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LITERARISCHES DOPPELSPIEL 

DIE AUTOBIOGRAPHISCHEN SCHRIFTEN VON 
KANDINSKY, KUBIN UND BARLACH 

„Es ist natiirlich, dass in den Fragen der Kunst als erster der Kiinst- 
ler selbst auch zum Wort berufen ist”', schreiben Kandinsky und Franz 
Marc im maschinenschriitlichen Vorwort zum Blauen Reiter. Dieser 1912 
im Piperverlag in Miinchen publizierte Almanach ist cin herausragendes 
Bcispiel fir die Interdependenz der Kiinste, die bestimmt wird durch 
zwei gegenldufige Tendenzen: die zum Gesamtkunstwerk, wie es von Ri- 
chard Wagner in seinen Musikdramen realisiert wurde und wie es von 
Kandinsky in seiner Biihnensynthese cine dezidiert moderne Wandlung 
ins Expressive und Abstrakte erfahrt*, und die zur Differenzierung der 
Kunst in Kiinste, wobci nicht ganz klar ist, ob das in einem blob arbeits- 
tciligen Sinne gemcint ist, oder aber - und das ist Adornos Position - 
die Kunst in unterschiedlichen Kiinsten sich duSert, d.h. auf diese Er- 
scheinungswcise notwendig angewiesen ist. Dem romantischen Stre- 
ben nach einer Symbiose der Kiinste und dem Postulat von der ur- 
spriinglichen Einhcit der Kunst steht deren Differenzierung gegeniber, 

*' Der Blaue Reiter, hrsg. von Wassily Kandinsky und Franz Marc, dokumen- 
tarische Neubearbeitung von Klaus Lankheit, Miinchen/Ziirich: Piper 1984, S. 316; im 
weiteren abgekiirzt „BR”. 

> Vgl. Wassily Kandinsky, Uber Biihnenkomposition, in: Der Blaue Reiter (Anm. I), 
S. 189-208. 

* Theodor W. Adorno, Die Kunst und die Kiinste (1966/67), in: ders., Ohne 
Leitbild. Parva Aesthetica, Frankfurt/M.: Suhrkamp 1967, S. 168-192. Wenn Adorno hier 
eine „Veriransung der Kiinsie” konstatiert, gibt er zwar die Vorstellung einer reinen 
Einheit der Kunst auf, nicht aber die der Einheit iberhaupt. 
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die dann zur Forderung ciner „wechsclscitigen Erhellung der Kiinste” 
(Oskar Walzel, 1917) fiihrt. Darauf zielen auch Kandinsky und Marc, 
wenn sie im Blauen Reiter Werke abdrucken, die „ausserlich fremd zu 
cinander erscheinen” - neben moderner Kunst gibt es Kinderzeichnun- 
gen, Volkskunst u.a. Werke des sog. Primitivismus -, und doch „in einer 
inneren Verwandtschait mitcinander stchen” (BR: 315). In der Sprache 
der Kunst kommunizieren die Bilder und Figuren miteinander. Den 
cbenfalls abgedruckten Texten kommt meist eine erlauternde Funktion 
zu; zum Tcil haben die Texte auch programmatischen Charakter. Im 
Blauen Reiter ging es den Herausgebern allerdings nicht nur um die 
Kunst, sondern wesentlich um das Leben, denn das Leben stellt die 
gcheime Verbindung der Kiinste untereinander her: „Was ihn [Kan- 
dinsky, C.H.] beschaftigte, war die Wiedergeburt der Gesellschaft aus 
der Vercinigung aller artistischen Mittel und Machte"”'. Das erlautert 
Hugo Ball, der Begriinder von Dada Ziirich 1916, in seiner als Tagebuch 
prasentierten Autobiographie Die Flucht aus der Zeit. Zur Interdepen- 
denz der Kiinste tritt die Wechselwirkung von Kunst und Leben als 
cines der groBen Themen der Moderne. In der Autobiographie, derjeni- 
gen literarischen Gattung, die auf der Grenze von Kunst und Leben 
angesiedelt ist, werden diese Themen diskutiert und in ein grundlegend 
neues Verhaltnis geriickt. 

Bekanntlich proklamierten die Avantgarde-Bewegungen - Futurismus, 
Dadaismus und Surrcalismus - cine Uberfiihrung von Kunst in Lebens- 
praxis. Die fiir die Moderne charakteristische Grenzuberschrcitung der 
Kiinste erfahrt damit cine Radikalisierung'. Und wahrend das aul ge- 
sellschaftspolitische Verdnderung abzielende Programm der Avantgar- 
de-Bewegungen fchlschlug, bestimmen deren asthetische Innovationen 
diec Entwicklung der Kiinste bis heute”. Die Selbstaussagen der Kiinstler, 
ihre Reflexionen iiber den Stellenwert von Kunst und Literatur, dirien 

* Hugo Ball, Die Flucht aus der Zeit, hrsg. sowie mit Anmerkungen und Nachwort 
versehen von Bernhard Echte, Ziirich: Limmat 1992, S. 17. 

* Vgl. Dietrich Mathy, Die Avantgarde als Gestalt der Moderne oder: Die andau- 
ernde Wiederkehr des Neuen. Zur Korrespondenz und Grenziiberschreitung der Kiinste 
zu Beginn des zwanzięgsten Jahrhunderts, in: Die literarische Moderne in Europa, Bd. 
2: Formationen der literarischen Avantgarde, hrsg. von Hans Joachim Piechotta u.a., 
Opladen: Westdt. Verl. 1994, S. 79-88. 

5 Vgl. Riickblickend auf die Avantgarde. Internationales Symposion in Osnabrick 
1999, hrsg. von Woligang Asholt und Walter Fahnders, Amsterdam: Rodopi (Publ. in 
Vorb.). 
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deshalb besonderes Interesse beanspruchen, denn sehr oft richten sie 
sich weniger nach ihrer duferen Biographie als auf ihre produktiven 
Krafte, sind also schOpierische Konfessionen'. Das Kiinstlerbekenntnis 
ist vor allem an asthetischer Selbstverstandigung interessiert. Das hat 
Konsequenzen auch fiir die Autobiographie als literarische Gattung. 
Zahlten die autobiographischen Schriften ehemals zu den literarischen 
Gebrauchsformen - marginale Genres, die lediglich ein historisch-bio- 
graphisches Interesse beanspruchen konnten -, avancieren sie nun ins 
Zentrum der Auseinandersetzungen, weil hier das Verhaltnis von Kunst 
und Leben thematisiert wird. Die Autobiographie wird zu dem Ort, wo 
Existenz und Asthetik neuerlich verbunden werden. Aufschlu8 iiber das 
Verhaltnis der Kiinste zueinander diirfen wir gerade bei denjenigen 
Kiinstlern erwarten, die nicht nur in einer Sparte der Kunst arbeiten, 
sondern unterschiedliche Ausdrucksformen erproben und das in ihrer 
Autobiographie auch reflektieren, denn sie sind in besonderem Mafe fiir 
die Frage nach dem Stellenwert von Kunst und Literatur sensibilisiert". 
Dadurch erfahren wir auch etwas iiber den verdnderten Status auto- 
biographischen Schreibens in der Moderne. Unter dem Titel des lite- 
rarischen Doppelspiels riicken die Legitimation der Kunst und die 
Literarizitat der Texte in den Blick. Die existentiellen Reflexionen der 
Kiinstler und Schriftsteller auf ihren eigenen Standort lassen dabei eine 
ins Werk verborgene Subjektivitat erkennen. Diese Aufwertung der 
Kunst und Literatur aber stellt sich, mehr oder weniger deutlich, in den 
Dienst des Lebens. 

7 Unter dem Titel Schópjerische Konjession publizierte Kasimir Edschmid 1920 eine 
Sammlung von Kiinstlerbekenntnissen. Es kommen hier 18 Schriftsteller und Kiinstler zu 
Wort, meist aus der Generation der 80er Jahre. Die kurzen Texte stellen eine enge Ver- 
bindung von Autobiographie und Poesie, von kiinstlerischem Selbstverstandnis, Bekennt- 
nis und Portrat her. Es handelt sich um mehr oder weniger persónlich abgefaBte 
Bekenntnisse zum Menschen und zur Kunst. Neben autobiographisch orientierten 
Prosatexten finden sich in dieser Sammlung lyrisch gehaltene Prosatexte und Gedichte, 
Briefe und programmatische Texte. Das bekannteste der hier abgedruckten Kiinstler- 
bekenntnisse diirfte das von Paul Klee (1879-1940) sein; es beginnt mit dem Satz: „Kunst 
gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar”. 

8 Den Begriff „kiinstlerische Doppelbegabung” versuche ich nach Moóglichkeit zu 
vermeiden, da er sich an der Vorstellung von universeller Persónlichkeit orientiert - hier 
findet sich in der einschlagigen Literatur immer wieder der Hinweis auf Goethe - und eine 
allseitige Entwicklung des Talents ins Auge faBt. Ich móchte demgegeniiber eine 
Individualisierung und Differenzierung hervorheben, die sich in den Autobiographien nicht 
nur spiegelt, sondern eigens thematisiert wird. Wir haben es dabei eher mit einem lite- 
rarischen Doppelspiel zu tun, zuweilen ist es auch ein Spiel mit doppeltem Boden. 
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1. Kandinskys „Riickblicke” als Versuch, 
die abstrakte Malerei zu erlautern 

Wassily Kandinsky (1866-1944), bekannt als Begriinder der abstrak- 
ten Malerci, ist auch als Verfasser literarischer Werke hervorgetreten. 
Er publizierte Gedichte ohne Worte (1904) und Prosagedichte unter dem 
Titel Ktange (1913). AuBerdem schrieb er Biihnenstiicke, in denen Tanz, 
Biihnenbild, Lichtregie und Musik mit Handlung und Text cine Synthese 
cingchen, so etwa in Der Gelbe Klang (1912), einem selten inszenierten 
Werk, das im Blauen Reiter publiziert wurde. Demgegeniber viel 
beachtet und auch heute noch diskutiert, seine kunsttheoretische SŚchrift 
Uber das Geistige in der Kunst (1912). Es sind vor allem die Kiinstier, 
von denen zu Beginn des 20. Jahrhunderts die neuen Impulse ausgehen 
- die asthetischen, aber auch die philosophischen”. „Die Theorie Kan- 
dinskys ist auf dem Prinzip der inneren Notwendigkeit gegriindet, die er 
fir das Hauptprinzip der samtlichen Gebiete des geistigen Lebens 
erklart. Seine Analyse der zeichnerischen und farbigen Form beruht auf 
der psychischen Wirkung der Form auf den Menschen. Er lehnt jede 
Aufstellung einer absoluten Formlósung ab und behauptet, da8 die 
Konstruktionstrage stets einen rein relativen Wert hat: jedes Werk wahlt 
sich seine Form und unterliegt nur der inneren Notwendigkcit"'". Diesem 
Anspruch schuldet der Kiinstler unbedingten Gehorsam''. Kandinskys in 
der Tradition der Romantik stehende Kunstauifassung zielt aufs Abso- 
lute. Das in der Kunst sich oifenbarende Wissen ist allerdings nicht so 
ohne wciteres zu cerfassen. Es ist deshalb wichtig, daB auch das Publi- 
kum, die Betrachter bzw. Leser der Werke, diese innere Notwendigkceit 
in der Kunst erkennt und so an dem in ihr Mitgeteilten partizipiert. 

* „Es konnte den Anschein haben, als sei die Philosophie an die Kiinstler iiber- 
gegangen; als gingen von ihnen die neuen Impulse aus. Als seien sie die Propheten der 
Wiedergeburt. Wenn wir Kandinsky und Picasso sagten, meinten wir nicht Maler, 
sondern Priester; nicht Handwerker, sondern Schopfer neuer Welten, neuer Paradiese". 
Hugo Ball, Die Flucht aus der Zeit (Anm. 4), S. 16. 

"2 Das schreibt Kandinsky in seiner 1919 als „Beitrag zu einer russischen Enzy- 
klopadie” veriaBten kurzen Selbstcharakteristik; in. Wassily Kandinsky, Gesammelie 
Schriften, Bd. 1: Autobiographische Śchriften, hrsg. von Hans Konrad Roethel und Jelena 
Hahl-Koch, Bern: Benteli 1980, S. 60; die Riickblicke (S. 27-50) werden eigens hervor- 
gehoben und im weiteren abgekiirzt mit „R”. 

"" Vgl. Hugo Ball, Kandinsky. Vortrag, gehalten in der Galerie Dada (Ziirich, 7. 04 1917), 
in: ders., Der Kiinstler und die Zeitkrankheit. Ausgewahite Schriften, Frankfurt/M.: 
Suhrkamp 1984, S. 41-53; vgl. hierzu: Andeheinz MóBer in: DVjs 1977, S. 676-704. 
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In der 1913 veróffentlichten autobiographischen Schrift Riickblicke 
versucht Kandinsky die damals neue, schwer verstandliche und deshalb 
umstrittene Form der abstrakten Malerei einem breiteren Publikum 
verstandlich zu machen. Die Autobiographie wird also zu hermeneuti- 
schen Zwecken in Dienst genommen, ihre Aufgabe ist es, zwischen 
Kunst und Leben zu vermitteln. Und wahrend den Intentionen des 
Autobiographen zufolge die Malerei durch die eigene Lebensgeschichte 
erlautert werden soll, erkennen wir bei der Lektiire der autobio- 
graphischen Schrifit Rickblicke eine gegenladufige Tendenz: die 
Lebensgeschichte wird auf die Kunst hin geordnet und strukturiert, d.h. 
daf sie ihre Lesbarkeit erst vor dem Hintergrund der abstrakten 
Malerei bekommt. Wahrend die traditionelle Lesart von Selbstbio- 
graphien das Leben des Autors zum Verstandnis seiner Werke 
heranzieht - so auch die Begriindung Goethes im Vorwort zu Dichtung 
und Wahrheit -, erhellt die moderne Autobiographik aus dem 
Werkzusammenhang, denn nun nimmt die asthetische Erfahrung die 
zentrale Integrationsfunktion wahr. Die Wahrheit iiber das Leben des 
Kiinstlers ist also seinen Werken ablesbar. Die Autobiographie ist 
demgegeniiber nachgeordnet, hat bloB Vermittlerfunktion. 

Da Kandinsky riickblickend ohne strenge zeitliche Reihenfolge 
erzahlt, kommt es zu einem „bunten Durcheinander der Episoden”'”. Auf- 
fallig ist die Dominanz optischer Eindriicke. Sie werden zu poetischen 
Bildern verdichtet und nebeneinander gestellt; die einzelnen Ereignisse 
bleiben unzusammenhangend, sind lediglich verbunden durch ein 'in- 
neres Band: das vom Geistigen inspirierte Ich. Der innere Zusammen- 
hang des Lebens wird also durch die Kunst gestiftet und nicht - wie die 
gangige, auch vom Autobiographen selbst nahegelegte Lesart suggeriert 
- die Kunst durch das Leben erklart. In der Moderne sind wir aufge- 
fordert, gegen den Strich zu lesen. Zwischen den konventionellen Vor- 
stellungen Kandinskys von einem inneren Wesenskern, der sich quasi 
naturwiichsig entwickelt, und den innovativen Ausdrucksformen in der 
abstrakten Malerei besteht eine deutliche Kluft, die von seinem Idea- 

'> Hans Konrad Roethel, Einleitung zu: Kandinsky, Ges. Schrijten I (Anm. 10), S. 
7-19; hier: S. 14. - Ahnlich, wenn auch in einem ganz anderen, namlich theosophischen 
Kontext argumentiert Ringbom: "As a literary composition the Riickblicke has a ca- 
leidoscopic structure reminiscent of the painted compositions of the period. This formal 
pattern tends to conceal the authors rearrangement oi - for the most part no doubt 
genuine - details from his earlier life to fit the convictions held at the time of writing, that 
is, 1913”. Sixten Ringbom, The Sounding Cosmos. A Study in the Spiritualism oj Kan- 
dinsky and the Genesis oj Abstract Painting, Abo 1970, S. 32. 
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lismus nur schlecht verdeckt wird. Diese Widerspriichlichkeit ist auch 
den einzelnen Episoden seines Lebensriickblickes eingeschrieben. Wenn 
diese heutzutage bei Museumsfiihrungen erzahlt werden, erfiillen sie 
ihren Zweck aber nur scheinbar, denn sie schmiicken nun lediglich eine 
Erfolgsgeschichte. Ob sie die kritische Reflexion und vor allem das Er- 
leben von Kunst befórdern, darf bezweiielt werden. 

In seinen Lebenserinnerungen ist Kandinsky auf der Suche nach 
denjenigen optischen Eindriicken, die zu den entscheidenden (seelischen) 
Triebkraiften fiir die Entstehung seiner (geistigen) Kunst wurden. Riick- 
blicke enthalt keine privaten Enthiillungen und Bekenntnisse, geschildert 
wird Kandinskys Entwicklung zum Kiinstler. Diese jedoch wird nicht 
aus seinen familidiren und .heimatlichen Beziigen plausibel. Recht ver- 
standen, ist es nicht die eigene Lebensgeschichte, die als Erklarungs- 
modell fiir die Kunst dient, sondern die kindlichen Erfahrungen erhalten 
erst im Zusammenhang der spater gewonnenen asthetischen Positionen 
ihren Stellenwert. Die Geltung seiner Kunstauffassung ist gar nicht 
lebensgeschichtlich zu bestatigen, Kandinsky projiziert vielmehr seine 
Kunstauffassung auf seine Lebensgeschichte zuriick. Indem er Genesis 
und Geltung vertauscht, erfindet er dem Kiinstler seine Geschichte. 
Nach der theoretischen Darlegung der fiir sein weiteres kiinstlerisches 
Werk grundlegenden Kategorien 'Uber das Geistige in der Kunst 
schreibt Kandinsky sie nun auch biographisch fest. 

Weit davon entfernt, in Riickblicke die Begriindung der abstrakten 
Malerei durch persónliche Erlebnisse erkliren zu kónnen - die entspre- 
chenden Schilderungen bleiben ihrerseits geheimnisvoll und ratselhaft -, 
unternimmt es Kandinsky doch, einzelne Episoden zu schildern, offen- 
sichtlich mit dem Ziel, dadurch seine neue Kunsttheorie zu illustrieren. 
Seinem eigenen Verstandnis zufolge hat die kiinstlerische Praxis nicht 
theoretische Forderungen einzulósen, sondern die Kunst geht vielmehr 
der Reflexion voran, auch der autobiographischen. Nur nachtraglich, in 
Riickblicken, Id8t sich die Kunst verstdndlich machen, ist eine Annahe- 
rung móglich. Die Selbstbiographie wird so zum ausgezeichneten Me- 
dium der Verstandigung. Da8 hierbei auf das Leben des Kiinstlers ge- 
worfene Licht erhelit einige wenige Au$erlichkeiten, selten Zusam- 
menhinge. Uber die Geburtsstunde der abstrakten Malerei erzahit Kan- 
dinsky folgende biographische Begebenheit. Es ist (s)eine Legende zur 
Entstehung der modernen Kunst: 

„Es war die Stunde der einziehenden Dammerung. Ich kam mit 
meinem Malkasten nach einer Studie heim, noch vertraumt und in die 
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erledigte Arbeit vertieit, als ich plótzlich ein unbeschreiblich schónes, 
von einem inneren Gliihen durchtranktes Bild sah. Ich stutzte erst, dann 
ging ich schnell auf dieses ratselhaite Bild zu, auf dem ich nichts als 
Formen und Farben sah und das inhaltlich unverstandlich war. Ich iand 
sofort den Śchliissel zu dem Ratsel: es war ein von mir gemaltes Bild, 
das an die Wand angelehnt aui der Seite stand. lch versuchte den 
nachsten Tag bei Tageslicht den gestrigen Eindruck von diesem Bild zu 
bekommen. Es gelang mir aber nur halb: auch aui der Seite erkannte ich 
fortwahrend die Gegenstande und die feine Lasur der Dammerung fehl- 
te. Ich wuBte jetzt genau, daB der Gegenstand meinen Bildern schadet” 
(R: 38). 

Aul diec entscheidende Frage, was den Gegenstand ersctzen soll, 
antwortet Kandinsky: sein „innerer Klang”". Da die auBere Erschci- 
nungsiorm arbitrar ist, ganz zufallig, muB ihre naturgetrecue Wiedergabe 
unzureichend bleiben. Um das Wesentliche der Dinge zu eriassen und 
ins Bild zu setzen, miissen neue Ausdrucksmoglichkeiten erprobt wer- 
den. Erst in Abschung von allen AuBerlichkeiten kommt der Kiinstler 
zum geistigen Kern der Dinge; das erfordert eine entsprechende Dar- 
stellungstorm, dic Abstraktion. Diesc Form der Idealisierung betrachtet 
Kandinsky als die grofe Zukunft der Kunst, in die er selbst all seine 
Holinungen und Energien scetzt. Seine Vision vom Geistigen in der 
Kunst ist immer auch mystisch und prophetisch. Im Grunde, wenn es 
ums 'Wesentliche geht, halt Kandinsky an ciner Mimesisvorstellung 
fest; es ist eine Nachahmung in glcichsam „hoóherem Sinne”. Insofern 
geht er auch davon aus, daB die „groBe Abstraktion” (das „Reinkiinst- 
lerische') und die „groBe Realistik” (das Rcingegenstandliche in sciner 
Gró$e) zu cin und demsclben Ziel fiihren''. Bcide Hauptstrómungen der 

> „li, as Theosophy maintained, there was a world oi form and colour independant 
of material objects, then such forms could be exploited artistically and provide the content 
replacing the object”. (Ringbom, The Sounding Cosmos (Anm. 12), $. 88) Ringbom be- 
zieht Begriifie und Vorstellungen der Kunsttheorie Kandinskys samtlich auf theoso- 
phisch-anthroposophische Lehren. Ringboms Erkldrung der abstrakten Malerei aus theo- 
sophisch-okkulten Lehren wird in der Forschung mittlerweile als iiberzogen eingeschatzt: 
„lm ganzen weisen Worte und Werke Kandinskys aber so sehr iber alle theosophisch- 
-anthroposophische Programmatik hinaus, daB man Ringboms analytischem Zugriif letzt- 
lich doch nur recht eingeschrankten Wert zuerkennen dari”. Peter Anselm Riedl, Wassily 
Kandinsky mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Reinbek: Rowohlt 1993, S. 51. 

'* Vgl. Kandinsky, Uber die Form[rage, in: Der Blaue Reiter (Anm. 1), S.154 u. S. 148. 
Hier stellt er fest, daB reale und abstrakte Formen „innerlich gleich sind” (ebd., S. 162). 
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Kunst wollen die Scele des Gegenstandes zum Klingen bringen und eine 
entsprechende Wirkung beim Publikum erzielen. 

Fiir Kandinsky bedeutet Verstehen „Heranbildung des Zuschauers auf 
den Standpunkt des Kiinstlers"*. Diese Vorstellung teilt er mit der Ro- 
mantik. Fiir die Kunstkritik seiner Zeit hat Kandinsky wenig ubrig, ihre 
konventionell normativen Kriterien bleiben dem Kunstwerk ganz au$er- 
lich, sind akademisch und aufgesetzt. Mit seiner Autobiographie ebenso 
wie mit der Interpretation cigener Werke unternimmt er es nun, beim 
Publikum cin entsprechendes Verstandnis fiir die neue Kunst zu schaf- 
fen. Damit allerdings manóvriert er sich in eine widerspriichliche Situ- 
ation, denn das Erleben von Kunst ist nicht auf sprachliche Umsetzung 
(„Definitionen”) angewiesen, ja das „łebendige Werk” kann gar nicht 
durch „tote Worte' erklart werden. „Das Kunstwerk ist der durch die 
Form redende, sich offenbarende und weiter befruchtende Geist. [...] 
Also soll man nicht durch Vernunit und Verstand sich der Kunst nahern, 
sondern durch Seele und Erleben”". Insofern leistet auch Kandinsky 
selbst mit seinem Lebensriickblick der Legendenbildung Vorschub und 
begiinstigt dadurch die Irrationalitatstendenzen moderner Kunst. Neben 
dem Vorwurf der Thcorielastigkeit gchórt der der Unverstandlichkeit zu 
den Standardvorwiirien Kandinsky und seiner Kunst gegeniber; ihr 
Verhśaltnis zueinander ist merkwiirdig schief und spiegelt darin noch die 
durchaus ambivalente Position Kandinskys wider, der unter anderem in 
seiner Autobiographie angetreten war, die gangigen Vorurteile gegen- 
iber der Abstraktion, da8 sic ins Kryptisch-Subjektive fliche, da$ sie 
kommunikationsicindlich und unverbindlich sei'', zu entkraften. „Viele 
Texte Kandinskys besitzen deutlich einen Antwort-Charakter, indem sie 
versuchen, cine angenommene falsche Vorstellung des Rezipienten zu 
korrigieren”*. Dieser angestrebte Dialog ist ofiensichtlich von Fehlern 
und Fallen nicht frei. 

Zum Verstandnis der Moderne zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
erweisen sich Kandinskys Schriften als sehr aufschluBreich, da autobio- 
graphische und theoretische Auscinandersetzungen cine Allianz cin- 

'8 Felix Thirlemann, Kandinsky iiber Kandinsky. Der Kiinstler als Interpret 
eigener Werke, Bern: Benteli 1986, S$. 53. 

'8 Vgl. hierzu: Kandinsky, Uber Kunstverstehen , in: Der Sturm, Jg. 3, Nr. 129 (Okt. 
1912), S. 158. 

"7" Vgl. Riedl (Anm. 13), S. 8. 
8 Thiirlemann (Anm. 15), S. 39. 
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gehen, die sich in den Dienst der Kunst stellt. Damit wird die cigene 
Lebensgeschichte in didaktischer Absicht funktionalisiert. Durch die 
Engfuhrung von theoretischer Darstellung, autobiographischer Erzahlu- 
ng und cigener Werkerklarung leistet Kandinsky jedoch der gangigen 
Einschatzung Vorschub, die abstrakten Bildkompositionen lieBen sich im 
Kontext seines Lebens besser begreilfen. Dadurch bekommt seine 
Kunsttheorie einen privatistischen Beiklang, was seinen Absichten und 
Aussagen allerdings zuwider lduft'”. Der dem Diktat der inneren Stimme 
gehorchende Autobiograph insistiert zwar auf sciner Rolle als Bekenner, 
die ciner romantischen Genieasthetik entlchnten Topoi aber tragen nicht 
immer zum besseren Verstandnis der neuen Kunst bei. Fir den hier dis- 
kutierten autobiographischen Kontext bemerkenswert ist, daB Kandinsky 
nie ein Selbstportrat gemalt hat. 

2. Kubins Exilierung der Subjektivitat in die Kunst 

Unhcimliche Traumvisionen und diisterc Dammerungswelten be- 
stimmen das zeichnerische und literarische Werk von Alfred Kubin 
(1877-1959). Damit eróffnet er cinen „Blick in das Scelenzwielicht"””". 
Damonen und Nachtgesichte, erschienen 1926 im Carl ReiBner Verlag in 
Dresden, lautet der Titel einer Mappe mit 131 Bildtafcln, der auch eine 
Selbstdarstelłung des Kiinstlers bcigegeben ist. Kubins ebenso mar- 
kantes wie cigenwilliges Werk kann als Beitrag zur Psychologie der Ge- 
fiihle, vor allem des Abgriindigen und Bedrohlichen begrifien werden”. 
Wir beschreiben die suggestive Kralt seiner Bilder kurzerhand mit dem 
Eigennamen: kubinesk*”. In seiner Schrift Aus meinem Leben will Kubin 

"> Carl Einstein schrieb in Die Kunst des 20. lahrhunderts, da8 Kandinskys 
Kunsttheorie „die Verallgemeinerung eines im Selbst verengten Erlebnisses” sei (Berlin: 
Propylden 3/1931, S. 208), was er abwertend meinte; von Kandinsky wurde es genau 
umgekehrt gewertet und akzentuiert. 

*> Alfred Kubin, Dimmerungswelien (1933), in: ders., Aus meiner Werkstatt. 
Gesammelte Prosa mit 71 Abbildungen, hrsg. von Ulrich Riemerschmidt, Miinchen: 
Nymphenburger Verlagshandlung 1973, S. 42; im weiteren abgekiirzt „AmW”. 

*! Vgl. Annegret Hoberg, Kubin und Miinchen 1898-1921, in: Alfred Kubin 1877-1959, 
hrsg. von Annegret Hoberg, Stadtische Galerie im Lenbachhaus, Miinchen (Ausstel- 
lungskatalog), Miinchen: Spangenberg 1990, S. 43-66, hier: S. 48. 

32 vgl. Gunhild Roggenbuck, Das Groteske im Werk Alfred Kubins (1877-1959), 
Hamburg: Hartmut Lidke 1979, S. 1. 



60 Carola Hilmes 
 

die Frage bcantworten, wie cr „dazu kam, solche Sachen zu machen”**. 
Unter psychologischen Gesichtspunkten ist seine Autobiographie aller- 
dings wenig ergiebig, denn Kubin setzt auf Klischees - er will seine 
Kunst aus den pragenden Eriahrungen seiner Kindheit erkldren - und 
flichtet in Oberflachlichkeiten*'. Er berichtet mehr als er erzśhit”*, zu- 
wcilen tcilt er auch Erfundenes mit; scine vielzitierte Buddhismuskrise 
ctwa tragt stark stilisierte Ziige, ist offensichtlich literarisch iiberarbeitet 
(vgl. AmL: 54ff). AufschluBreich ist seine Autobiographie vielmehr im 
Hinblick auf die Frage, wełche Seite scines Ich Kubin in dem Text Aus 
meinem Leben darstellt und welcher Status dieser Selbstaussage im 
Vergleich zu seinen kiinstłerischen und anderen literarischen Werken 
zukommt. Der Befund ist paradox: Sein in der Ich-Form geschriebener 
phantastischer Roman Die andere Seite (1908/09) enthalt den au- 
thentischeren Selbstausdruck des Autors"*. Dieser Roman ist gleichsam 
die andere Scite der Autobiographie, cine in literarischer Form gehaltene 
wahrhaite Wiedergabe der seelischen VerfaBtheit des Autors. Per- 
sónliche Erlebnisse, scine Zerrissenhcit, das ihn Bedrangende und das 
Verdrangte, scine gcheimen Wiinsche, die Angste und scine Befreiung 
daraus gestaltet Kubin im Genre der Fiktion. Die Wiederkehr des 
Autobiographen als literarische Figur - der Ich-Erzahler des Romans 
bleibt namenlos - bczcichnet ein fiir die entwickelte Moderne im 20. 
Jahrhundert charakteristisches Phdnomen. 

Bereits 1902 hatte Kubin anlaBlich der von ihm verfaBten philoso- 
phisch-poetischen Kosmogonie Der Sohn als Weltenwanderer (der Text 

*3 Alfred Kubin, Aus meinem Leben. Gesammelte Prosa mit 73 Abbildungen, hrsg. 
von Ulrich Riemerschmidt, Miinchen: Spangenberg 1974, S. 43; im weiteren abgekiirzt 
„AmL”. 

+4 Das biographisch-psychologische Erklarungsmodell ist, ausgehend von der Selbst- 
darstellung Kubins, immer wieder gewahlt und in unterschiedlicher Hinsicht produktiv 
umgesetzt worden. (Vgl. Woligang K. Miiller-Thalheim, Erotik und Damonie im Werk 
Alfred Kubins. Eine psychopathologische Studie, Wiesbaden: VMA 1970, S. 7-61). 

285 vVgl. in diesem Kontext etwa Wie Jugendeindriicke hajten iiir das „Berliner 
Tageblatt” vom 2I. Oktober 1928, wo Kubin die Episode mit dem durchgegangenen Pierd 
sehr viel eindringlicher schildert als in der Autobiographie. 

28 Fir die autobiographischen Anteile des Romans, die immer wieder betont 
wurden, vgl. die von Brockhaus zusammengestelite Liste der autobiographischen Ziige im 
Roman. Christoph Brockhaus, Rezepliions- und Stilpluralismus. Zu Alfred Kubins Ro- 
man „Die andere Seiie', in: Pantheon. Internat. Zs. [. Kunst, Jg. 32, H. 3, 1974, S. 
272-288; hier: S. 2831. (FuBnote 4). 
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gilt als verschollen)*”” an Hans von Miiller geschrieben: „Es ist der 
gróBte Theil meines Menschen darin enthalten - kennt man meine Zcich- 
nungen kennt man dieses Buch so kennt man mich fast so wie ich mich 
selbst kenne'**. Diese Einschatzung gilt a forteriori fiir Die andere Sei- 
te””, denn der Roman faBt die weltanschaulichen und privaten, die in- 
tellektuellen und kiinstlerischen Anschauungen des jungen Kubin zu- 
sammen und gilt daruber hinaus als eine kongeniale Verbindung seines 
schriitstellerischen und zcichnerischen Talents'*. Kubin entwirft hier, 
cigenen Angaben zufolge, „cin seclisches Zwischenrcich” und die dem 
„zwittrigen Dammerbereich" zugchórigen Bezichungen (vgl. AmW: 40). 
Was aber kann dann seine Selbstbiographie noch mitteilen? Vom stark 
ausgcpragten lIndividualismus seiner zeichnerischen und literarischen 
Arbciten ist die Śchrift Aus meinem Leben frci. Kubin verfahrt hier 
ganz konventionell und beschreibt nur noch die der au$eren Wirklichkeit 
zugewandte Ścite seines Ich. Ganz oflensichtlich sucht er nach biogra- 
phisch-psychologischen Erklarungen, die seine von der Kunstkritik 
herausgestellte Eigenhcit - das Kubineske - rechtfertigen. Die Exilierung 
der Subjektivitat in die Kunst - eine dice Moderne konstituierende Erfah- 
rung - laBt fir Kubin die Autobiographie als diejenigc Gattung 

+7 |n seiner Dissertation Trdumer au] Lebenszeit. Alfred Kubin als Literat 
(Wien/ Kóln/ Weimar: Bóhlau 1995) weist Andreas Geyer nach, daf es eine zusammen- 
hangende Schrift mit dem Titel Der Sohn als Welienwanderer gar nicht gegeben hat. 
Die Mitteilung in Kubins Selbstbiographie ist also falsch, zumindest jedoch irre- 
fiihrend. 

** Alfred Kubin, Brief an Hans von Miiller, Scharding, 5.7.1902, Kubin-Archiv, 
Miinchen, zit. nach: Dirk HeiBerer, Wort und Linie. Kubin im literarischen Miinchen 
zwischen [898 und [909, in: Alfred Kubin 1877-1959, (Anm. 21), S. 67-90; hier: S$. 70; in 
diesem Originalbeitrag fiir den Ausstellungskatalog deckt Hei$Berer eine Reihe interes- 
santer biographischer und vor allem literarischer Bezige des Romans Die andere Seite 
auf. 

*> „Die andere Seite steht im Wendepunkt einer seelischen Entwicklung und deutet 
das versteckt und oifen an vielen Stellen an. Ich gewann wahrend ihrer Veriassung die 
gereiite Erkenntnis, da$ nicht nur in den bizarren, erhabenen und komischen Augen- 
blicken des Daseins hóchste Werte liegen, sondern da8 das Peinliche, Gleichgiiltige und 
Alltaglich-Nebensachliche dieselben Geheimnisse enthalt. Das ist der Hauptsinn des 
Buches.” (AmL: 41) Die andere Seite ist also als Schliisselroman zu lesen, der durch den 
Bericht Aus meinem Leben noch insolern eine Erganzung erfahrt, als hier nun das AII- 
taglich-Nebensachliche geschildert wird. ln psychologischer Hinsicht hat die Auto- 
biographie folglich eine Beruhigungsiunktion. 

a Vgl. Heinz Lippuner, Alfred Kubins Roman „Die andere Seite", Bern und Miin- 
chen: Francke 1977, S. 153 u. S. 168. 
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zuriick, in der sich der Kiinstler iiber sein Schaffen Rechenschaft 
ablegt, indem er summarisch scin Leben erzahlt und dabei ein Wunsch- 
bild fiir die Nachwelt entwirit"'. Als Dokument einer Parallelaktion von 
Leben und Schreiben dari scine Selbstbiographie gleichwohl Interesse 
beanspruchen. 

Die erste Fassung sciner Autobiographie datiert aus dem Jahre I9II; 
der Text Aus meinem Leben ist Kubins Sansara-Mappe beigegeben. 
Auch die zweite, aktualisierte Fassung seiner Selbstbiographie hat cinen 
pragmatischen Anla$: den Neudruck scines Romans Die andere Seite im 
Jahre 1917 erganzt Kubin durch einen nun erweiterten Lebensbericht. 
Neun Jahre spater fiihrt er ihn fort in Dimonen und Nachtgesichte, 
wcitere, recht kursorische Fortsetzungen folgen 1931, 1946 und 1952. Die 
Teile I und II der autobiographischen Skizze von 1911 umfassen ungefahr 
die Halite des gesamten Textumiangs, die Teile III und IV aus den 
Jahren 1917 und 1926 zusammen nochmals ca. ein Drittel. Die restlichen 
Texte sind schr kurz gchalten, so als lagen die der ausfihrlichen Mit- 
teilung nótigen und werten Lebensabschnitte mit 50 Jahren lange hinter 
dem Kiinstler. Sie werfen lediglich „in verdichteter Form ein Streiflicht 
auf die Lebenslage des nun alternden Autobiographen" (A mL: 74). Kubin 
ist sich selbst historisch geworden. 

Scine Anlchnung an herkómmliche autobiographische Topoi - von 
einem 'erhOhten gcistigen Standort aus erzahlt er chronologisch, wobei 
er auf Vollstandigkcit zicit und seine Aufrichtigkeit beteuert - erweist 
allerdings deren Unzulanglichkeit unter den besonderen Entstehungs- 
und Kontextbedingungen der Moderne. Auffallig schon bei den 
friihen Abschnitten der Selbstdarstellung ist die Distanz, mit der Ku- 
bin auf sein Leben zuriickblickt, so als ware der fiir den Autobio- 
graphen ideale Erzahlerstandort der von jenseits des Grabes, denn erst 
mit dem Tod wird das Leben als Ganzes Uberschaubar. Damit soll der 
von Selbstbiographien traditionell in Anspruch genommene Ausgriff auf 
Ganzheitlichkcit und eine durch sie verbiirgte, feste Ich-Identitat ge- 
sichert werden - cin Ziel, das hier veriehlt wird. Auffallig ist au$er- 
dem Kubins mehrmalige Aktualisicrung seiner Selbstdarstellung, die 
das Leben begleitende Beschreibung laduft also parallel zu den 
Ereignissen, ohne doch mit ihm wirklich Schritt halten zu kónnen. 
Anders als Chateaubriand, der durch die Parallelaktion von Leben 
und Schreiben vor diec Schwierigkeit einer doppelten Buchfiihrung 

3! Zu einer ihnlichen Einschitzung kommt auch Christoph Settele, Zum Mythos 
Frau im Friihwerk Alfred Kubins, Luzern: zyklop 1992, S. 10. 
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gestellt wird”, wahlt Kubin die Distanz als Modus, sich die Geschichte 
seines Lebens zu erzahlen - so als hatte er es immer schon hinter sich. 
Die klare Unterscheidung zwischen Schreibendem und Beschriebenem 
aber ist falsch, nahrt den Verdacht der Unaufrichtigkeit und lduft damit 
den Intentionen des Autobiographen zuwider. Einheit und Differenz des 
Ich soll durch Addition und Teilung in Leben hier und Kunst dort kom- 
pensiert werden. 

In Alfred Kubins Autobiographie stehen das Anekdotische und das 
Dokumentarische - bei allen Unaufrichtigkeiten und Fehlern im Detail - 
im Vordergrund. Die Ambivalenzen seines Unbewuften, ein bizarres, 
von Angsten und Visionen beherrschtes Seelenleben bleiben einem an- 
deren Genre vorbehalten: seinen Zeichnungen und seinem Roman Die 
andere Seite, von dem Kubin selbst sagt, man kónne „dieses Buch als 
eine Art Baedecker fiir jene nur halbvertrauten Lander benutzen” 
(AmW: 40). Wahrend die Literatur, wie iibrigens auch die Philosophie**, 
einem Reisefiihrer ins Reich des Traumes und des Unbewuften ver- 
glichen werden kónnen, versetzen die Bilder und Zeichnungen den Be- 
trachter gleichsam unmittelbar in diese Welt. Diese Leistung der Kunst 
stellt Kubin iiber das Denken und Schreiben. In dem Buch Aus meinem 
Leben (1917) bekennt er: 

„Zum SchluB, und sich wieder im Kleinen findend: ich bin weder 
Philosoph noch Schriftsteller, sondern so recht mit FleiB und Leiden- 
schaft Kiinstler. Bei Papier, Stiften und Tusche verbringe ich meine bes- 
ten Stunden. Das Handwerk zah zu betreiben ist mir tiefste Lust. Wenn 
ich auch im abstrakten Geist Richtung suchend mich umtat, so gab ich 
dabei kein Jota meiner Kiinstlerschaft auf.” (AmL: 58) 

*2 Vgl. Francois-Renć de Chateaubriand, Erinnerungen (Mćmoires d'outre-tombe), 
hrsg., neu iibertragen und mit einem Nachwort versehen von Sigrid von Massenbach, 
Frankfurt-Wien-Ziirich: Biichergilde Gutenberg 1968. - In ihrem Nachwort fiihrt die 
Herausgeberin aus: „Der Beginn der Memoiren ist von Chateaubriand auf das Datum des 
4. Oktober 1811 festgelegt worden: er war gerade 43 Jahre alt geworden. Von diesem Zeit- 
punkt an miissen wir genau genommen mit zwei 'Biographien' rechnen, mit dem Ablauf 
seines eigenen Lebens und mit seinen Memoiren, die er in den folgenden dreiBig Jahren 
mit unnachgiebiger, ja geradezu trotziger Energie weiter auf- und ausbaut, ausfeilt, stutzt 
und poliert.” (Ebd., S. 771) Bei Kubin bleiben Autobiographie und Kunst streng getrennt, 
insofern verfahrt er unmodern. 

**_ Kubin schreibt I911: „Ich lese Philosophie mit leidenschaftlicher Neugierde, wie 
man Romane liest, und bin jedesmal gespannt, 'was dabei herauskommt. Eine tiefe 
Resignation bildet allerdings seit Jahren meine Grundstimmung” (AmL: 431.). 
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Damit stellt Kubin das Spezifische seines Kónnens klar heraus; „auch 
als Schriftsteller 'malt er Bilder; er beschreibt, charakterisiert nicht””'. 
Diese Einschaitzung erkldrt auch die hadufig bemerkte mangelnde Kom- 
position des Romans Die andere Seite. Das Szenische, mithin Zeich- 
nerische dieses Romans skizziert diec Traume des Ich-Erzahlers, deren 
Untergangsvisionen jedoch iiber ihre Verankerung in der Psyche des 
Autors hinaus Verbindlichkcit beanspruchen. Kubins Roman, der mcist 
im Hinblick auf die dort gestaltete Apokalyptik interpretiert wird”*, lieBe 
sich in dem hier entfalteten Kontext auffassen als die in seiner De- 
tailgenauigkcit iiberzeugende Darstellung der individuellen Erfahrung 
des Untergangs. Das Traumrcich mit dem schónen Namen Perle enthalt 
nicht nur die notwendig in Zerstórung und Chaos miindenden Wider- 
spriiche der abendlandischen Ziviłisation, wie sie in den kontraren Macht- 
figuren Patera und Herkules Bell entworfen werden, wobci das Ende 
ihres Kampfes in bcunruhigender Weise offen bleibt, sondern die 
Erlebnisse des namenlosen Protagonisten in dieser zutiefst zwiespaltigen 
Welt kónnen auch verstanden werden als Illustration zu den dunklen 
Sciten der Traumdeutung, wie sic Freud ungeiahr zeitgleich konzipierte. 
Uber den therapeutischen Wert von Kunst und Literatur ware noch 
gesondert zu befinden. Dem Bericht Aus meinem Leben schreibt Kubin 
dicse Funktion zumindest in beschranktem Rahmen zu. Warum gerade 
cin psychisch labiler Mensch sich seines Lebenslaufes in kontinuierlich 
auistcigender Linie vergewissern will, bedarf kaum weiterer Erlau- 
terungen. Wahrend Kubin also die aus dem UnbewuBten auftauchenden 
Elementar-Visionen sciner Kunst vorbchalt und nur einmal den Versuch 
ciner Skizze in Romanform macht, schreibt er mit Aus meinem Leben 
cine um die Subjektivitat des Kiinstlers verkiirzte Autobiographie. Unter 
literarischen Gesichtspunkten mag das bedauerlich sein, ihr Wert fiir 
das Leben ist unbestritten. Hier geht es Kubin um die Tagscite seiner 
Biographie, deren wiederholte Aktualisierung und Bestatigung waren 
ihm wichtig. 

* Joanna Jabłkowska, Literatur ohne llojfnung. Die Krise der Utopie in der 
deutschen Gegenwartsliteratur, Wiesbaden: Dt. Uni.-Verl. 1993, S. 136. 

38 vgl. Claudia Gerhards, Apokalypse und Moderne. Alfred Kubins „Die andere 
Seite" und Ernst liingers Friihwerk, Wiirzburg: Kónigshausen 6 Neumann 1999. 
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3. „Ein selbsterzahlites Leben” zeigt einen anderen, 
unbekannten Barlach 

Die Selbstbiographie Ernst Barłachs (1870-1938) ist aus prag- 
matischen Zusammenhangen heraus entstanden und 1928 bei Cassirer in 
Berlin erschienen''. Ein selbsterzihltes Leben ist eir kurzer, durch 24 
Zeichnungen und ein Selbstbildnis (Lichtdruck) erganzter Prosatext, der 
in 15 Kapitel geglicdert ist”. Barlach schildert vor allem scine Kindhcit 
und Jugendzeit. Scine Ausbildung zum Bildhauer, seine Studienrcise 
nach Paris und die fiir scine kiinstlerische Entwicklung wichtige Reise 
mit dem Bruder Niko nach Rubland 1906 werden nur recht kurz 
abgchandelt. Je weiter diec Lebensbeschreibung fortschrcitet, desto 
gróBere Zeitraume faBt Barlach zusammen. Konventionelle Merkmale 
der Autobiographie verbinden sich hier mit ciner Reihe fir diec Moderne 
charakteristischer autobiographischer Erzahlwcisen. Barlach beschrcibt 
sein Leben aus der Retrospektive, erzahlt in der Ich-Form und ordnet 
dic Ereignisse chronologisch. Erzahlzcit ist die Vergangenheit. Ganz 
offensichtlich verfahrt der Selbstbiograph teleologisch, d.h. von einem er- 
rcichten Punkt sciner Entwicklung aus, seiner souveranen Kiinst- 
lerschaft, wird auf diesen Punkt hin erzahlt. Die Genese tragt zum 
Verstandnis sceincs kiinstlerischen Werkes jedoch wenig bci, da die 
mitgeteilten Ercignisse meist familiarer Art sind und eine ausdrickliche 
Auscinandersetzung mit Kunst, der cigenen und der der Zcitgenossen, 
fehlt. Darin unterscheidet er sich von Kandinsky ebenso wie von Kubin. 
Barlach, der seinen Lebensriickblick im Alter von 68 Jahren verfaft, 
legt kein Gestandnis ab und enthiillt kcine Gcheimnisse, weder private 
noch professionelle. Die Selbstbiographie des haufig als mystisch und 

** Vgl. Elmar Jansen, Barlachs „Ein selbsterzihites Leben”. Zur Vor- und Wir- 
kungsgeschichte der Buchausgabe von 1928, in: Marginalien (Berlin), Heit 52, 1973, S. Hf. 
- Sein Freund, der Kunsthandler und Verleger Paul Cassirer, plante eine Monographie 
uber den Bildhauer Ernst Barlach. Als der mit der Einleitung zu diesem Band beauftragte 
Kunsthistoriker keinen Beitrag lieferte, wurde der Kiinstler selbst um einen entspre- 
chenden Text gebeten. 

3! Ernst Barlach, Ein selbsterzihltes Leben, Berlin: Paul Cassirer 1928 (im 
weiteren abgekiirzt „SL”. alle Zitate aus der Erstausgabe); vgl. auch Ernst Barlach, Das 
dichierische Werk in drei Bdnden, 2. Bd.: Die Prosa I, hrsg. von Friedrich DroB, 
Miinchen: Piper 1958, S. 11-59 und Anmerkungen S. 507-511 (im weiteren abgekiirzt „Pr. 
I”); ferner: Ernst Barlach, Die Briefe. 2 Binde (1: 1888-1924; II: 1925-1938), hrsg. von 
Friedrich Dro8, Miinchen: Piper 1968/69, Bd. II, S. 337; (im weiteren abgekiirzt „Br. I” 
und „Br. II”). 
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griiblerisch bezeichneten Śchriftstellers und Kiinstlers bleibt merkwurdig 
an der Oberflache und erscheint so als insgesamt unfertig und in sich 
ambivalent. Den Weg ins eigene Ich tritt Barlach in seiner Autobio- 
graphie nicht an. Die psychologische Ticifendimension fehlt ihr ebenso 
wie die geistige Durchdringung. In seinem Selbsterzahiten Leben unter- 
schlagt er die dunklen irdischen Ściten, die Leiblichkeit mit ihren Lei- 
denschaften, das Dumpfe, Schwere und Bedriickende, aber auch das 
Lichte, Leichte und intellektuell Spielerische. 

Der in seinen Werken, auch den dramatischen, mit dem unbekannten 
Gott ringende Kiinstler reduziert sich in sciner eigenen Lebensbeschrei- 
bung auf ein menschliches Normalma$. Insoliern zeigt die Autobio- 
graphie einen anderen, unbekannten Barlach. Diese angemaSte Norma- 
litat wird zwar dem Kiinstler nicht gerecht - dafiir spricht noch die sig- 
nifikante Abweichung des schlichten, schnórkellosen autobiographischen 
Stils von dem mit Bedeutung aufgeladenen, mit Allegoriecn und Symbolen 
befrachteten Dramenstil -, sie zeigt aber die fiir den Beginn des 20. 
Jahrhunderts kennzeichnende Dominanz grauer Alltaglichkeit, die zur 
einschlagigen Erfahrung des modernen Menschen gehórt. Das fremd- 
bestimmte, sich gleich bleibende, vom Bałllast der Vergangenheit befreite 
und nur von aufen betrachtete Ich ist gesichtsłos, in gewisser Wecise 
cinfórmig und monoton - ein ganz gewohnliches Ich. Die Summe aller 
erzahlten Episoden aus der Selbstbiographie ergibt einen Grauwert. 
Barlach mag sich sprachlich modeln und modellicren wie er will, ein pla- 
stisches Bild seiner Person entsteht nur in einzelnen Szenen. In dem wie 
beilaufig Erzahlten scines Lebenslaules aber, den mit leichter Hand 
hingeworfenen Skizzen, die ganz bewuBt cines Sinnzusammenhanges 
beraubt sind, steckt das Authentische dieser Autobiographie. Die Identi- 
tat von Autor-, Erzahler- und Figuren-lch, wie sie fiir dieses Genre tra- 
ditionell giiltig ist, behauptet hier keine Zentralstellung des Ich. Es spielt 
gleichsam nur nebenher. Unter diesem Gesichtspunkt erschcinen cinige 
Mangel als Vorziige, etwa da6 Barłachs Selbstbiographie frei ist vom 
Gestus zwanghaften Bekenntnisses, bohrender Selbstbefragung und 
schamloser Selbstentblósung. Das ganz auferlich bleibende Ich des Auto- 
biographen ist substantieller Inhalte bar, fast schon cin dissoziiertes Ich. 

Die autobiographische Form der Beiladufigkcit ist das Tagebuch””. Ein 
selbsterzihites Leben wirkt durch die stichwortartige Unterteilung, das 

** Sein Russisches Tagebuch (1906) leitet Barlach mit folgenden Uberlegungen ein: 
„Was soll man immer Briefe schreiben, mir ist das Tagebuch lieber. Der Brief spricht zum 
iernen, das Tagebuch zum nahen Freund; man erlebt miteinander, was der Tag zum Leben 



Literarisches Doppelspiel 67 
 

Unzusammenhangende der Mitteilungen und die fehlende Rechtfertigung 
der Niederschrift eher einem Tagebuch nachgebildet, denn als durch- 
konstruierte riickblickende Lebensbetrachtung. Barlach sieht in der Re- 
gellosigkeit des Tagebuches einen Vorteil, denn hier schreiben sich die 
Geschehnisse gleichsam wie von selbst**. In der Moderne wird das Ta- 
gebuch zu einer hybriden literarischen Form, die an Kunst und Leben 
teilhat, am Geistigen und Sinnlichen ebenso partizipiert wie an Schicksal 
und Gesellschaft, mithin dem Uberindividuellen, das jeweils ausdriicklich 
aufs eigene Ich bezogen wird. Das Tagebuch ist ein schriftlich gefiihrtes 
Selbstgesprach, also eine im Grunde monologische Form, die als Dialog 
mit sich selbst fingiert wird. Insofern ergibt sich eine doppelte Lesart 
des Titels von Barlachs Autobiographie: Sie ist nicht nur ein von ihm 
selbst erzahltes Leben, sondern auch ein fiir ihn selbst erzahites Leben. 
Beziige zu potentiellen Lesern stellt Barlach nicht her; ein entspre- 
chendes Vorwort etwa fehlt. Er selbst scheint - durchaus im Wider- 
spruch zum Schreibanla$ - der einzige Adressat seines Buches*”. In der 
entwickelten Moderne im 20. Jahrhundert offnet sich die Autobiographie 
nicht nur gegeniiber dem Roman - bei Kubin hatten wir die gegen- 

herauskehrt, man redet so her, wie es herankommt, ein paar Worte oder ein paar Striche 
an einem leeren, einen Satz oder einen Absatz an einem vollen Tage, jedesmal ein Ding 
wie einen Aufri$ von der Idee einer Sache, ein ganz kleiner, aber manchmal archi- 
tektonisch gliicklicher Spruch, der Niederschlag einer Betrachtung, - und gar nicht zu- 
rechtgemacht.” (Pr. I: 239). 

39 An seinen Vetter Karl schreibt Barlach am 20. Mai 1916 aus Giistrow: „das 
"*Tagebuchartige Deiner Arbeiten gewahrt einen groBen Vorteil, Du brauchst nicht zu 
komponieren, brauchst nicht um Rahmen und Akustik zu sorgen, ich finde immer, das 
Tagebuch ist das wahre Epos, man braucht nicht 'Anfang, Mitte u. Ende, der Zeitstrom 
Ewigkeit wird stiickweis in seiner Majestat beleuchtet, selbst wenn das Licht persónlich 
zaghait und eng begrenzt in seinem Bereich ist, immer bleibt das Gefiihl, da$ da ein 
Anteil an einem Geschehen ist, dessen Unheimlichkeit oft mehr geahnt als gespiirt wird. 
Und die Verkniipfung mit mir oder mit dem GroBen der Zeit ist immer so herrlich schlicht 
und schicksalsmaBig selbstverstandlich - ehrwiirdig, undramatisch - kinderhaft leichtbe- 
greiflich und zugleich verwunderlich abenteuerlich wie Traumgeschehen, das man hin- 
nimmt und hinterher nicht zusammenreimen und erkldren kann” (Br. I: 484). Das hier for- 
mulierte epische Ideal erhellt die Anlage von Ein selbsterzihites Leben. Barlachs schriit- 
stellerisches Ziel, die Wiedergabe der Wirklichkeit in ihrer so unmittelbaren wie unbe- 
greiflichen Wirkung, bildet er aufs eigene Leben bezogen in seiner Autobiographie nach. 

40 
Im Giistrower Tagebuch (1914-1917) notiert Barlach am 10. Dezember 1914: 

„Schreibt man an sich, wenn man schreibt? Oder fiir sich - und wenn, was hei8t fiir sich? 
Doch wohl nichts?! Denn wie weit ist man denn aufrichtig und blo8 Berichterstatter und 
nicht Kiinstler? Ich denke doch im Geheimen, das Tagebuch fiir den guten Seespeck 
nutzbar zu machen” (Pr. I: 133). 
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laufige Tendenz festgestellt, - sondern auch gegeniiber anderen auto- 
biographischen Formen, wie etwa dem Tagebuch oder auch dem Essay, 
dessen subjektiv gepragte Erlauterungsstragie von Kandinsky in seinen 
Riickblicken genutzt wird. Wenn die Kunst in der Moderne fiir sich eine 
Vorreiterrolle beansprucht, dann wird die Trennung von Fakten und 
Fiktionen durch die Literatur selbst unterlaufen und die Differenzierung 
der Genres lóst sich auf. Diese neue literarische Uniibersichtlichkeit 
sucht ihren Anhalt immer wieder beim Leben, profiliert sich im Hinblick 
auf asthetische Erfahrung und legt dem Leser eine reflexiv-kritische Hal- 
tung nahe. 

Da Barlach - hierin Kubin ganz ahnlich - die eigenen Probleme, die 
ihn wirklich bedrangenden Fragen in die Kunst verlagert, wo sie ihren 
spezifischen Ausdruck finden, bleibt das in der Autobiographie erinnerte 
Ich ganz auBerlich, zerfallt den lebensgeschichtlichen Fakten entspre- 
chend in eine Reihe von Anekdoten. Dieser Umstand hat viele Inter- 
preten dazu bewogen, den mangelnden psychologischen Tiefgang oder 
auch den ausgesparten metaphysischen Hohenflug nachzutragen, wobei 
Barlachs gesamtes CEuvre mehr oder weniger autobiographisch gedeutet 
wird. Demgegeniiber móchte ich betonen, da$ sich Barlach in seiner 
Selbstbiographie im Niemandsland zwischen Kunst und Leben bewegt. 
Das hangt eng zusammen mit seinem kiinstlerischen Selbstverstandnis: 
Barlach ist ein dezidiert unmoderner Moderner. Er geht nicht soweit, die 
Kunst ins Leben iberfiihren zu wollen, sondern die Kunst soll das 
Wesentliche des Lebens und damit auch der eigenen Person erfassen. 
Damit allerdings verschwindet die Differenz von Kunst und Leben in 
der Wesenlosigkeit"'. Bemerkenswert ist nun nicht, daB Barlach per- 
sónliche Erlebnisse in seine Werke iiberfiihrt - da$ in der Kunst das 
Leben nachgeahmt werden soll, ist ein alter Topos, Werke vor dem 
Hintergrund der Biographie zu lesen, ganz traditionell -, bemerkenswert 
ist vielmehr, daB Barlach die eigene Erfahrung in ihrer iiberindividuellen 
Bedeutung darzustellen versucht - ein Bestreben, das er mit anderen 
Modernen, Kandinsky etwa, teilt. Barlach aber nimmt die Subjektivitat 
vóllig in die naturgetreue Wiedergabe der duBeren Erscheinung zuriick. 
An dieser Anforderung mu8 die Autobiographie zerbrechen. 

Der abstrakten Kunst Kandinskys steht Barlach feindselig gegeniber, 
das bezeugt sein Brief vom 28. Dezember 1911 an Reinhard Piper, der 

41 Vgl. Theodor W. Adorno, Expressionismus und kiinstlerische Wahrhajtigkeit. 
Zur Kritik neuer Dichtung, in: Noten zur Literatur (Erginzungen), Gesammelte Schrif- 
ten Bd. Il, hrsg. von Rolf Tiedemann, Frankfurt/M.: Suhrkamp 4/1984, S. 609-611. 
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ihm gleich bei Erscheinen ein Exemplar Uber das Geistige in der Kunst 
geschickt hatte. Barlach bezweifelt, „da% man eine neue Kunstweise 
logisch darstellen kann so, wie Herr Kandinsky denkt” (Br. I: 395). In 
ahnlicher Weise argumentiert er in dem ca. 1912-14 verfasten Diario Ddu- 
bler, wo er sich gegen Picassos 'psychische Geometrie ausspricht, die 
auf ihn keinerlei unmittelbare, gefiihlsmaBige Wirkung ausiibe (Pr. II: 
3731). Barlach lehnt die moderne nichtgegenstandliche, nicht realistisch 
verfahrende Kunst ab, denn fiir ihn „ist das Organische in der Natur der 
Ausdruck eben des Inneren, die Menschengestalt der Ausdruck Gottes” 
(Pr. II: 374). Ganz traditionell geht Barlach davon aus, da$ sich das 
Wesen des Menschen in seiner auberen Erscheinung zeige. Diese muś 
nachgebildet werden, indem alles Innere ovollstandig ins Aufere 
verlagert wird, damit es direkt sichtbar ist und das Gefiihl bzw. die 
Seele des Menschen unmittelbar anspricht. Der Zeichnung traut er diese 
Leistung nicht mehr in vollem Umfang zu, da die Linien bereits eine 
abstrahierende Reduktion erfordern. Da Barlach alles Innere nach 
AuBen bringen will, findet er das ihm eigene Feld in der Bildhauerei. 
Dem Medium der Sprache steht er mit groBen Vorbehalten gegeniiber**. 
Der die Moderne begleitende lIrrationalismus und der Hang zum 
Mystischen duBert sich bei Barlach ebenso wie bei Kubin als 
Sprachskepsis. Sie vertrauen der Sprache nicht, vertrauten ihr auch kaum 
Persónliches an. Alles sprachlich Mitgeteilte ist verfalscht**. Das hat 
Konsequenzen nicht nur fiir das literarische Genre der Autobiographie. 

** Bei einer Selbstbiographie ist nicht entschieden, ob sie die Subjektivitat, das 
Innere des Menschen nach Aufen, in die Schrift iiberfiihrt, oder aber, ob sie alles AuBere, 
die Ereignisse des eigenen Lebens, nach Innen, in die Selbsteigenheit aufnimmt und 
dadurch der Sichtbarkeit entzieht. Die Autobiographie kann in beide Richtungen gelesen 
werden. Als Bildhauer privilegiert Barlach die erste Variante, und auch als Dramatiker 
versucht er, das Innere des Menschen, seinen Drang zum Transzendenten auf die Biihne 
zu bringen, was miBlingt, weil die Subjektivitat nicht geniigend ausgepragt ist. Als 
Romanschriftsteller neigł er der zweiten Variante zu. Das Selbsterzihlite Leben bleibt 
unentschieden zwischen beiden Varianten. In dieser Indifferenz verschwindet Barlachs 
Ich. 

** Am 3. Dezember 1932 schreibt Barlach in einem wichtigen, sein Selbst- und 
Weltverstandnis zusammenńfassenden Brief an Pastor Johannes Schwartzkopfi: „Ich 
glaube aber, daB alles Notwendige empfangen und als selbstverstandlich hingenommen 
werden mu6%, glaube obendrein, daB das Wort ein elender Notbehelf, ein schabiges 
Werkzeug ist und das eigentliche und letztliche Wissen wortlos ist und bleiben mu8” (Br. 
II: 338). 
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4. Leben und Schreiben in der Moderne 

Anlasse und Schrcibstrategien der Autobiographien von Kandinsky, 
Kubin und Barlach sind ganz unterschiedlich. Den vergleichsweise 
konventionellen Formen ihres autobiographischen Schrcibens lassen sich 
gleichwohl fir die Moderne charakteristische Tendenzen ablesen: Kunst 
wird nicht mchr aus dcm Leben erklarbar, sondern das Leben wird 
durch die Kunst allererst lesbar''. Die kiinstlerische Praxis geht nicht 
nur der Theorie voran, wie Kandinsky postuliert, sondern sie struk- 
turiert auch das Leben. Wird dieser Zugriif verweigert, wie etwa bci 
Kubin oder Barlach, reduziert sich die Selbstbiographie auf den auBeren 
Lebensłauf. Das fordert zu ciner Lektiire gegen den Strich heraus. So ist, 
durchaus gegen die Intentionen des Autobiographen, in Barlachs Sełbst- 
erzihltem Leben cin fragmentarisiertes Ich erkennbar. 

Im Zusammenhang seiner Begriindung der integrativen Grenziiber- 
schreitung der Kiinste erhalt die Selbstbiographie bei Kandinsky ihren 
Platz und bekommt ihre Bedeutung als Vermittlerin zum einen zwischen 
den theoretischen Schriften und der kiinstlerischen Praxis, zum anderen 
zwischen Kunst und Leben. In dieser Zentralstellung ist sie doppelt 
besetzt. Philosophische Reflexion und asthetische Praxis sowie die litc- 
rarische Gestaltung der cigenen Lebenserfahrung fiihren zu immer 
neuen Verschiebungen und Asymmetrien. Ihr traditionełles Gattungszicl, 
die Selbsterkenntnis, behalt die Autobiographie in der Moderne zwar bci, 
diese Aufgabc erhalt aber nun insofern besonderes Gewicht, als von der 
Selbsterkenntnis nun auch Weltdeutung und Kunstproduktion direkt und 
unmittelbar abhangig werden. In signilikant anderer Weise gilt das fiir 
Kubin und Barlach. Dem Reingeistigen - einem mystisch inspirierten 
Idealismus - bci Kandinsky ist das Abgriindige des Seelenlebens bei 
Kubin entgegengestellt, cine ganz an den Trieben orientierte Phantastik. 
Dem aber gibt der Traumzcichner in seiner Autobiographie kaum Raum. 
Die Krise des Subjekts wird hier nicht nachhaltig thematisiert, sondern 
mit konventionellen Topoi iiberschrieben. Ahnlich verfahrt auch Barlach, 
der den tagebuchartigen Entwurf sciner Selbstbiographie von tiefgriin- 
digen und von kritischen Uberlegungen freihalt, was noch als Ausdruck 
seiner Sprachskepsis gelesen werden kann. 

** Vgl. hierzu meine Habilitationsschriit Das inventarische und das inventorische 
Ich: Grenzfalle des Autobiographischen, Heidelberg: Winter 2000. 
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„lm Medium des Sagbaren kreist sie [die Mystik der Moderne, C. H.] 
um das Unsagbarc, die Erfahrung des Anderen"". In spezifisch unter- 
schiedlicher Weise beziehen sich Kandinsky, Kubin und Barlach auf 
mystische Erfahrungen, die ihren Selbstbiographien mchr oder weniger 
direkt cingeschrieben werden. Ein hermeneutisch-kritischer Zugang wird 
dabci durch das jeweils andere Verhaltnis zur Sprache eróffnet. Kan- 
dinskys Beziige zu Theosophie und Spiritismus sind immer wieder betont 
worden, da sie ihren unmittelbaren Niederschlag in seiner abstrakten 
Malerei finden'”. Kandinsky vertraut zwar der diskursiven Macht der 
Sprache nicht ganz, schiebt ihr aber trotzdem eine wichtige Vermitt- 
lerfunktion zu: Sie soll die als schwierig geltende moderne Kunst einem 
brciteren Publikum plausibeł machen. Darin besteht die Hauptaufgabe 
sciner Autobiographie. Kubin, ebenso wie Barlach, hegt ein ausgespro- 
chenes MiBtrauen gegeniiber der Sprache. Er setzt ganz auf die Macht 
des Bildes, die durch Worte nicht errcicht werden kann. Von den kurzen 
Gelegenheitstexten Aus meiner Werkstatt und der aus pragmatischen 
Zusammenhangen entstandenen Schrifit Aus meinem Leben abgesehen, 
bleibt der Roman Die andere Seite scin cinziges literarisches Werk*'. 
Barlachs Versuch, cinen metaphysischen Welthorizont nochmals seinem 
Werk cinzuschrciben, wird in Ein selbsterzahltes Leben unterboten, so 
daB sich hier cin sich auflósendes Subjekt abzeichnet. Es wird den mit 
dem Material der Sprache experimentierenden Śchriftstellern vorbchalten 
bleiben, fiir die Gattung der Autobiographie neue, der Moderne angemes- 
senere Formen zu erproben. Fernando Pessoa, Gertrude Stein oder Alain 
Robbe-Grillet werden es in diesem Genre zu wahrer Meisterschaft bringen. 

"5 Martina Wagner-Egelhaaf, Musil und die Mystik der Moderne, in: Asthetische 
und religióse Erjahrunyen der Jahrhundertwenden, Il: um 1900, hrsg. von Woligang 
Braungart ua. Paderborn-Minchen-Wien-Zirich: Schóningh 1998, S. 195-216, hier: S. 197. 

*8_Vgl. fiir diesen Kontext Okkullismus und Avantgarde. Von Munch bis Mondrian 
1900-1915 (Ausstellungskatalog der Schirn Kunsthalle Frankfurt), hrsg. von Veit Loers, 
Ostfildern: tertium 1995. 

*7 Sollte man bei Kubin iiberhaupi von Doppelbegabung sprechen? Noch HeiBerer (Anm. 
28) geht ganz fraglos von dieser Zuschreibung aus. Vollends verwunderlich ist, da6 man 
Kubin immer wieder auch als Philosophen bezeichnet, damit ofiensichtlich die Selbstein- 
schatzung des Autobiographen wiederholend (vgl. AmL: 42, wo sich Kubin einen Grubler 
und Seher nennt). Unter dem Gesichtspunkt der Interdependenz der Kiinste sowie der 
proklamierten Uberfiihrung der Kunst in Lebenspraxis lassen sich das Phinomen der 
Doppelbegabung sowie das Genre der Autobiographie trennscharfer beschreiben. Das 
sich dabei abzeichnende literarische Doppelspiel findet nichl nur in den unterschiedlichen 
Sparten der Kunst statt, sondern greilt auch ins Leben iiber. Dem hat die kritische 
Reflexion Rechnung zu tragen. 
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LITERACKA GRA PODWÓJNA 
AUTOBIOGRAFICZNE PISARSTWO KANDINSKY'EGO, KUBINA I BARLACHA 

Streszczenie 

Problematykę wzajemnego oddziaływania na siebie sztuki i życia - istotne zagadnienie 
dla współczesnych twórców, ze szczególnym upodobaniem podejmuje autobiografia jako 
gatunek literacki. Co skłania twórców do pisania o sobie? Jaki rodzaj autopoznania prze- 
kazują w swoich autobiografiach? Autobiografie współczesnych pisarzy umożliwiają czy- 
telnikowi, z jednej strony, wgląd w pewien obszar twórczej indywidualności, z drugiej zaś 
pokazują specyficznie uwarunkowany stosunek artysty do otaczającego go świata. 

W przypadku autobiografii zadaniem literatury nie jest prosty opis rzeczywistości, 
lecz jej rozszyfrowanie za pomocą sztuki. Przykład stosunkowo mało znanych trzech 
autobiografii przedstawia różnorodne strategie narracyjne pisarzy oraz charakterystyczne 
tendencje autobiografii jako gatunku literackiego. 


