszunutzen, aus dem Vorrat der Sprache heraus zu arbeiten, sich sprach
immanent zu verhalten und zuzusehen, was das Medium hergibt. [BL 64] 

Die »Bindung an einen bestimmten Autor« verliere die Literatur durch 
Verlagerung »in den Bereich der Sprache selbst, die nun als der Speicher eines 
allumfassenden überpersonalen Gedächtnisses erscheint. Die Wendung der 
literarischen Rede geht dahin, die Speicherungen dieser Vorratskammer aus
zulösen.« [TM 77] 

Nicht was sich in kunstvollen Kombinationen in sie hineindeuten läßt, wird 
literarisch wirksam, sondern das, was die Wörter von sich aus herzugeben ver
mögen; was in quasi atomarer Bedeutungsspeicherung sich in ihnen gesam
melt hat (und was nun wieder freigesetzt werden kann). 1 1 

Doch n i r g e n d w o i m Mediengebrauch t r i f f t m a n a u f pure Signif ikanten, auf 
Signif ikanten pur . N i c h t e i n m a l Derrida versucht das, w e n n er die Verweis
f u n k t i o n der Signif ikanten ins Endlose, ins Aussichtslose verschiebt. A n 
ders gesagt: Es gibt keine reine Formbotschaft . Das v e r h i n d e r n Subjekte 
u n d i h r Bewusstsein i n d e m endlosen semiotischen Prozess, den w i r Leben 
nennen. 

Heißenbüttels Text Politische Grammatik [T2, 38] f u n k t i o n i e r t n i c h t a u f 
der Basis einer Eigendynamik der i n den Vokabeln gespeicherten »Bedeu
tungshöfe« , sondern auf der Basis der jeweils voraussetzbaren Vorkennt
nisse des jeweils betei l igten Personals. Dabei w i r d - aufs Ganze einer ein
zelnen m ö g l i c h e n Rezeption gesehen - sehr w e n i g , »aus der Sprache selbst« 

11 H e l m u t H e i ß e n b ü t t e l : L i teratur u n d Wissenschaft. I n : Akzente 12 (1965), S. 171-192, hier 
S. 183. 



56 
abgeleitet. Die notwendige Vorkenntnis, dass es »Verfolger« gibt und »Ver
folgte«, die selber wieder Verfolger w e r d e n , diese Vorkenntnis w i r d ledig
l i c h verändert angestoßen u n d aktual is iert . I m Übrigen dürfte die Erfah
r u n g der Verfolgung v e r m u t l i c h eher körperl ich »gespeichert« sein als 
sprachlich. Die Zeile »ich gehe i n m i r h e r u m ein Zeichen sind w i r fallend« 
[T4, 7] k a n n n i c h t selbst speichern, dass sie aus der zweiten Fassung (1803) 
v o n Hölderlins Mnemosyne (»Ein Zeichen sind w i r , deutungslos«) z i t i e r t ; u n d 
»abrufen« k a n n diesen Bezug auch n u r , w e r i h n schon i n seinem Kopf 
»gespeichert« hat . 

8 Sprach- und Musikphysiker, emotionslos 

So unterschiedl ich die einzelnen Vertreter u n d Vertreter innen der experi
mentel len Literatur, der »Neuen Poesie« auch gewesen sein m ö g e n , i n einer 
Hinsicht w a r e n sich alle A u t o r e n u n d A u t o r i n n e n einig: G e f ü h l e haben i n 
der Literatur nichts zu suchen. G e f ü h l e i n der Literatur w a r e n v o n i h n e n so 
gefürchtet , w i e der Teufel das Weihwasser fürchtet . Das haben n i c h t n u r 
die i n t e r n e n Diskussionen bei den zahlreichen Treffen des Bielefelder Collo-
quiums Neue Poesie gezeigt, sondern das hat auch eine empirische Studie v o n 
Siegfried J. Schmidt u n d Reinhard Zobel ergeben. 1 2 

9 Heißenbüttel Literaturkritik 

Niemand hat Marcel Reich-Ranickis I l lus ionen ( u m n i c h t zu sagen Ahnungs-
losigkeiten) i n Sachen Literatur besser beschrieben als H e l m u t Heißenbüttel , 
als er dem Großkritiker zu Recht vorhiel t , er habe einen völlig untrügl ichen 
»Instinkt für das Arrivierte«. 1 3 Doch muss auch Heißenbüttels Streben nach 

12 Siegfried J. Schmidt, Reinhard Zobel: Empirische Untersuchungen zu Persönlichkeitsvaria
blen v o n L i t e r a t u r p r o d u z e n t e n . Braunschweig 1983. Die Tei lnahme an dieser Studie w a r m i t 
der Finanzierung des ersten Treffens der Neuen Poesie v e r b u n d e n . Es gab z ieml ichen Ärger, als 
nach der Persönlichkeitsstruktur, z u m a l nach den G e f ü h l e n der A u t o r i n n e n u n d A u t o r e n i n 
Einzelinterviews gefragt w e r d e n sollte. Ich k a n n die Si tuat ion, die i c h hier meine , auch so 
beschreiben: I c h w a r e i n m a l zu Gast bei einer M ü n c h e n e r Tagung zur Neuen Musik (1996 oder 
1997). D o r t t r a f e n sich Komponisten u n d ausgewiesene Kenner u n d A n h ä n g e r dieser A r t der 
experimentel len M u s i k . Das ganze Wochenende w a r m i t k e i n e m einzigen W o r t jemals die Rede 
davon, was diese M u s i k eigentl ich soll , was sie denn m a c h t m i t unseren Ohren , G e f ü h l e n u n d 
Körpern, sondern es w a r ausschl ießl ich die Rede v o n technischen Verfahrensweisen, stunden
lang u n d ohne U n t e r b r e c h u n g . Ich hätte ebenso gut eine Tagung v o n Ton-Physikern besuchen 
k ö n n e n . A u c h bei der experimentel len M u s i k t r a f e n sich also offenbar n u r Leute, für die Lite
r a t u r u n d M u s i k völl ig a u ß e r h a l b der ü b l i c h e n , n i c h t zuletzt emotionalen Kontexte l iegen. 
13 H e l m u t Heißenbütte l : Sorgen m i t e in em K r i t i k e r . I n : Der Monat 16 (1964) H. 184, S. 7 5 - 8 1 , 
hier S. 80. 

einer subjektunabhängigen L i t e r a t u r k r i t i k als I l lusion gelten: »Ob m a n sich 
wie Reich-Ranicki auf Geschmack oder wie Enzensberger u n d Michel auf 
Marx beruft , k o m m t auf dasselbe heraus.« [BL 86] »Ich urtei le sprachlich 
i m m a n e n t . « [BL 88] W i e das gehen soll , b le ibt ebenfalls unvorstel lbar. 

10 Heißenbüttels Medienbegriff 

Angesichts dessen, dass w i r bis heute keinen besonders brauchbaren, kei
nen konsensuellen Medienbegrif f haben, ist es schon erhebl ich »unfair«, bei 
Heißenbüttels m e h r als 40 Jahre a l t e m Medienbegrif f zu m o n i e r e n , dass er 
schwerl ich haltbar ist . Heißenbüttels Medienbegrif f ist konsequent i n der 
Beibehaltung der geschilderten Probleme. Seine Auffassung v o n Medien 
s t i m m t m i t der einen m ö g l i c h e n Lesart v o n Marshal l McLuhans Medienkon
zeptionen überein , das M e d i u m selbst sei die Botschaft. McLuhans State
m e n t ist indessen falsch u n d r i c h t i g zugleich - je nachdem, was m a n beob
achten w i l l . Richtig ist das Statement, w e i l alle Medien, die i m ü b l i c h e n 
Gebrauch transparent , unsichtbar sind, die einfach n i c h t bewusst wahrge
n o m m e n w e r d e n , sich so handhaben lassen, dass sie über p l a n m ä ß i g e 
»Formkatastrophen« (Peter Fuchs) doch i n einer b e s t i m m t e n Weise z u m 
Vorschein k o m m e n k ö n n e n . Spätestens w e n n der F i l m reißt, w i r d klar , dass 
m a n einen F i l m gesehen hat . U n d diese »Formkatastrophen« herbeizufüh
r e n , ist zweifellos eine bevorzugte Aufgabe experimentel ler Kunst u n d expe
r i m e n t e l l e r Li teratur i m 20. u n d 2 1 . Jahrhundert . McLuhans Statement 
»the m e d i u m is the message« beschreibt also eine m ö g l i c h e Tendenz, eine 
ganz best immte Beobachtungsmögl ichkeit v o n Medien - unsichtbare Medi-
alität - zur »Botschaft« w e r d e n zu lassen. 

Andererseits muss m a n h i n z u f ü g e n , dass es genau g e n o m m e n keinerlei 
Bedingungen gibt , u n t e r der das M e d i u m jeweils selbst tatsächl ich zur 
al leinigen Botschaft w e r d e n k ö n n t e . Die V e r w e i s f u n k t i o n der Zeichen ist i n 
k e i n e m Fall g ä n z l i c h zu stornieren. Zeichen bedeuten i m m e r etwas ande
res, auch w e n n m a n bei avancierter Kunst n i c h t m e h r sagen k a n n , was 
dieses andere denn ist . A u c h i n der experimentel len Literatur ist die Ver
weis- u n d I n t e r p r e t a n t e n - F u n k t i o n niemals völl ig außer Kraft zu setzen. 
Zeichen, Bezeichnetes u n d I n t e r p r e t a n t k ö n n e n gar n i c h t vol lständig diffe
renzlos w e r d e n . Die »Botschaft«, was i m m e r sie i m Einzelfal l auch sein 
mag, ist alles andere als eine restlos autonome Operation des Mediums 
selbst, ist alles andere als eine Selbstevidenz des Mediums. Al le Medien zei
gen etwas anderes als sich selbst, alle Medien machen etwas erfahrbar, was 
i n der jewei l igen A r t u n d Weise zwar einerseits ausschl ießl ich m i t i h r e r 
Hi l fe erreichbar ist , aber es sind andererseits Erfahrungen, die niemals 
al lein n u r das M e d i u m betreffen. 



58 11 Sprachmagie 

Angetreten w a r Heißenbüttel m i t d e m Vorhaben, eine rationale , sprachma
teriel le , subjektlose P r o g r a m m a t i k der Literatur der Moderne zu entwer
fen. D a r i n sollte Literatur als eine der Wissenschaft vergleichbare Tätigkeit 
erscheinen. D u r c h die Hintertür stellt sich allerdings auch bei Heißenbüt
t e l das nahezu unbeschädigt wieder ein , was Heißenbüttel d u r c h die Vor
dertür hinausgeworfen hatte: grandiose Subjektfantasie, Sprachfetischis
mus , Sprachmagie, Sprachalchemie, Sprachesoterik. Zwangsläuf ig k o m m t 
es auch bei Heißenbüttel zu den sprachmagischen I m p l i k a t i o n e n , zu denen 
seit jeher alle A u t o r e n g e k o m m e n sind, die Literatur u n g e w ö h n l i c h stark 
auf Sprache reduziert haben. A m Beginn der deutschen T r a d i t i o n der 
sprachmagischen Moderne w ä r e n zu nennen A r n o Holz , Paul Scheerbart, 
Rudolf Blümner, Lothar Schreyer, Hugo Ball oder Otto Nebel. Heißenbüttel 
stellt »einfache grammatische Meditationen« [ T l , 33] vor. Eugen G o m r i n -
ger spricht v o n einem »meditationsgünstigen Objekt«. H a r t m u t Geerken 
gibt Texte v o n sich als »Meditationstexte« aus. Heinz Gappmayr prokla
m i e r t seine Textvorlagen als »Meditationsobjekte«. Gerhard R ü h m trägt 
eine »phonetische Meditation« vor. Heißenbüttel spricht v o n »Exerzitien« 
[ÜL 53], davon, dass Texte »meditativen Charakter« [ÜL 22] haben, v o n 
»mystischer E n t r ü c k u n g « , 1 4 v o n einem »Augenblick der E r l e u c h t u n g « , 1 5 

v o n »Versenkung« [BL 17]. W i e dieser ausdrückl iche Weg i n das »Innere[] 
des Bewusstseins« [ÜL 171] sprachimmanent erfolgen soll , vermag i c h wie
d e r u m n i c h t zu erkennen. 

12 Erzählen anthropologisch fundiert? 

Besonders i m Briefwechsel m i t H e i n r i c h V o r n w e g k r i t i s i e r t H e l m u t Hei
ßenbüttel die A n n a h m e , es gäbe so etwas w i e ein anthropologisch fundier
tes Bedürfnis nach E r z ä h l u n g , nach N a r r a t i o n . Zwar lässt sich eine a n t i 
grammatische u n d ant inarrat ive Redeweise der Literatur ohne Zweifel 
inszenieren u n d es mag dabei auch zu interessanten u n d reizvol len »Täu
schungsversuchen« k o m m e n (wie i m Fall der Textbücher Heißenbüttels) , 
jedoch muss ein diskutables poetisches u n d poetologisches P r o g r a m m 
w o h l doch so etwas w i e e in anthropologisch fundiertes Bedürfnis nach 
E r z ä h l u n g e n , nach N a r r a t i o n annehmen. Bei al len E n t w i c k l u n g e n u n d Ver-

14 H e l m u t Heißenbütte l : K r i t e r i e n für den Begriff des Gedichts i m 20. Jhd. I n : Sprache i m 
technischen Zeitalter (1964) H. 9/10, S. 774-777, hier S. 777. 
15 H e l m u t Heißenbütte l : Kurze Theorie der künst ler ischen G r e n z ü b e r s c h r e i t u n g . I n : Theater 
heute 6 (1965) H. 5, S. 2 3 - 2 4 , hier S. 24. 

ä n d e r u n g e n der Poesie u n d der Poetik der vergangenen Jahrhunderte , diese 
eine Kontinuität scheint es zu geben (ich w i l l da vors icht ig bleiben): Narra-
tivität lässt sich zwar vielfältig var i ieren , steigern oder z u r ü c k d r ä n g e n , 
aber m a n d a r f vorerst weiter bezweifeln, dass ein G r u n d b e d ü r f n i s nach 
E r z ä h l u n g e n g ä n z l i c h verschwinden k ö n n t e . 

13 Späte Korrekturen16 

M a n musste als Zeitgenosse u n d Zeuge v o n Heißenbüttels Poesie u n d Poe
t i k k e i n Prophet sein, u m das Ende des g r o ß e n öf fent l ichen Interesses für 
»Konkrete Poesie«, für die »Neue Poesie«, für die »experimentelle Literatur« 
vorauszusagen. I c h k o n n t e m i r schon 1986, als m e i n Merkur-Aufsatz er
schien, schwer vorstel len, dass e in theoretisches Selbstverständnis, dass 
eine P r o g r a m m a t i k , dass eine Poetik, die auch i m Fall i h r e r intel l igentesten 
A u s f o r m u n g e n , n ä m l i c h i n den A u s f o r m u n g e n d u r c h H e l m u t Heißenbüt
t e l , d e r m a ß e n problematisch ist , dass eine solche Poetik n u n ausgerechnet 
auch n o c h zukunftssicher u n d visionär sein sollte. Heißenbüttels Poetik 
f e h l t paradoxerweise genau das, was sie a m nötigsten hätte , was sie aber 
erklärtermaßen niemals haben w o l l t e - e in über subjektlose Sprachpro
zesse hinausgehender, irgendwie gearteter subjekthafter Z u g r i f f a u f W e l t . 

Viel leicht sind j a Heißenbüttels Texte der letzten Lebensjahre als eine 
explizite oder mindestens i m p l i z i t e K o r r e k t u r der eigenen Poetik zu ver
stehen. 

16 H e i ß e n b ü t t e l hat bei seinen Texten oft eine E i n t e i l u n g i n 13 Abschnitte v o r g e n o m m e n ; 
i c h folge seinem Beispiel. 


