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DAS UBERDRAMA Von Iwan Goli
Ein schwerer Kampf ist cntsponnen zum neuen Drama, 

zum Uberdrama.
Das crste Drama war das der Griechen, in dem die Gotter 

sich mit den Menschen mafien. Ein GroBes: daB der Gott 
damals den Menschen dessen wiirdigte, etwas, was seither nicht 
mehr geschah. Das Drama bedeutete ungeheure Steigerung 
der Wirklichkeit, tiefstes dunkelstes, pythisches Versenken in 
die maBlose Leidenschaft, in den zerfressenden Schmerz: alles 
iiberreal koloriert.

Spater kam das Drama des Menschen um des Menschen 
willen. Die Zerwurfnis mit sich selber, Psychologie, Problematik, 
Vernunft. Es wird nur gerechnet mit e in  er Wirklichkeit und 
e i n e m Reich, und alle Mafie sind darum beschrankt. Alles 
dreht sich um ein  en Menschen, nicht um den Menschen. Das 
Leben der Gesamtheit kommt auch schlecht zur Entwicklung: 
keine Massenszene erreicht die Wucht des alten Chores. Und 
wie grofi die Liicke ist, merkt man an den mifilungenen Stucken 
des vergangenen Jahrhunderts, die nichts mehr anderes sein 
wollen ais: interessant, advokatorisch herausfordemd oder einfach 
beschreibend, nachahmend.

Nun fiihlt der neue Dramatiker, dafi der Endkampf bevorsteht: 
die Auseinandersetzung des Menschen mit allem Ding- und 
Tierhaften um ihn und in ihm. Es ist ein Dringen in das Reich 
der Schatten, die an allem haften, hinter aller Wirklichkeit 
lauern. Erst nach ihrer Besiegung wird yielleicht Befreiung 
moglich. Der Dichter mufi wieder wissen, dafi es noch ganz 
andere Welten gibt ais die der fiinf Sinne: Uberwelt. Er mufi 
sich mit ihr auseinandersetzen. Das wird keineswegs ein Riick- 
fall werden ins Mystische oder ins Romantische oder ins Clown- 
eske des Varietes, wiewohl ein Gemeinsames darin zu finden 
ist, das tJbersinnliche.

DIE NEUE SCHAUBtiHNE
SCHRIFTLEITER: HUGO ZEHDER
9. HEFT DRESDEN, l.SEPTEMBER 1919 l.JAHRG.
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Zunachst wird alle auBere Form zu zerschlagen sein. Die 
verniinftige Haltung, das Konventionelle, das Moralische, unseres 
ganzen Lebens Formalitaten. Der Mensch und die Dinge werden 
moglichst nackt gezeigt werden und, zur besseren Wirkung, 
immer durch das VergroBerungsglas.

Ja , man hat ganz vergessen, daB die Biihne nichts anderes 
ist ais ein VergróBerungsglas. Das wuBte das groBe Drama 
immer: der Grieche schritt auf Kothurnen, Shakespeare sprach 
mit den toten Riesengeistern. Man hat ganz vergessen, daB 
erstes Sinnbild des Theaters die Ma s k ę  ist. Die Maskę ist 
starr, einmalig und eindringlich. Sie ist unabanderlich, unent- 
rinnbar, Schicksal. Jeder Mensch tragt seine Maskę, was der 
Antike seine Schuld nannte. Die Kinder haben Angst vor ihr 
und sie schreien. Der Mensch, der selbstgefallige, der niichterne, 
soli wieder zu schreien lernen. Dazu ist die Biihne da. Und 
erscheint uns nicht sehr oft groBtes Kunstwerk, ein Negergott 
oder ein agyptischer Konig, ais Maskę?

In der Maskę liegt ein Gesetz, und dies ist das Gesetz des 
Dramas. Das Unwirkliche wird zur Tatsache. Es wird ftir 
einen Augenblick bewiesen, daB das Banalste unwirklich und 
„góttlich“ sein kann und daB gerade darin die groBte Wahrheit 
liegt. Die Wahrheit ist nicht in der Vernunft enthalten, der 
Dichter findet sie, nicht der Philosoph. Das Leben, nicht das 
Erdachte. Und es wird ferner gezeigt, daB jeglicher Vorgang, 
der erschiitterndste, wie das unbewuBte Auf- und Zuklappen 
eines Augenlids, von eminenter Wichtigkeit ist fur das Gesamt- 
leben dieser Welt. Die Biihne darf nicht mit nur „realem“ 
Leben arbeiten, und sie wird „iiberreal“, wo sie auch von den 
Dingen hinter den Dingen weiB. Reiner Realismus war die 
groBte Entgleisung aller Literaturen.

Die Kunst ist nicht dazu da, es dem fetten Burger beąuem 
zu machen, daB er den Kopf schiittele: Jaja, so ist es! Jetzt 
gehen wir zum Erfrischungsraum! Die Kunst, sofern sie er- 
ziehen, bessern oder sonst wirken will, muB den Alltagsmenschen 
erschlagen, ihn erschrecken, wie die Maskę das Kind, wieEuri- 
pides die Athener, die nur taumelnd herausfanden. Die Kunst 
soli den Menschen wieder zum Kind machen. Das einfachste 
Mittel ist die Groteskę, aber ohne daB sie zum Lachen reize.



267

Die Monotonie und die Dummheit der Menschen sind so enorm, 
daB man ihnen nur mit Enormitaten beikommen kann. Das 
neue Drama sei enorm. Und auch abnorm.

Das neue Drama wird darum alle technischen Mittel zu 
Hilfe ziehen, die heute die Wirkung der Maskę auslósen. Da 
ist zum Beispiel das Grammophon, die Maskę der Stimme, das 
elektrische Plakat, oder das Sprachrohr. Die Darsteller mussen 
undimensionierte Gesichter-Masken tragen, in denen der Cha
rakter grob-auBerlich schon erkennbar ist: ein zu groBes Ohr, 
weiBe Augen, Stelzbeine. Diesen physiognomischen Uber- 
treibungen, die wir selbst notabene nicht ais Ubertreibungen 
auffassen, entsprechen die inneren der Handlung: die Situation 
mogę kopfstehn, und oft mogę, damit sie eindringlicher sei, ein 
Ausspruch mit dem Gegenteil ausgedriickt werden. Genau so 
wird es wirken, wie wenn man lange und fest auf ein Schach- 
brett sieht, und einem bald die schwarzen Felder weiB, die 
weiBen Felder Schwarz erscheinen: es iiberspringen einander 
die Begriffe, wo man an die Wahrheit grenzt.

Wir wollen Theater. Wir wollen unwirklichste Wahrheit. 
Wir nahern uns dem Oberdrama.



DER U N S T E R B L I C H E  Von Iwan Goli

(Aus dem Manuskripł „Die U nsłerblichen", zwei tlberdramen)

ER STER  AKT

Das A t e l i e r  eines Musikers und Instrumentenerfinders. fjberall verstreut 
Notenbiicher, Geigenkasten und mehr. An der rechten Wand, vor einem 
gotischen Fenster, ein groBes braunes Pianola, einem Harmonium ahnlich. 
Links ein groBes Fenster, mit Aussicht auf einen Boulevard, auf dem die 
ganze Dauer des Stiicks hindurch Bewegung von Menschen und Wagen ist: 
Diese kann durch einen Film vorgetauscht werden. Die Mittelwand ist weiB 
getiincht und leer: auf ihr erscheinen je n&ch Angabe, mittels Films, groBe 
Plakate, Zeitungsausschnitte oder richtige Filmphotographien. S e b a s t i a n  

und O lg a  stehen im Atelier.

S e b a s t i a n :  Ein Bettler bin ich in Seele und Portemonnai, 
Ich werde dich niemals ins Cafe Astoria fiihren!
Ein Schuft, wer nicht angelisch genieBt!

O l g a  (hat einen groBenBergere-Strohhut in der Hand, mit dem sie iiber- 
eifrig zum Fenster hinauswinkt, Man sieht auf dem Trottoir, neben einer 
Laterne, einen Leutnant starr zum Zimmer hereinblicken): Ich liebe dich.

Ab er wie halt ich es aus
Ohne Eiskaffee und ohne den Neidblick der kleinen Rosheim! 
Bedenke: meine neue Bluse!

(Sie beugt sich zum Fenster hinaus.)
Ich liebe dich.

Schau wenigstens nicht, daB dein gutes Herz nicht blute! 
Du bist ja mein Kiinstler, mein gottlicher Zuhalter.

(Sie wirft dem Leutnant eine KuBhand zu.)

Du wirst leiden: das ist deine GroBe!
Du wirst Symphonien schreiben! Sitzt mein Bolero?

S e b a s t i a n :  Bleibe, noch bist du meine Jungfrau.
Ist das ein ehrlicher Kampf? Alle Kavalleristen 
Und alle blonden Liftboys, wie mit rasenden Engeln 
MuB der Martyrer konkurrieren. Ich bin kein Mensch! 
Geliebteste Olga!

(Er geht ans Pianola und schlagt einen Triller an.)
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Horst du das Tremolo? Was vermogen die Friihlingshugel
dagegcn.

Ich stelle dich iiber alle Geliebten, iiber die Duse,
Und iiber die Prinzessin von Sachsen und Beatrice und . . .
(Inzwischen hat Olga solange hinausgewinkt, bis sie schwebend hinausfiel. 
Sebastian ist inzwischen in seine eigene Ekstase geraten und spielt die 
Melodie und singt, indem er die FuBtasten bewegt:

„Mein Herz, das ist ein Bienenhaus“.
Unterdessen versammeln sich die Leute vor dem Fenster, man bemerkt 
unter ihnen den K o n d i t o r j u n g e n ,  den H e r r n  im Z y l i n d e r  und 

einen S c h u t z ma n n , )

Hast du gehort? Ich tróste dich, armseliger Passant.
Komm, und horę die SiiBe der Schmerzenstone.
Olga hat mir den Schmerz geschenkt: ich danke dirl 
Geschmeidig, wie ein Diskuswerfer, entlasse ich 
Dich StraBenlied an die Menschheit, sieht es nicht aus,
Ais umarmte ich euch « . . .

K o n d i t o r j u n g ę :  Wissen Sie, daB Ihre Braut nach Apulien.
gefahren ist?

Sie stieg in einen gluhenden ExpreB. Aber sie hatte eine
Trane

An der geschminkten Wimper, ais sie diese Meringe kaufte, 
Die sie Ihnen noch schenken wollte . . . .

(Er stellt ihm Kuchen aufs Fensterbrett.)

D e r  H e r r  i m Z y l i n d e r :  Ich bin Ihr Mazen. Erkennen Sie
mich?

(Er wirft ihm eine Borse zu,)

Ich kaufe Ihnen Ihr Genie ab.
Ich kaufe Ihnen Ihr en gesunden Magen ab.
Ich bestelle Ihnen groBe gelbe Konzertplakate,

(Auf der Hinterwand erscheinen groBe Plakate:
DAS MUSIKALISCHE GENIE: SEBASTIAN,

Bachs natiirlicher Enkeli)
Sie sind mein Individubum!

S e b a s t i a n :  Mein Herr, Gnade! Was habe ich Ihnen getan! 
Erbarmen Sie sich: ich bin ein harmloser Kiinstler.



Lassen Sie mir meine unerhórte Verkanntheit.
Lassen Sie mir den Schmerz, der mich peitscht,
Und den mir die einzige Olga erwies. Lastern Sie vielleicht?

S c h u t z m a n n :  Im Namen des Gesetzes: Sie gehoren dem
Staat!

Die Allgemeinheit hat ein Recht an Sie,
Sie aber haben kein Recht, zu hungern und einsam zu sein!

D ie  M e n g e :  Die soziale Befreiung!
(Auf der Hinterwand erscheint ein groBes Plakat in R o t:
DIE SOZIALE BEFREIUNG! DIE MENSCHENGUTE!)

S c h u t z m a n n :  Einsam sein, ist streng verboten!
Ich gebe Ihnen einen Verweis! Sie miissen taglich 
Ein Beefsteak essen und in den Park spazieren!
Und ein Minimum von Arbeit!
(Ein Mann steigt aufs Fensterbrett und enfaltet eine Zeitung, ao groB wie 

er seibst, es ist d er:)

J o u r n a l i s t  (schreit): Sebastian, der heilige Musiker desVolks!
(Im selben Augenblick erscheint auf der Hinterwand 

in Schwarzem Zeitungsdruck:
SEBASTIAN, DER HEILIGE MUSIKER DES VOLKS!)

J o u r n a l i s t :  Hurra!
(Die Menge schreit, Dann verlauft sie sich. Durch die Tiire tritt Lupus ,  

der Hausbesitzer, herein,)

L u p u s :  Verehrter Meister !

S e b a s t i a n :  Pardon, Herr Lupus, unterschatzen Sie mich nicht. 
Seien Sie offen. Ich weiB, ich schulde Ihnen sechzig Mark. 
Ich schufte Tag und Nacht dafiir,
Ich weiB genau, daB sechzig Mark ftir so eine Tapete 
Und solch eine Aussicht und Mause unterm Bett 
Gar nicht zuviel ist, O ich weiB alles.
Noch zwei Jahre Geduld, mein Herr Wohltater,
Dann hab ich meine siebenundvierzigste Oper fertig:
Herr Lupus!
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L u  p  U S (unter groBen Verbeugungen, Er hat ein kleines und ein handgroBes 
Ohr, daB er immer abnimmt, wenn er spricht): Verehrter Meister!
(Er nimmt ein Blatt beschriebenes Papier aus der Rocktasche und liest

weiter vor.)

Ich habe Ihre verbluffende Musik genossen (Er nieBt.) Pardon! 
Sie erweisen meinem Mietshaus die allergroBte Ehre.
Sie (er setzt sich ein en Zwicker auf) Sie, Sie . . ich gebe Ihnen 
Mein Ehrenwort, daB kein Gerichtsvollzieher im Korridor

wartet!
Achtung, lachen S ie ! Erlauben Sie diesen sozusagen: W itz: 
Der Lupus kommt zum Orpheus und weint gertihrt (er schnupft sich) 
Kurz und gut, wir sind ehrliche Manner, nicht wahr, 
Tiichtige Geschaftsleute, maneschome,
Machen wir ein Kompagniegeschaft,
Ich eróffne heut Abend im KellergeschoB 
Das groBe amerikanische Weltvariete 
Ihnen zu Ehren, Ihr Genie einzuweihen.
Wollen Sie das neue Volkslied vom Bienenhaus spielen 
Fiir zwei Mille Gage? (lauemd) na sagen wir, zehn Mille?
O der elf Mille?
(Da Sebastian nichts antwortet, lauft er rasch zum Fenster und ruft in

die Menge)
Publikum! Sinke mir in die Arme!
Ich habe das groBte Genie entdeckt und gefunden!
Heraus aus Schlafzimmern, Biiros und Telephonzellen 
Zur paradiesischsten der Erdenstunden!
(Es entstekt sofort ein groBer Auflauf. Alle Gerausche der StraBe dringen 
herein: Autohupen, Tramgelaut, Kindergeschrei, Kettengerassel. Die An- 
kiindigung von Lupus erscheint in brennenden elektrischen Buchstaben 
auf der Hinterwand. Im Eifer fallt Lupus zum Fenster hinaus und wird 
von der Menge im Triumph weggeschleppt. Der Larm flaut wieder ab. 

Der Steuereinnehmer S t r o h h a l m  kommt zur Turę herein.)

S t r o h h a l m :  Ich suche den Herrn Sebastian.

S e b a s t i a n :  Der bin ich.

S t r o h h a l m  (stellt sich mit einem Notizbuch auf, das er auf einem Karren 
herbeigeschleift hat): Ihre Vor-, Nach- und Mittelnamen!
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S e b a s t i a n :  Sebastian!

S t r o h h a l m :  Nehmen Sie sich in acht. Ich bin die Autoritat, 
DaB Sie sich auch nicht lustig machen.
Wollen Sie mir weiB machen, Sie seien schon so groB 
Wie Charlot oder Goethe, die nur einen Namen tragen? 
Ihre Qualitaten, mein Herr!

S e b a s t i a n  (zeigt auf Strohhalms griine und rotgestreifte Miitze): Was
bedeutet diese Uniform?

S t r o h h a l m :  Die Steuerbehorde, Herr, die Autoritat!

S e b a s t i a n  (nimmt ihm dieMiitze weg und setzt sie sich selber auf den 
Kopf): Und jetzt?

S t r o h h a l m :  Sie yergreifen sich an der óffentlichen Person-
lichkeit, die ich bin!

Wissen Sie, daB das Majestatsbeleidigung 
Der Volksregierung ist?

S e b a s t i a n :  Jetzt konnte ic h  Sie besteuem!

S t r o h h a l m :  Sie haben ein Einkommen von zehn Mille.
Sie wollen unterschlagen — (er óffnet seine Ledertasche)
Bitte zweitausend Markchen fur den heutigen Abend!

S e b a s t i a n  (schleudert die griine Miitze zumFenster hinaus):
Vorlaufig ist das Geld noch in Europa-Aktien angelegt,
In Sauglingen, in Bierschoppen und Reformkleidern, 
Vorlaufig liegt das Kapitał noch in der Brust- und Lendentasche 
Der Herren Metzgermeister und Frauleins Knutschen.

(Weist ihm das Fenster, das er offnet.)

Das Publikum steht drauBen!

(Sofort steht die Menge wieder vor dem Haus und empfangt den hinaus- 
steigenden Strohhalm mit Geschrei. Seine Miitze wird umhergeworfen, 

er selber in Stiicke zerrissen.)
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V o l k s r e d  n e r  (steigt aufs Fensterbrett, das fortan ais Tribiine dient): 
Genossen! Eckensteher! Unsere Arbeit-Ehre ist angegriffen 
Die kleine Staatsgewalt hat unseren Wundermann . . . ,
(Die Menge jubelt ihm zu und ruft: SEBASTIAN! UNSER HEILIGER! 
UNSER GENOSSE! In demselben Augenblick ergliihen dieseWorte auch 
auf der Hinterwand. Sebastian hat sich indessen, ais ob nichts vorgefallen 
ware, in seine Musik vertieft, und spielt jetzt auf dem Pianola die Melodie 

von: „Mein Herz, das ist ein Bienenhaus" und singt dazu:

Die Welt, das ist ein Kriegsverein,
Die Menschen sind darin die Briider!)

D e r  H e r r  im Z y l i n d e r :  Horę, du Volk, die groBte Musik
des Jahrhunderts!

Die Feuerwehr spielt einen Tusch!
(Tusch von einigen Trompeten im Hintergrund, Die Menge heult dazu.) 

Dieser euer Befreier (einige Stimmen: Hurra!)
Tritt heut Abend im Weltvariete auf,
Eingang Rattengasse, Anfang acht Uhr,

(Tusch.)
Reduzierte Preise fur Krieger- und Menschenliebevereine! 
(Tusch. Das Fenster schli eBt sich. Durch die Turę kommt Ol g a  herein, 
lachelnd, mit offenem Haar. Hinter ihr B a l l o n ,  dick, rotes, kahlge- 

schorenes Haupthaar, Ziegenbart und weiBe vorstehende Augen.)

O l g a  (mit einer Geste der Umarmung): Sebastian, ich liebe dich.
Ich habe dir Lorbeer aus Griechenland mitgebracht,
Ja , ich verga6, ich habe mich in Kairo verheiratet,
Mit dem Menschen, der dich am meisten liebt,
Nur deshalb! Und bin ich nicht deine Begeisterin?
Der Schmerz, der die Meere aufpeitscht
Und die Herzen der Menschen zum Himmel treibt?
(Sebastian kiiBt ihr die Hand. Ballon tritt vor und macht eine starre

Verbeugung.)

O l g a :  Mein Mann Ballon ist dir mehr wert ais ein Volk:
Er ist dein Freund!

(Ballon yerbeugt sich.)

Er liebt mich nur, um zu dir zu gelangen!
Er ist der groBte . . .
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B a 110 n (dic Hand auf dem Herzen): Bitte, Madame, bemiihn Sie
sich nicht.

Ich kann schon allein (zu Sebastian) Ich bin . . ich bin 
Der erste Photograph von Kairo.
Ich bin Seelenphotograph,
Das heiBt, ich kann Sie schmerzlos verewigen,
Sie leben in den Augen und in der Erinnerung derMensch-

heit weiter,
Sie selber verschwinden aber, der Schmerz verschwindet, 
Die ungeheure, dumme Sehnsucht des Kiinstlers.
Sie werden unsterblich im chemischsten Sinn des Wortes, 
Bromsilberpapier und Wasserstoffsaure,
Kurz: ich filme Sie.
Schmerzlos, o schmerzlos. Sie leben ewig,
Und doch ist Vergessen in Ihnen, Sie haben den Vorzug, 
Den selbst die Homerischen im Orkus nicht hatten,
Meine adligen Ahnen. (verbeugt sich) Sie vergessen 
Olga, meine Frau, und sich, meinen Freund,
Ihre Kunst aber bringe ich iiber die Welt.
Eine Frage: Sie haben doch noch kein Testament geschrieben ?

S e b a s t i a n :  Ja , aber, muB ich sozusagen, einbiBchen, sterben?

B a  I l o n :  Wenn man so will, einerseits vielleicht ein wenig.
(Olga hat sich inzwischen auf einen Diwan gesetzt und winkt zu Ballon 

hinuber. Dieser riickt ihr naher.)

O l g a :  Tue es, Sebastian, er hat dich ja lieb.
Ist Liebe nicht ein Beweis fiir Ehrlichkeit?

B a l l o n :  Verstehen Sie, mein Freund —
(Er ist bei Olga angelangt und faBt sie um die Taille. Sie umarmt ihn, 

Ballon weiter zu Sebastian.)

Ich habe Sympathie fiir alle groBen Manner.
Obwohl ich die Kunst an sich verachte,
Die Erdbewegung —
(Ballon macht sich von Olga los, nimmt aus einem kleinen Koffer ein 
Grammophon heraus, legt eine Platte hinein, dreht sie auf und kehrt 

dann schnell in Olgas Arme zuriick.)
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G r a m m o p h o n :  Die Erdbewegung ist die eines Automa . .
ma . . ma . . rrr . .

B a 11 o n : Warten Sie ein wenig —
{Er springt wieder auf vom Diwan und zieht das Grammophon von neuem 

auf. Dann zu Olga zuriick, wie vorhin.)

G r a m m o p h o n :  . . . maten. Der Maler malt Synthesen an
die Wand.

Der Dichter glaubt, mit Worte-Flugeln zu Gott zu gelangen, 
Aber verlangt denn der Burger, der das alles bezahlt, 
Yerlangt er denn da . . da , . da . .
(Das Grammophon stockt wieder. Ballon, der sich inzwischen in einen 
KuB Olgas vertieft hat, springt bestiirzt zum Grammophon und dreht es 

auf, mit den W orten: Warten Sie ein wenig!)
Das? Der Burger will sich begeistern, um besser schlafen

zu konnen,
Er will Apparate, patentiert, diplomiert, pramiiert . . . 
Deshalb verachte ich die Kunst, die zum Himmel flennt 
Und nicht mit der Verdauung rechnet . . rrr . .

B a l l o n  (steht auf): Die Platte lauft hier ab. Schade. So in-
teressant!

Bitte, noch einen Moment. Sehen Sie, wie unsere 
Gemeinsame Gottin Olga jauchzt! Sind Sie nicht gliicklich 
t)ber das Gliick, das ich ihr bereite?
Genug jetzt, zu den Geschaften!

(Er zieht seine Brieftasche hervor.)

Wissen Sie auch, daB Ihr Volkslied
Ein Plagiat ist? Im Zeitalter der Sentimentalitat
Sangen es die Hurchen und die Bienen.
Das aber bedeutet nichts. Sie sind ein Genie, die Feuerwehr 
Hat darauf Tusch geblasen und es sanktioniert.
Sie verdienen elf Mille Gage, das ist nicht viel,
Wo die VógelstrauBe alle ihre Federn verkauft haben 
Und Olga ohne Hut ist, unsre Geliebte.
Geben Sie mir Ihre Seele, Ihre Kiinstlerseele
Fur zweiundzwanzig Mille? Na, sagen wir, ftinfundzwanzig?
Olga liebt Sie ja!



276

O l g a :  Und treu bis in den Seelentod!

S e b a s t i a n :  Nicht mehr leben mussen!
Nicht mehr krampfhaft einschlafen mussen,
Einen Paletot tragen, dem jeder ansieht, daB er abgeschabt ist, 
Nicht mehr sich sehnen mussen, auf Pianolas stampfen,
Und KalbsfiiBe mit Ragout essen mussen:
Seligkeit, mein siiBer Engel Ballon, und namenlos!

(Er umarmt ihn.)
(Ballon nimmt ein Paket Bankscheine aus seiner Brieftasche und fiber- 
reicht sie Sebastian. Im selben Augenblick erscheinen auch 25 braune 

Scheine auf der Hinterleinwand.)

B a l l o n  (indem er sich groB vor Sebastian aufstellt): Ubrigens, haben 
Sie schon meine Krawatte gesehn? Lyoner Seide.
Sehr preiswert. Und meine Krawattennadel ?
Der gróBte Diamant der W elt: den Regenbogen 
Und alle Brunnen von Versailles hat er in seinen Spiegelungen. 
Das ist aber . . schauen Sie hin . . schmerzlos geschiehfs, 
Wie Ihre Seele in diese kleine Linse
Von einem Photographenapparat, da unter meiner Hemdbrust. .  
Ganz schmerzlose Operation: sterben Sie bitte 
Und hauchen Sie mir Ihre wertlose Seele 
In den Kasten , . .

(Sebastian fallt ihm kraftlos in die Arme.)

So, Wir haben die Freiheit und seine Musik dazu geCrbi. 
Wir werden Millionare

(Ballon entreiBt Sebastians steifer Faust die Bankscheine.)

O l g a :  LaB mich nur drei Tranen weinen!

S e b a s t i a n :  Er starb an Hypertrophie des Kleinhirns.

O l g a :  LaB mich noch einmal in Ohnmacht fallen,
Das bin ich dem Vergessenen schuldig,
Aber auch dem Publikum.

(Sie verneigt sich artig.)

Yorhang.
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VERSTAATLICHUNG DER KINEMATOGRAPHEN- 
THEATER*) Von Fritz Pater

Uber die GroBe der Einkiinfte der Kinotheater kónnen die 
zustandigen Finanzbehorden oder Fachleute yerlaBlichere Aus- 
kunft geben, ais oberflachliche Schatzung dies vermochte. Jeden- 
falls sind diese Einkiinfte sehr hoch; aber selbst wenn sie viel 
geringer waren ais es den Anschein hat, konnte ein Staat in 
der Situation Deutschosterreichs darauf nicht verzichten. Dazu 
kommt noch das soziale Moment, welches in diesem Falle sogar 
auf den Nichtsozialisten aufreizend wirkt. Denn der Kinobe- 
sitzer besitzt weitaus den groBten Nutzen aus einer Arbeit, die 
bald groBer, bald geringer, von besserer oder schlechterer 
Qualitat ist, aber keinesfalls von ihm geleistet wird: Irgend 
jemand denkt ein Filmsujet aus; er geht damit zur Film-Gesell- 
schaft, die ihm — ich nehme den korrekten Vorgang an — das 
Sujet abkauft und es auffiihrt. Ein nur einigermaBen gewissen- 
hafter Regisseur muB sich jede Szene genau vorher zurechtlegen, 
eine Menge Schauspieler werden in Bewegung gesetzt (ins 
Wasser geworfen, gerettet, verbrannt usw.), ein Operateur — 
gewohnlich das einzige fachmannisch Ausgebildete und yerhalt- 
nismaBig am schlechtesten Bezahlte bei der Sache — wendet 
seine ganze photographische Geschicklichkeit auf. Hierauf kommt 
die muhselige Arbeit des Entwickelns und Klebens des Films, 
an dessen Zustandekommen eine Menge Leute angestrengt be- 
schaftigt waren — und keiner von ihnen, von einigen Stars, 
die wirklich viel leisten, abgesehen, yerdient auch nur annahernd 
so viel an ihm wie der ihn auffiihrende Kinobesitzer, der mit den 
Handen in den Hosentaschen befriedigt die Leute in Scharen 
zur Vorstellung hereinstrómen sieht und den schuchtern eine 
Auskunft Heischenden stolz an den „Direktor" verweist. Das 
Publikum wiirde, wenn ein Sensationsfilm gespielt wird oder 
ein verregneter Sonntag oder sonstige Umstande dem Besuch

*) Dieser Aufsatz ist der vorg:uglichen, inWien erscheinenden Wochen- 
schrift „Der Friede", Heft 77, 1919 entnommen unter Auslassung eines kurzeń 
Absatzes, der sich speziell auf deutsch-osterreichische Verhaltnisse bezieht. 
Wir werden das hier angeschlagene Thema variierend fortsetzen, bis sich die, 
die es angeht, zu verniinftigen, durchgreifenden Handlungen entschlieBen.

Die Schriftleitung-
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giinstig sind, gen^u so hereinstromen, wenn das Kino dem Staate 
gehoren wiirde. ; Ęin Betrieb aber, auf dessen Fiihrung sein 
Besitzer so wenig EinfluB iiberhaupt nehmen kann, stellt ein 
ideales Sozialisierungsobjekt dar. Die Leitung ist eine so ein- 
fache, dafi sie von einem verlaBlichen Beamten leicht fur mehrere 
Etablissements gemeinsam besorgt werden kónnte. Und wenn 
noch eine theoretische Begriindung fiir die Verstaatlichung be- 
liebt, so vergleiche man die definierende Charakterisierung der 
fiir Verstaatlichung geeigneten Betriebe, die ein Fachmann in 
einem ausgezeichneten Artikel der Zeitschrift gegeben hat: 
„Allgemein kann man sagen, daB sich die Sozialisierung nur fiir 
solche Industriezweige empfiehlt, die nicht abhangig sind von 
grofien Konjunkturschwankungen, die einen regelmaBigen Ab- 
nehmerkreis im Inland besitzen, bei denen die Preisbildung ohne 
allzu grofie Schwankungen vor sich geht und dereń Technik zu 
einem gewissen AbschluB gelangt ist. Von solchen Betrieben 
erwartet man ziemlich gleichformige Leistungen, die nach einem 
gewissen Schema geregelt werden, und die Preisbildung kann 
in Form von Tarifen vorgenommen werden". Jedes dieser an- 
gefuhrten Momente ist in unserem Fali zutreffend. Kiirzer hat 
man ais zur Yerstaatlichung reif alle jene Betriebe bezeichnet, 
dereń Produktionsąualitat durch den Konkurrenzkampf nicht *vł  
gesteigert werden kann. Nun obliegt in unserem Falle die Produk- , a. 
tion einzig den F i l mf a b r i k e n ,  die zu verstaatlichen allerdings 
ein lahmender MiBgriff ware; dem Kino selbst bleibt aber nur 
die ganz mechanische Reproduktion. Freilich obliegt schlieB- 
lich auch dem Theaterdirektor nur Reproduktion. Aber wieviel 
personlicher, anstrengender, schwerer vertretbar ist seine Arbeit, 
die mit Recht sich auch besser bezahlt machen sollte. Und 
dennoch wiirde es sich auch hier wahrscheinlich empfehlen, die 
Leitung einem mit einem festen Gehalte, der hier naturlich ent- 
sprechend viel hoher sein muBte, Besoldeten zu iibertragen, 
damit nicht das Streben nach hoheren Kasseneinnahmen die 
Repertoirebildung und sonstige Fiihrung des Theaters in einem 
Sinne beeinfluBt, der Theater und Kino schon fast ais „un- 
moralische Anstalten" erscheinen laBt.

Dieses ist das zweite, vielleicht noch wichtigere Moment, 
welches fiir Yerstaatlichung der Kinotheater spricht, und diese
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Darlegung wendet sich eigentlich mehr an die Kompetenz des 
Herrn Ministers fur Unterricht ais an die desjenigen fur Soziali- 
sierung. Es ist allgemein anerkannt und durch die Erfahrung 
der letzten zehn Jahre erwiesen, daB der Film durch die Ge- 
walt seiner Anschaulichkeit geeignet ist, die Erziehung der 
breitesten Massen sowohl im guten ais auch im bosen Sinne 
stark zu beeinflussen. Daraus folgt aber unmittelbar die Un- 
móglichkeit, ein Erziehungsinstrument von solcher Wirksamkeit 
weiter noch in den Handen verantwortungsloser privater Be- ! 
sitzer zu belassen, fiir die begreiflicherweise nur materielle Ge- 
sichtspunkte maBgebend sein konnen. Diese Gesichtspunkte' 
lassen sich aber vollstandig mit dem berechtigten Unterhaltungs- 
bediirfnis des Publikums auf eine Weise in Ubereinstimmung 
bringen, die mehr den dringenden Forderungen der Volkser- 
ziehung entspricht ais dies bis nun der Fali war. Ich denke 
dabei nicht gerade an Filmstiicke mit bestimmter Tendenz, ob- 
wohl der danische Dichter Sophus Michaelis, scheinbar unter 
Mitwirkung offizieller danischer Kreise, gezeigt hat, wie auch 
diese Aufgabe taktvoll und wirksam zu losen ist, im „Himmels- 
schiff“, das sich gegen den Krieg, und „Sóhne des Volkes“, 
welches sich gegen den Bolschewismus wendet. Ich denke noch 
weniger an jene heimischen Produkte, die unter dem Vorwand, 
irgendeine Form der Unsittlichkeit zu bekampfen, bei degoutanter 
Hervorhebung sanitarer Momente lediglich und leider mit Erfolg 
auf das stoffliche Interesse des Publikums fur das „Laster" spe- 
kulieren, was in seiner Verlogenheit so ziemlich die ódeste Art
von Cochonerie darstellt, N e i n --------die sittliche Erhebung,
die ich meine, geht aus von der hinreifienden Haltung einer 
Francesca Bertini etwa und von jeder der tausend Mienen ihres 
herrlichen Antlitzes, durch das eine groBe und reiche Seele sich 
ausspricht. Diese Frau, Schopfung edelster Rasse und wirklicher 
Kultur, kann unseren jungen Madchen tausend Anstands- und 
Tanzlehrerinnen ersetzen. Und sie tut es; denn jedes unserer 
jungen Madchen kommt in dem Grade dem modernen Frauen- 
ideale der Kulturwelt naher, ais es, nachdem es die Bertini im 
Film gesehen, sie bewufit oder unbewuBt in Ausdruck, Haltung 
und Kleidung nachzuahmen versucht. Und auf die niederen In- 
stinkte der Manner wirkt sie mit der unmittelbaren groBen Ge-
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walt, welche die angeschaute Schonheit vor der Moralpredigt 
voraus hat. — Solche freudige Art sanfter Erziehung ist es, die 
man den Massen unseres Volkes gonne, damit sie dadurch an 
moderne Lebensart und -weise angenahert werden, von der sie, 
ach! so weit entfernt sind. EineAufgabe von groBer Tragweite. 
Die „Imponderabilien", von denen Bismarck sprach, haben sich 
in diesem Kriege ais das am schwersten Wiegende erwiesen, 
und Lebensformen sind zwar noch nicht der Lebensinhalt, aber 
schlieBlich die unumgangliche Voraussetzung selbst der Lebens- 
mittel, und einer Nation, welche das Messer in den Mund zu 
stecken pflegte, blieb schlieBlich nichts zu beiBen mehr. „Dies 
war ehedem paradox, nun aber bestatigt es die Zeit".

Auf solche Weise also wird sich die Aufgabe des Kinos, 
fur unser Volk einen wichtigen Behelf auf dem Erziehungswege 
„nach Westen" zu bilden, zwanglos vereinigen lassen mit seiner 
urspriinglichen Bestimmung, vor allem anspruchslose, leicht faB- 
liche Belustigung und Unterhaltung zu bilden. Nur vor zwei 
Faktoren schiitze man es: vor der Gewinngier, die ohne Liebe 
zur Sache und ohne Achtung vor dem Publikum eine aus- 
schlieBliche Geldąuelle daraus machen will, und vor der „Ver- 
tiefung" durch die Literaten. Leider haben sich beide die Hande 
gereicht, um vereint die Filmproduktion bei uns und in Deutsch- 
land auf ein Niveau zu bringen, welches tief unter dem aller 
iibrigen Lander ist. Was schon auf den ersten Blick auffallt, 
ist die photographische Uberlegenheit der auslandischen Films, 
die schon vor dem Krieg ziemlich groB war, inzwischen aber 
noch bedeutende Fortschritte gemacht hat. Was aber den In- 
halt und die Darstellung unserer meisten Films anbelangt, so 
konnte man allgemein charakterisierend sagen, daB sie, imAus- 
land aufgefuhrt, den Verdacht erwecken, von einer „Gesellschaft 
zur Verbreitung des Deutschenhasses“ angefertigt und in Um- 
lauf gebracht worden zu sein. Davon machen nur ganz wenige 
an den Fingern abzuzahlende Produkte bisher eine riihmliche 
Ausnahme. Es ist aber klar, daB dieser Zustand nicht langer 
dauern darf. Jedes schlechte heimische Produkt schadet uns im 
Ausland und hat geschadet, um wieviel mehr dies aber bei dem 
seine Provenienz noch viel mehr charakterisierenden Film der 
Fali sein muB, ist klar. Eine direkte staatliche EinfluBnahme
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nun kónnte hochstens durch eine beratende, richtunggebende 
Stelle ausgeiibt werden. Verstaatlichung selbst vertragt die 
Filmfabrikation nicht, die scharfste Konkurrenz braucht, um sich 
zti immer neuen Aufbietungen von Erfindung, Regie, Einfallen 
anzuspornen. Wohl aber konnte durch Verstaatlichung des 
Konsums, namlich der Kinotheater, ein wohltatiger Druck aus- 
geiibt werden. Films, die geeignet sind, den Horizont des 
Publikums zu erweitern, oder solche, die einfach einwandfreie 
Unterhaltung bieten, sind anzukaufen und aufzufiihren; solche, 
die geeignet sind, den Geschmack zu verderben und besseres 
Empfinden zu verletzen und dadurch abzustumpfen, sind zuriick- 
zuweisen. AuBerdem sind auslandische Films bester Qualitat 
zur Auffiihrung zu erwerben, und zwar solche belehrenden, 
aktuellen oder bloB unterhaltenden Inhalts; auch gróBere finan- 
zielle Opfer diirfen nicht gescheut werden, um wenigstens auf 
diese Weise die Schranken zu durchbrechen, die uns eigentlich 
seit Jahrzehnten, fiinf Jahre lang aber vollstandig, sehr zum 
Nachteil abgeschlossen haben.

Zusammenfassend sind also ais notwendige MaBnahmen 
auf dem Gebiete des Kinowesens einer demokratischen Re- 
gierung in Anbetracht der materiellen und volkspadagogischen 
Bedeutung des Gegenstandes folgende zwei Schritte dringend 
zu empfehlen:

1. S o f o r t i g e  V e r s t a a t l i c h u n g  der Kinematographen- 
theater.

2. S c h a f f u n g  e i n e r  b e r a t e n d e n  S t e l l e  fur die Film-\ 
industrie, die dazu beitragen soli, ihre Produkte nicht nur ex- 
portfahig zu gestalten, sondern auch geeignet, móglichst ein vor- 
teilhaftes Licht auf ihr deutschosterreichisches Provenienzland zu 
werfen, eine Wirkung, dereń Bedeutung man spat erkannt hat, 
aber nun destoweniger aus dem Auge lassen sollte. Ein wirk- 
lich auf der ganzen Welt popularer Schauspieler, von der Art 
des Max Linder oder der Bertini etwa, kann uns mehr niitzen 
ais zehn Propagandaschriftsteller im neutralen Ausland, iiber 
dereń Absicht man hochstens verstimmt wird, falls man sie 
iiberhaupt beachtet.

Es ist zu erwarten, daB nach dem Vorgange in den 
nordischen Landem auch bei uns die Kinematographenbesitzer
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und Filmfabriken, im ruhigen Genusse ihrer leichten Verdienste 
gestort, sich vereint und energisch gegen obige MaBnahmen zur 
Wehr setzen werden. Es ist aber auch zu erwarten, daB die 
Regierung ihrerseits es nicht an Energie fehlen lassen wird, um 
diesen Widerstand zu brechen.

SchlieBlich soli noch dem Bedenken begegnet werden, daB 
in einem demokratischen Staate ein Ausdrucks- und Mitteilungs- 
instrument, was ja schlieBlich das Kino nur ist, ausschlieBlich dem 
Gebrauch des Staates vorbehalten bleiben soli. Es soli also fur 
derartige Films, sei es politischen oder artistischen Inhalts, fur 
dereń Auffiihrung der Staat kein Interesse hat, ein bestimmtes Kino 
ganzlich oder mehrere Kinos zu solchen Tageszeiten zur Ver- 
fiigung stehen, an denen sonst nicht Vorstellungen stattfinden. 
Ein entsprechender Teil desErtrages ware ebenfalls abzuliefern, 
Ebenso ware es besser, wenn zu Zeiten der Wahlpropaganda 
die Kinos nicht an die Partei vermietet wiirden, welche iiber 
den groBten Wahlfonds verfugt, sondern daB die Kinos nach 
einem bestimmten Schliissel den politischen Parteien zugewiesen 
werden, falls sie sich ihrer tiberhaupt zu Propagandazwecken 
bedienen wollen.
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DIE TRIBuNE*)
Zur Begrundung eines Theaters ist nach unsrer Auffassung 

^nicht nur die Erfullung der Bediirfnisfrage im polizeitechnischen 
Sinne erforderlich, sondern auch eine Rechenschaft (iber die 
subjektive und objektive Notwendigkeit der Griindung. Diese 
vor Eroffnung der „Tribune" zu geben, fiihlen wir uns grade 
mit aller Bestimmtheit gedrangt und verpflichtet. Und zwar durch 
unsre unerschutterliche Uberzeugung, daB auch das Theater 
Ausdruck einer Gesinnung ist — oder werden muB.

Das bisherige Theater freilich, von dem wir uns — gewiB 
nicht ais die ersten, hoffentlich aber am bestimmtesten — 
abkehren, driickt keine Gesinnung aus und hat mit Gesinnung 
nichts zu tun. Es ist in einem Falle ein Museum zur Sammlung 
und Aufreihung von Literatur-Reliąuien aller Zeiten, im andern 
ein Hexenkessel, in dem Gifte und Nahrhaftes zu unverdaulicher 
oder gehaltloser Speise gemischt werden. Sein einziges Regulativ 
ist der Mangel jeglichen Standpunktes, ein Prinzip gibt es nicht, 
sogar seine Berechtigung wird abgestritten, und ais einziges 
Kriterium wird — im guten, im allerbesten Falle — asthetische 
Erwagung zugelassen.

Also wirkt es nur, im besten Falle, asthetisch; es wirkt von 
keinem Standpunkt aus, diffus, nach allen Richtungen durch- 
und gegeneinander, also gar nicht. Statt geistige Tat aus seiner 
eignen Aktiyitat zu erzeugen, verschafft es im besten Falle wert- 
volle Unterhaltung; statt die Zeit fruchtbar aufzubauen, vertreibt 
es die Zeit. Ist das ein Wunder? .Wer nicht weiB, was er will, 
oder iiberhaupt nichts will, kann auch nichts wirken; und fragt 
dochumherbeigeistigenMenschen, ob es heute ein Theater gibt!

Seine Erscheinung schon verrat es. Eine neue und immer tiefer 
zum Grunde erneute Zeit duldet es, daB ihre Dramen immer 
noch in Raumen gespielt werden, die ais Illusionsbuhne einer 
versunknen Kulturepoche wie der Renaissance, ais Rangtheater 
dem hofischen Barock angehoren. Das planlose Durcheinander 
des Spiel-„Plans“ — heute Antike, morgen Moderne: heute

*) Wir werden um Veroffentlichung dieses Programms der „Tribune", 
Berlin-Charlottenburg, von ihren Leitern und geistigen Urhebern ersucht.

Die Schriftleitung.
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Mysterienspiel, morgen ein Schwank — bringt es mit sich, daB 
viele, daB die meisten Dramen, die fiir ganz andre Buhnen 
gedacht waren und entstanden, hier unter Bedingungen hinter 
das Rampenlicht gezerrt werden, die ihrem Geiste zuwider sind. 
Vor allen Dingen scheint uns, die wir ein Theater, das nichts 
ist ais „Schau“-Biihne, fur eine unmoralische Anstalt halten, 
diese Erscheinungsform dem ethischen Geiste heutiger Dramatik 
zu widersprechen und ihn zu zerstoren, da hier Problem und 
Konflikt, Losung und Untergang in spielerische Indirektheit un- 
schadlich gemacht, in illusionistische Theatralik umgebogen werden.

Darum ist es fiir uns selbstverstandlich, nicht ais erschopfender 
Ausdruck, aber ais erste Voraussetzung, die unaufschieblich not- 
wendige Revolution des Theaters mit einer Umgestaltung des 
Biihnenraums zu beginnen. Aus der unnatiirlichen Zweiheit von 
Biihne und Zuschauerraum muB die lebendige Einheit eines 
kiinstlerischen Raumes zur Vereinigung Schaffender — hingebend 
und aufnehmend Schaffender — entstehen. Gibt es etwas 
Sinnwidrigeres, ais daB ein hochgestellter Guckkasten von Biihnen- 
raum ohne vierte Wand vor einen langgestreckten Kasten von 
Zuschauerraum gesetzt ist, getrennt durch ein Proscenium, vor 
Leute, die das alles gar nichts angehn kann? Wir wollen Beteiligte, 
wir wollen intensivste, unbeschrankte Wirkung des grenzenlosen 
Erlebnisses. Wir wollen kein Publikum, sondern im einheitlichen 
Raume eine Gemeinde. In diesem Raume sei die Biihne — 
ahnlich einer Kanzel, auf der zu unmittelbarer Wirkung mit der 
starksten Methode, namlich Handlung und Darstellung und 
Erzwingung lernbegieriger Mitahmung, mehr ais nur gepredigt 
wird — eine Tribiine!

Wir erinnern daran, daB wir, ohne Gebundenheit an Tradition 
und ohne spielerische Nachahmung, nur durch unbeschrankte aus- 
schopfende Verfolgung unserer Notwendigkeiten, so in dieNahe der 
groBen Zeiten der Theaterkunst, der Antike, der japanischen 
und der javanischen Biihne gekommen sind wie die neue Bildkunst 
durch ihren Eigen-Sinn nah an die groBen Zeiten der Malerei.

Die erste und wichtigste Folgę dieser unsrer Erneuerung 
des Biihnenraums, auch sie wieder bringt uns in die Nahe jener 
Zeiten: wir werden ohne Dekorationen spielen, aber die not- 
behelfiiche Kenntlichmachung des Schaupłatzes auf einer
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beschriebnen Papptafel durch bildhafte Andeutung und gegen- 
standliche Arabeskę ersetzen. Wir werden die Shakespeare- 
Buhne also nicht nachahmen und nicht erneuern, sondern ihren 
Sjnn aufnehmen. Wir verzichten auf einen Naturalismus, der 
doch nicht erreicht werden kann, auch aus Achtung vor einer 
Natur, welche die Nachbildung aus Holz und Pappe nicht ver- 
dient. Die Dekoration war im Theater der illusionistischen 
Spielerei Sełbstzweck geworden, das Drama zum Panorama — 
wir wollen die kunstlerische Reinheit wieder erreichen: das 
Drama ist ein Dichtwerk, also aufs Wort gestellt, es wirke durch 
dieses sein Urelement, Der Schauspieler, ganz auf sich selbst 
gestellt und der innersten Intensitat von Temperament und 
Phantasie iiberlassen, wirke vor einem Publikum nicht mehr aus 
passiven „Zuschauern“, sondern ausproduktiv erregtenTeilnehmern 
an der kunstlerischen Gestaltung. Was verfriiht von der Kritik 
behauptet wurde, verlangen wir vom Mitglied unsrer Gemeinde: 
es habe schopferisch teil am Kunstwerk, am einheitlichen, es 
helfe an der Gesinnungsoffenbarung.

Dieses Theater namlich ohne Betrieb und Technik, ohne 
Rund- und Kuppelhorizonte, ohne Dreli- und Versenkvorrichtungen 
kann, unabgelenkt und unbeschrankt, infołge seiner Unmittelbarkeit 
Seele und Gesinnung offenbaren. Da es wahrhaft wirken kann, 
lafit es die — nach seelischer Umanderung tendierende und in 
der Wirkung offenbare —- immanente Ethik des Kunstwerks 
machtvoll in die ihrer bedurftige Zeit greifen. Unser aktivistisches 
Theater hat, der Verantwortung gegen den Geist bewuBt, ein 
Programm der Verantwortlichkeit, der Ethik also, der Politik. 
Fanfar en werden von unsrer Tribiine tonen: Fanfar en der Liebe, 
der Menschlichkeit, der Gewaltfeindschaft, der Weltfreude, der 
Erneuerung. Wir haben einen Standpunkt und eine Richtung. 
Wir werden sachlich sein. Wir werden pathetisch sein. Wir 
werden banał und ekstatisch sein, wo und wie es sich gehort. 
Wir werden nicht spielen, sondern Ernst machen.

Wir werden nicht nur Dramen bringen, sondern alle Kunst 
— wir werden, Politiker des Geistes, sogar politische Religions- 
gesprache auffiihren.

Unsre Buhne heiBt Tribiine und soli nicht eine Zivilisations- 
erscheinung sein wie die andern, sondern ein Kulturtheater.
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VON NOT UND SELIGKEIT DEUTSCHER KUNST. 

10 PROZENT SEELE
Von Erwin Reiche

*

Die Not derer, die in Berlin nach Theaterkunst lechzen, 
ist sehr hoch gestiegen. — Werden Pelzumhange, Perlnadeln, 
Brilłanten und Seidenkleider „sozialisiert", so sehe ich auBer 
vielleicht den bezahlten Theaterguckern nur noch schwitzende 
Jungchen und gebatikte Jungfrauen die Tempel durchrasen, 
diese falsch gebildeten kleinen Bourgeois, die eine Kunstvor- 
stellung ahnungslos zum AnlaB ihrer schrei- und handgymna- 
stischen Exzesse nehmen — Kunstvorstellungen sagę ich trotz 
allem, sagę es, wiewohl bitter zweifelnd, doch auch mit gewissem 
Ernst; denn ein Strahl des ewigen Feuers bricht, wie aus fast 
jedem Winkel Leben, so, und sei er noch so dunn, aus den 
meisten Schaustellungen des Theaters — wie oft freilich ohne 
Wissen und Wollen der Biihnenleiter; denn — und davon 
mochte ich heute sprechen — glaubt nicht (nein, ihr tut es 
nicht —), glaubt nicht, daB alle diese Direktoren ein heiliges 
Lohen in sich spiiren. — Da hat einer Geld, trifft andere Geld- 
manner, und sie haben ein Theater — Da ist ein anderer, ein 
reicher Jungę, liebt vielleicht Devrients Theatergeschichte, schóne 
Bucheinbande, und hat mai etwas vom Nachruhm gehórt: der 
macht jetzt eine Auffiihrungsfabrik auf — Ein Bankeinbrecher 
stiftet ein Viertel der Beute fur fromme Ziele: so verzapft ein 
Direktor hier Kitsch, um dort die Hostie reichen zu kónnen — 
Man hat alles gelernt, kann Operettenschmand, hat Stil, ist 
seriós, lachelt fein und grinst gierig: Markę „Jeder wird zu- 
frieden sein“ — Und ist nun einmal ein groBer, grenzenlos 
bunter Theatergenius da, so werden sich tausend Geschópfchen 
an ihm ansaugen, werden den diesseitigen Menschen in ihm 
niederziehen und „machen das Geschaft". — Ja, am Ende ist 
es das eigene Feuer, das den Genius rastlos und heiB nach 
hundert Seiten zugleich treibt. — Freunde, muB man schildern, 
wie der Spielplan eines Geschaftemachers entsteht?!? Was 
haben wir, was haben Dichter, haben auch darstellende Ktinstler 
von der Inbrunst dieser zu hoffen?! Kónnen die, kónnen sie
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einen herrlicheren Ton kennen ais den des Silbers, das in ihre 
Kassen rollt! —

Und ist nicht eigentlich das Infamste der Anstrich, die lichte 
Mąske ? ! Possentheaterhauptling, Operettenmanager: mein Gott, 
das ist doch ehrliches Volk — Sozusagen ehrliches Volk. — 
Aber Gesinnung anlegen, strebsam von hohen, steilen Zieleń 
reden, den ringenden Astheterich machen: fi donc — das ist 
das Unappetitlichste: die Phrase, die ja die groBe Gottin dieses 
Lebens ist! — Das Milieu, die Luft, das ist das Ungesunde — 
das HaBliche, Traurige, daB selbst schone Auffuhrungen so oft 
Zufallsblumen, so oft, so immer fast aus Sumpf hochgebluht 
sind — .

Alles ist Anstrich, alles ist Phrase — Und die Wissenden 
spielen diese Komo die vor dem nicht hinreicfiend gewitzten, 
auch nicht genug interessierten Publikum mit! — Wenn da und 
dort ein Berufskritiker schreibt: „Dank sei dem Direktor X, 
der . . oder: „DaB Herr Direktor X gerade dieses Stiick ge-
bracht hat, sagt, daB er ein inneres Verhaltnis zu dem Dicht-----
Meine Herren, wer lacht nun wen aus?! —

Ganz schlimm aber ist, wenn diese Thespisse nicht einmal 
die Witterung fur das haben, was ihnen Geld bringen kann, 
wenn sie also sozusagen ihren innersten Beruf verfehlt haben, 
wenn sie etwa — dreifacher Witz! — zum Heile der Kasse 
ein Werk der Kunst bieten wollen, das sich nachher ais Kitsch 
entschleiert und — und nicht einmal bei wehenden „Steuer- 
karten" Publikum anlockt. — Wozu ist nun ein solcher Konfek- 
tionar gut, der nicht Velvet von Sammet unterscheiden kann, 
der sich dauernd falsch eindeckt, der die „groBe ModeM nicht 
vorausriecht!? Wozu nur?! Ja , ohne Warenkenntnis kann man 
nicht Kaufmann sein, nicht, meine Freunde!? Und um hier 
Warenkenntnis haben zu konnen, muB man wieder — nicht!?— , 
muB man wieder ein ganz klein wenig K — Kiinstler sein — 
Kfinstler sein — Nicht?! —

Man hat wieder einmal (wie anno diaboli 1914) groBe Zeit 
gemacht (Menschen, Menschen, Masse, wie, an wen glaube ich 
nun!?) — Die Theaterdirektoren, sofern sie politisch gebildet 
sind, merken auf, schnuppem. — Amen! —
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DRESDNER THEATER Von H. Z.

Ein Riickblick eriibrigt sich. Was ware auch festzustellen ? Wieder ein 
Jahr nur halb eingeloster Verpflichtungen. Mit dem linken Bein klebte man 
am Alten, — es wird erzahlt, an Dramenmanuskripten, die ungenannt sein 
sollende Dramaturgen oder andere Verantwortliche seit undenklichen Zeiten 
kontraktlich-fest angeleimt hatten; — das andere Dornroschen fiihlte beim 
Erwachen es noch in sich prickeln wie Selterswasser und wedelte unschliissig 
in der Luft. Man wird sich schon aus dieser Lagę herausbalancieren miissen, 
und wenn Geriichten zu trauen ist, ist der Ruhestuhl nicht mehr das unent- 
behrliche Reąuisit auf dem Kunstkarren. GewiB ist gearbeitet worden: am 
Pult, hinter der grunen Lampe, in Literaturgeschichte und im Bemuhen, ein 
Publikum, das man kennt und das nicht so sein sollte, wie es ist, zu unter- 
halten. Stubenluft! Einer gewissen Art der Intelligenz, die nie iiber das 
Verniinftige, AngepaBte binausgelangen kann und will, gelingt es schlieBlich, eine 
dem Positivismus < hnehin geneigte Umgebung in das solide Kammgarn ihrer 
Korrektheit einzuspinnen, Das ergibt dann ebenso sympathische wie lang- 
weilige Zeitgenossen, die von allen Seiten erst gewetzt werden miissen, damit 
ihr Menschlichstes wieder zum Vorschein kommt. Es ist s o : ein bei ver- 
schlossenen Turen und Fenstern ausgeheckter Spielplan, der in seinen Maschen 
und Linien nichts von den irrationalen Situationen gegenwartigen Lebens, dem 
spriihenden Wechsel des Wahrscheinlięhen und Unmoglichen zeigt, erweist sich 
bald ais ein gefahrliches, die besten Krafte verstrickendes und zerstorendes Netz,

Ich habe Karl ZeiB nicht fur einen besonders kiihnen oder gar genialen 
Regisseur gehalten. Er war klug, fleiBig und geschickt. Ais Stratege, Biihnen- 
leiter verstand er es jedoch, die Figur eines kleinen Napoleon zu machen 
und die Feudalherrschaften der Plattitiiden, des verlogenen Anstandes und 
der verstaubten Professorenromantik ais langweilende Konventionen zu be-
handeln, die mit der Zeit sowieso verschwinden wiirden,--------wenn Er so
konnte, wie Er wollte! Das biirgerliche Hoftheater Sachsens machte damals 
nicht schlecht die Pose des Aufsassigen, der dem Satze von der Beschrankt- 
heit des Untertanenverstandes miBtraut, Frische Luft wehte im Dunsttempel. 
Die freierfindende Phantasie national-liberal verpflichteter Historiker wird in 
der fri6chen Brise der Ara ZeiB den ersten Vorboten des bald darauf 
mit Genehmigung samtlicher Behorden losbrechenden Sturmes der sachsischen 
Revolution feststellen. In dem, was nachher ais Spielplan galt, laBt sich kein 
Willenszug, kein Spiegelbild einer Personlichkeit, keine Richtung ins Zu- 
ktinftige erkennen. Wer geistige Verarmung nicht scheut, kann von Wieder- 
holungen des ewig Gestrigen leben und braucht keinen Vorwand dazu. Der 
aufmerksame Beobachter stellt dann allerdings eine mit der Zeit eintretende 
Erschlaffung und Unlustgefiihle an den Besten der unfreiwillig Beteiligten fest. 
Diese Wahrnehmung verdeutlicht sich zur GewiBheit in Fallen, welche das 
wahlberechtigte Eigenleben des die Glieder regierenden Kopfes demonstrieren.

Da das von letzterem zur Auffrischung des Organismus gewahlte Er- 
lebnis sich meistens ais iiberlebt erweist, tritt das gewiinschte Wunder nicht



ein: die heiligen GefaBe bleiben trocken, kein rauschendes Blut schenkt der 
Himmel ais Symbol kraftspendender Erneuerung. Jedenfalls war es mit dem 
Zauberlehrling W ilhelm  S tiic kleń auf der „StraGe nach Sieinaych" nicht er- 
reicht. Berliner Kurfiirstendammadels haben in Viga Sartorius ihr Nichts 
nłaterialisiert gesehen und sind verfiihrt worden, sich ernsthafter zu nehmen 
ais diese Komodie. Darin liegt schon ein Urteil. AberViga Sartorius muBte 
gemolken werden, denn es war vielleicht doch moglich, Stoff zu erzielen, 
wenn die Zugkraftigen tiichtig rangehen wollten. Nicht jedem ist alles Sache 
des Handgelenks: Alice V e r d e n widerstand der Lockung, sich in einer 
Rolle zu genieBen, die in drei Akten abgewickelt werden sollte, wo doch der 
reduzierte Eindruck des einen die GewiBheit gab, daB man die lange Inan- 
spruchnahme yeriibeln wiirde. Ob Friedrich L i n d n e r  (Fabrikleiter Walter 
Minthe) vor oder nach der Zertriimmerung der Hirnschale des an ethischer 
Sensibilitat ansprechend leidenden Peter Klonne, von Willy K l e i n o s c h e g g  
gefiihlvoll nachgelitten, gliicklicher w ar? Alfred M ey ersKoloman Schnodigl 
wirkte wie friedlicher Sonnenschein auf die langs des Weges nach seinem 
Steinaych zum Trocknen aufgehangten Familiensensationen. Das Beste ward 
also spiirbar: sie alle waren es miide, die StraBen der Belanglosigkeiten 
wandern zu miissen. Und kein Auge wurde naB?!

Ich glaube auch nicht, daB Ge r ha r d  Haupt manns  Legendenspiel „Kaiser 
Karls Geisel“ wie ein Weckruf aus silbernen Fanfaren wirkte. Es war eine 
Gelegenheit zu guter, ja sogar sehr guter akademischer Zeichnung. Hans 
W a h l b e r g  operierte mit wohlerwogenen Dosen. Diesem Greise Karl wiinsckte 
man noch ein paar Jahre weniger heftiger aber liebenswiirdigerer Begegnungen —  
mit den gewohnten, kurzeń Erfrischungskuren zwischendurch. Der Herr 
konnte charmant sein wie ein alter Franzose. Und wuBte dem Bosen mit 
Wiirde zu trotzen, getreu seiner hohen Sendung. Zwischendurch sehr glaub- 
wiirdige sadistische TemperamentsauBerungen. Zum SchluB hochst mannliche 
Reue und Trauer. Auch der „fahle Schein der GróBe", der ein kaiserliches 
Haupt gewohnlich umwittern soli, blieb nicht unbemerkt. Die Figur ward 
runder ais es im Buche steht. Ein alterer Herr durfte in Gersuinds Nahe 
leise betaubt sein: fur diese reizende Artischocke, an welcher zu rupfen — 
bis auf Karl, der ihr Bestes nicht fand, — keinen verdroB, hatte die Natur 
der Jenny S c h a f f e r  nicht den geeigneten Boden. Sie war biegsam und 
schmiegsam, doch nur in den Spitzen, Im Kern das Geheimnis zu suchen, 
ob Heilige, ob Dirne, ob Schuld oder Unschuld, dazu verlockte sie nicht. 
Paul W i e c k e s Alcuin war zu Ende gedacht. Der Blick umzog die Gestalt 
wie einen runden Kreis: es gab keine Ungenauigkeiten. Geist des Latein.

A u c h R i c h a r d D e h m e l s  Drama„Menschenfreunde" ist nicht die letzte 
der Erregungen. Das drei-mal-drei des szenischen Aufbaues wirkt absichts- 
voll, vergeblich nach Bedeutung zielend. Die Architektur ist etwa die eines 
begabten Dilettanten, der mit FleiB und Geschick eine klassische Regel variiert, 
sie „mit neuem Geist erfullend". Viel preisgegebene Seele, ohne die jetzt 
tibliche Unendlichkeitsrederei, und maunlichster Trotz trieben zum Bauen. 
Trotzdem: Literatur, von gestem, Die heutige ist in der Mehrzahl ihrer Einzel-
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leistungen ungeformter, daher verantwortungsloser ais Dehmels dramatische 
Dichtung. Doch das ist Sache des Nichtkonnens. Das Zugespitzte, das auf 
einen Brennpunkt eingestellte Arrangement, — die Funken stieben am hell- 
sten und heiBesten, wenn der kreisende und kriselnde Geist unter die unsicht- 
bare Ausstrahlung eines einmaligen Verbrechens geriet — das Eingeengte eines 
immer wieder zum Ausgangspunkt der Bewegung genommenen Spezialfalles 
(wohl verlangt das die Charaktertragodie), konnten Vorziige bedeuten, wenn 
der wertende Ausgleich zwischen wirklicher oder konstruierter Schuld und 
der Gewissenssiihne sich in weiterer Ausdehnung ais in der Zwangsjacke einer 
Notlage bewegt hatte, die ihre rein auBerliche Ursache immer wieder betonte. 
Es waren drei Akte Kreuz- und Querverhor, mit jener „Spannung", die 
Kriminalgeschichten eigen, und, wie diese, verstandesmaBig konstruiert, Christ- 
liche Dulderpassivitat, die eine Auflósung aller Tat-Schuld durch góttliche 
Gnade kennt, selbstverstandlich erst nach restloser Selbstiiberlieferung und 
erfolgtem Verzicht, das Gewissen iiber die zerstorerische Problematik aller 
auf die „Erlosung" der Materie gerichteten Handlung hinwegzutauschen: so 
die alte Haushalterin Annę. Ihr entgegen die Kraft Christian Wachs, die 
den unlósbaren Gegensatz zwischen Zweck und Mittel zu bandigen vermeint; 
prometheischer Trotz ist solche Auflehnung gegen das immer wieder auf- 
springende Erkennen der Unlosbarkeit des Widerspruchs; der durch das 
Gewissen Gebeugte nimmt das Kreuz auf sich und endet ais ein Gebrochener. 
Besiegter? Nochmals: Bekenntnis der Schuld, dieGewalttat der Tat ewig er- 
zeugt, und Befreiung des Geistes durch Gnade; trotz der Schuld, derKampf 
um die Befreiung des Gewissens, durch das BewuBtsein der Ethik des Zwecks. 
Also: die alte Annę und Christian Wach, — und iiber beiden der groBe 
Unsichtbare! Bei diesen dreien allein war fiir mich das Geschehen, um 
welches herum sich allerlei anbahnende Handlung, die mit einem Kriminal- 
verbrechen in Zusammenhang stand, keine Szene entgehen lieB, wozu sich 
noch, nebenbei, Satirisches begab. M e h n e r t ,  ais Christian Wach, durch- 
wiihlt und zergrtibelt, verstand es, mit zwei Welten zu reden: zu der einen, 
die ausgefiillt ist mit Dingen und Menschen, die so wenig voneinander wissen 
ais von den Dingen, sprach er die Sprache des Brudermorders Kain, der 
fliichtig ist und unstet und sich zu verstecken weiB. Denn diese Sprache ist 
dazu da, die Wahrheit zu verbergen. Nur so konnten ihn die Menschen ver- 
stehen. Sie hatten alle etwas zu verbergen. Dann redete er schweigend, 
oder mit Zeichen, oder mit kurzem, zornigem Ausruf mit dem groBen Unbe- 
kannten, der sich in seiner Brust eingenistet hatte, — und auch durch den 
Mund der alten Annę zu ihm sprach. Er tat in keinem Augenblick etwas 
Belangloses, etwas, das stumm blieb. Maximiliane B l e i b t r e u  ais alte Annę 
werde ich wohl nicht mehr rergessen, — wie man ein iiber weglosem, nach- 
tigem Dunkel heli und klar aufleuchtendes Gestirn, das heimwarts fiihrte, in 
der Erinnerung behalt.
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