
Hansgerd Delbriick 

W olfskehls ironisches V erhaltnis zur Mode 

Es war Karl Wolfskehl keineswegs unwichtig, ob er den Zeitge
schmack der Mode traf oder nicht. Wer es gleichmiitig ertragen 
soH, jenseits der Mode zu stehen, dem muB sie entweder gleich
giiltig sein oder er braucht ein starkes Selbstbe\YuBtsein, wie es mit 
dem Hang zur Eitelkeit, der Wolfskehl eignete, nicht Ieicht ver
einbar war. Wolfskehl versuchte friih, das Problem zu bewaltigen, 
indem er die Mode,. soweit das bei seinem Konservatismus iiber
haupt moglich war, an vorderster Front mitbestimmte: mit einem 
Wertekanon, der sich aus einer nach seiner Auffassung neu beleb
baren und fortzuentwickelnden Vergangenheit speiste. Am erfolg
reichsten war er mit diesem Ansatz zu Beginn des Jahrhunderts in 
der Szene der Miinchener Boheme als vielgefeierter "Konig ( oder 
Zeus) von Schwabing". Mit seiner Dichtung dagegen hatte er von 
Anfang an gegeniiber der Mode einen schweren Stand, und die 
naheliegende Losung, die fehlende Resonanz durch ironische Dis
tanz nicht nur zur Mode, sondern auch zu sich selbst und zum 
eigenen W erk zu kompensieren, , erschien ihm des to verlockender 
und zugleich problematischer, je offensichtlicher sich der Zeitge
schmack von seiner Dichtung entfernte. 
Wolfskehl selbst scheint das bereits in einem Gelegenheitsgedicht 
von 1930 reflektiert zu haben: 

Was von Tanten, altern Schwestem 
Lacherlich im Spinde bing -
W ahrt es treu! Das Modegestem 
Schatzt kein Wissender gering. 

Wespentaille, pralle Glieder, 
Hiiften wie bei Grossmama -
Schon ist das verulkte Mieder 
Samt dem Busen wieder da. 

Gestem Taft und heute Kreppe, 
Morgen wieder steifer Taft, 
Kniefrei gestem, heut die Schleppe, 
Gestem glitzglatt, heut gerafft. 
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Freu dich, Iiebe alte Base, 
Stelzend im verstaubten Chik: 
Alles staunt, keins riimpft die Nase, 
Wirkst als letzter Modetrick!I 

Auf den ersten Blick scheint die Sympathie des Dichters bier auf 
seiten der alten Base zu liegen. Die OberfHichenironie der Verse 
wird von der ersten Strophe an dadurch erzielt, daB das Alte nicht 
nur trotz, sondem gerade wegen seiner Modefremdheit die Chance 
zu modischer Rehabilitierung bekommt. Ein unberechenbarer, aber 
doch jederzeit moglicher und, wenn man nur lange genug wartet, 
wahrscheinlicher Vorgang. Die Ermunterung der alten Base, sich 
tiber ihr plotzliches Comeback in der Mode zu freuen, ist indessen 
hinterhaltig: sie wird aufgefordert, von einer Modetorheit zu pro
fitieren, vor der sie ihr Alter bewahren mtiBte. Weil ihr einziger Bei
trag zur neuen Mode im unbeirrbaren Festhalten an den einmal 
gewahlten und von der Mode tiberholten Vorlieben besteht, iden
tifiziert sich Wolfskehl mit der Base (wie mit der Mode) in der 
Form des ironischen Abstands. Damit verliert umgekehrt der ftir 
dieses Gedicht zentrale gnomische Satz aus der ersten Strophe, dem 
zufolge kein Wissender das "Modegestem" gering schatze, zuletzt 
seine ironische Relativierung und wird in pragnantem Sinne wahr. 
Nicht die Mode, ftir die unterschiedslos alles Alte eines Tages wie
der modisch werden kann, sondem allein der Wissende weiB an dem 
V ergangenen das zu schatzen, was tiber die V ergangenheit hinaus 
Gtiltigkeit beanspruchen darf. 
Ftir den bei der Niederschrift dieses Gedichts bereits einundsech
zigjahrigen Dichter hat das Gedicht offenbar apotropaische Funk
tion: Er wappnet sich gegen das Odium des Aus-der-Mode-Gera
tens mit der festen Absicht, sich durch das Modebarometer in kei
ner Richtung im eigenen Befinden beeinflussen zu lassen, weil das 
lacherlich ware. 
Eine Dekade spater, nach der Erfahrung des Naziregimes und des 
doppelten Exils aus Deutschland und aus Europa, wird diese Ab
sicht jedoch immer barter auf die Probe gestellt. Wie sehr, zeigt sich 
in seinem prekaren Verhaltnis zu dem ungleich erfolgreicheren 
Thomas Mann, dem im kalifomischen Exil lebenden weltbertihm
ten Romancier, mit dessen Weltruhm er nicht mithalten kann. Am 

1 Wo1fskeh1, Karl, Gesammelte Werke, hrsg. Margot Ruben und Claus Victor 
Bock, I (Dichtungen, Dramatische Dichtungen), Hamburg 1960, S. 250. (lm 
folgenden: GW I; auf diesen Band beziehen sich aile nur mit Seitenangabe 
belegten Zitate von Wolfskehls Gedichten.) 
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6. Marz 1939, also nur ein halbes Jahr nach seiner Ankunft in 
Auckland, bedankt er sich in einem Brief an den Kollegen fiir das 
Empfehlungsschreiben, das dem aus Italien mit einem Besucher
visum nach Neuseeland gekommenen Wolfskehl bei den dortigen 
Einwanderungsbehorden den erwiinschten, fiir femeren Aufenthalt 
unabdingbaren Status eines "Permanent Resident" erwirken sollte. 
Der Dank klingt so, als wenn sich der Schreiber die gebotene Herz
lichkeit mit einiger Miihe abfordem miiBte. Angesichts der "in 
Betracht kommenden minds and mentalities", so formuliert er da, 
"nehme" er das von Thomas Mann aufgesetzte Gutachten "gem 
bin": "nicht nur urn des Zweckes willen", sondem auch als 
"Freundesruf', der "in der Einsarnkeit Antithules sonderlich gut" 
tue. Das mit solcher SchluBformel halbwegs iiberspielte MiBvergnii
gen an der generalisierenden Begriindung des Gutachtens (Wolfs
kehl kennzeichnet es mit der Jean Paulschen Formel "mehr und 
dergleichen") diirfte in erster Linie dadurch hervorgerufen worden 
sein, daB in dem in unbeholfenem Englisch abgefaBten Schreiben 
seiner Lyrik gegeniiber seiner Essayistik nur der zweite Platz 
eingeraumt schien. Thomas Mann hatte additiv2 formuliert, fiir 
Wolfskehl aber lag es nahe, die Aufzahlung im Sinne eines hierar
chisch gestuften Urteils zu verstehen und hieraus eine implizite 
Abwertung seiner Lyrik herauszulesen. Ratte doch Thomas Mann 
schon friiher einmal, wie W olfskehl ibn nun in seinem Dankesbrief 
erinnert, die AuBerungsformen der Lyrik "archaisch" genannt, 
weshalb der so gekennzeichnete Dichter sein Dichtertum nun iro
nisch mit einem aus der Antike genommenen Wort des romischen 
Senators Symmachus verteidigt; "daB es alten Leuten anstehe, bei 
ihrer gewohnten Daseinsform zu verbleiben." (BaN II, 293) Das 
Altersargument belegt emeut den schon beim obigen Gelegenheits
gedicht beobachteten zweisinnigen Gebrauch von W olfskehls Iro
nie: was sich als sarkastische Selbstironie gibt, ist mindestens so sehr 
gegen den nicht einmal sechs Jahre jiingeren Thomas Mann 
gerichtet: Dessen Fahigkeit, den Zeitgeschmack zu treffen, erscheint 
dem Dichter nicht wirklich bewundemswert, sondem Beleg einer 

2 "In his chief works Karl Wolfskehl deals with German and general European 
history of literature and culture, of religion, philosophy and esthetics. Besides 
his own poetry especially his translations of German and Latin medieval poems 
have won him a high reputation throughout the literary world, and so did the 
philosophical essays gathered in his book Bild and Gesetz (Image and Idea)." 
(Wolfskehl, Karl, Briefwechsel aus Neuseeland 1938-1948, hrsg. Cornelia 
Blasberg, Vorw. Paul Hoffmann, Darmstadt 1988, II, 1085 (Im folgenden: BaN 
II). 
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Oberflachlichkeit, die er bei einem Menschen dieses Alters unna
tiirlich oder sogar geschmacklos findet. 
Hierzu paBt genau, daB W olfskehl es in einem Brief an Edith 
Landmann vom 4. 12. 1946 emphatisch ablehnt, mit einem Tho
mas Mann verwechselt zu werden.3 Gegeniiber Thomas Mann 
selbst dagegen steigert er in einem Brief vom 12. 6. 1946 den Sar
kasmus seiner Selbstironie: "Jenes von Ihnen einmal irgendwo 
unter die 'archaischen Kiinste' gezahlte Laster des Versemachens 
iibt der auch sonst Uberalte heute noch." Und da er von Erich 
Kahler die N achricht erhalten hatte, daB sich Thomas Mann einer 
Operation hatte unterziehen miissen, entbietet er seine Genesungs
wiinsche "dem, von mir aus gesehen, . knapp der Jiinglingsstufe 
Entwachsenen." (BaN II, 296) Hier spatestens hatte das Forcierte 
der selbstironischen Bescheidenheitsgeste dem Addressaten ver
standlich machen konnen, wie ungerecht behandelt sich Wolfskehl 
durch die Bezeichnung der Lyrik als einer "archaischen" Kunst 
tatsachlich fiihlte - und daB sich hinter der Bescheidenheitsgeste ein 
Angriff auf Thomas Mann verbarg. Schwer zu begreifen und sicher 
nur mit Thomas Manns eigener Eitelkeit zu erklaren ist deshalb, 
daB der die gegen ihn gerichtete Ironie nicht bemerkt, sondem mit 
umgehender Post in stolzer epischer Detailfreudigkeit die N atur 
seiner iiberstandenen Krankheit erlautert, eingeschlossen "X-ray 
Bilder", Bronchoskopie und N amen des beriihmten Lungen
chirurgen, der ihm bei der Operation eine Rippe entfemt hatte, und 
sich zum SchluB dann allen Emstes wegen seiner nun auch arztlich 
attestierten Jugendfrische ein Selbstlob ausfspricht: "Die A.rzte 
versichem, ein DreiBigjahriger hatte nicht gelassener durch die 
Affaire hindurchgehen und weniger 'Geschichten' machen kon
nen. Ich muB sagen: Das gefallt mir an mir. Auch eine Rippe hat 
man dabei von mir genommen: Ist aber kein Evchen daraus ge
worden." Natiirlich will Thomas Mann mit dieser Kadenz, ent
sprechend der gewohnlichen rhetorischen Definition von Ironie, 
das fehlende Evchen gerade nicht als staunenswert, sondem als 
Beweis seiner zuletzt doch vorhandenen Einsicht in die Begrenzt
heit seiner Leistung als jugendlicher Patient verstanden wissen. 

3 "Allgemeinheiten, zeitliche Uberblicke, Kritik der Umstande und Gescheh
nisse sind nicht meine Art, nicht meines Pugs. Verwechseln Sie mich nicht mit 
Thomas Mann!" (BaN II, 817) Genauso deutlich in Briefen an Emil Preetorius 
vom 17. 3. 1947: ("[ ... ] ich mochte nicht mit Thomas Mann verglichen werden, 
so wie Du's mit einem Seitenblick tust.") und vom 12. 6. 1948: "Ich stehe mit 
dieser Art Weltberiihmtheiten, besonders der in question, in fast gar keinem 

. Kontakt. [ ... ] ehe ich von einem Thomas Mann einen Bettelscheck einlose, 
hange ich mich auf an geborgtem Strick." (BaN II, 949 und 960-961) 
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Wolfskehl jedoch reagiert darauf mit dem Widmungsgedicht "Das 
Rippchen: ftir Thomas Mann", das er mit den Worten "Poeta Ar
chaicus" unterzeichnet und Thomas Mann als Antwort auf seinen 
Brief zuschickt: eine kaum verhtillte Attacke auf Thomas Manns 
Defizit an Mannlichkeit und also Denunzierung des Mannschen 
Werks als einer bloBen Eunuchenkunst. Das hat mit der Zahl der 
Lebensjahre nicht das Geringste mehr zu tun und auch nichts mit 
dem Gegensatz von archaisch und modern ( oder in Wolfskehls 
Sprache "modisch"), sondern grenzt an Charakterdenunzierung: 

Myriaden von Evchen 
Schufst du ohne Beischlafchen, 
Musengekiisst nur die Lippe. 
Staunst nun, dass deiner Rippe 
Keines entwippe? (270) 

Die vom Scherzton kaum gemilderte Grobheit der Attacke bestatigt 
nicht nur Wolfskehls so ganz anderen Begriff von Selbstironie, der 
ibm jeden Sinn ftir Thomas Manns Selbstironie versperrte, sondern 
das AusmaB des eigenen Leidens unter dem fehlenden Widerhall 
seiner Dichtung. Je mehr die Bedingungen seiner Exilexistenz und 
seine Altersbeschwerden sein Werk bedrohten, desto mehr war er 
darauf angewiesen, daB er sich der eigenen Vitalitat in dem Bereich 
versicherte, der fiir ibn bis zuletzt der "eigentliche"4 war: die 
deutsche Dichtung und sein eigenes Werk als Teil dieser Dichtung. 

2. 

Die Bedeutung von Wolfskehls Reflexion des Kriteriums der Mode 
ftir sein religioses Spatwerk ergibt sich erneut aus dem Gedicht 
"Medico Magistrali" (268) von 1941. Wahrend er jedoch in sei
nem Gedicht von 1930 dessen Heldin, die "liebe alte Base", durch 
die beigeftigten Adjektive mit freundlichem Spott in ihrem 
unbektimmert einfaltigen Verhaltnis zur Mode gekennzeichnet hat
te, ist die Mode diesmal tiber ibn selbst hinweggegangen, und er 
spricht tiber die eigene Zugehorigkeit zum "Modegestem" als ein 

4 Paul Hoffmann berichtet in seinem Vorwort zum Briefwechsel aus Neuseeland 
1938-1948 iiber Wolfskehls letztes Lebensjahr: "Auch auf dem Krankenlager 
sprach er am liebsten, wenn es die Schmerzen zulieBen, und sich Gelegenheit 
bot, von dem, was er "das Eigentliche" nannte, was ihm seit je wesentlicher 
Lebensinhalt gewesen war: von deutscher Dichtung. Er iiberpriifte sein Spatwerk, 
noch immer auf Verbesserungen bedacht." (BaN II, 43) 
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"Wissender", der sich tiber seinen Zustand keinerlei Illusionen 
macht. Im einzelnen halt er sich bier dilrchaus an das, was das 
ironische Rezept seines Gedichts von 1930 zum Umgang mit der 
Mode empfohlen hatte: er besinnt sich auf das bewahrte Alte. Je
doch so, daB er, frei von jedem Schielen auf die Tagesmode, die 
Sprache des bewahrten Alten gleichwohl in eine neue, unverkenn
bar W olfskehlsche Sprache verwandelt: 

MEDICO MAGISTRAL! 

Fiir Dr. WG. in Dunedin, Neuseeland 

Vom Fug des Schicksals darf ich nicht verlangen 
Dass Jahre mir spurlos vorbeigegangen. 
Bin jedes griff in meines Rades Speichen, 
Schwang urn, hielt auf, und hinterliess ein Zeichen. 
Das eine gab mir einen Gallenstiiber, 
Das andre bog den Nacken Iangsam tiber, 
Gar manches legte aufs Gesicht die Hand: 
Innen wards licht, doch Tagesstrahl entschwand. 
Das wieder fuhr nach Sohl- und Fussgelenken, 
Schwer ward der Schritt, Fessel begann zu schwenken. 
Dies nahm die Lust gewaltigem Schlurf und Mampfe, 
Dies tat den Fingern weh im kralligen Krampfe. 
Bins strich die Haare, dass sie graulich schiittern, 
Und schob mich von den Tochtern zu den Miittern. 
Verblasst der Glanz wie bei der Erbkommode -
Diibel spleisst, Schuber knarrt: bist aus der Mode! 
Rage doch treibenden Safts, wenn Windsbraut nackt 
Altstamm und Knorrgeist wild im Runde packt, 
Und unsichtbar mein Voglein, weil sie wettert, 
Das Lied der Riesin siegreich iiberschmettert: 
Sein Herz pocht machtvoll, ob es jauchzt, ob bangt, 
Denn es ist keines, das im Nihil hangt. 

Auckland 1941 

Das Gedicht wurde von den Herausgebem unter die Rubrik "Gele
gentliches" eingeordnet, und die Bezeichnung trifft zu. Es ware 
aber ganz verkehrt, daraus auf Qualitat zweiter Wahl, auf eine bloBe 
Nebenarbeit zu schlieBen. In einem Brief an Edith Landmann vom 
4. 12. 1946 hat Wolfskehl, bezogen dart auf sein Gedicht "An die 
Deutschen", unter Berufung auf Goethe dargelegt, welch hohe, ja 
hochste Meinung er vom Genre des Gelegenheitsgedichts hatte: 
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"Aber das ist meine Art: ich spree he, ich denke, ich urteile von dem 
Winzigpunkt Ich aus. Auch dies Gedicht eines der 'Gelegenheit' in 
Goethes V erstand. Ob und wieweit es, grade durch diese Grenz
ziehung in Zeit und Ort [ ... ] typische Gewalt erhalt, Vor-Bild wird, 
babe ich nicht zu entscheiden." (BaN II, 817)s Was also war die 
"Grenzziehung in Zeit und Ort" dieses Gedichts? 
Auszugehen ist von der konkreten personlichen Situation, in der 
das Gedicht geschrieben wurde. Mit Sicherheit war eine ernsthafte 
Krankheit im Spiel. Sie zwang ihn, im Umgang mit seinen Mitmen
schen gegen seine Regel zu verstoBen, sich von den hiobhaft an
wachsenden Gebrechen seines Alters keinesfalls in seiner umfang
reichen Korrespondenz behindern zu lassen. Ein Jahr vor der Ab
fassung des Gedichts, in einem Brief an Wolfram von den Steinen 
vom 3. 4. 1940, hatte er noch schreiben konnen: "[ ... ] zwar 
zerschleiBt man in alten Tagen unverrneidlicherweise - ein ProzeB, 
der unter widrigen UmsHi.nden besonders unerbittlich sich voll
streckt - aber selbst sub specie dieser tristen Wahrheit ware ein 
weiteres Schweigen Ihnen gegeniiber gar zu schabig." (BaN II, 
307) DaB seine gesundheitliche Lage sich im Jahre 1941 erheblich 
verschlechterte, ergibt sich, wenn wir uns auf seine ver6ffentlichte 
Korrespondenz verlassen diirfen, aus der Lucke in der Reihe von 
ihm verfaBter Briefe. Sie reicht von Mitte August bis fast Ende 
November 1941. Gegeniiber Verwandten und Freunden war er 
auBerst scheu und zuriickhaltend in der Benennung seiner Krank
heiten: in einem Brief vom 25. 11. 1941 an Pater Thomas Michels, 
offenbar schon wahrend der Rekonvaleszenz, spielt er die hinter 
ihm liegende Krankheit herunter, indem er von ihr nur als von 
"allerlei iiuBere[n] Unebenheiten" spricht, die nunmehr "soweit 
geglattet" seien, daB er beginnen konne, aufgehaufte Briefschulden 
Iangsam abzutragen. (BaN II, 280) Und aus einem acht Tage spater 
geschriebenen Brief an die Nichte Marie Luise Wolfskehl wissen wir 
nur, daB zu den "Unebenheiten", die ihn am Briefeschreiben hin
derten, auch eine sich anschlieBende schwere Grippeerkrankung 
von Margot Ruben geh6rte,6 mit der er zusammenlebte, der er in 

5 Vgl. auch den fliiheren Brief vom 28. 2. 1940 an Curt von Faber du Faur: "[ ... ] 
es gibt iiberhaupt keine iiuBern Umstiinde, nicht die Sachlage, sondern die Ichlage 
bestimmt Grad und Art des Lebensgefiihls und sie, sie allein ist Quelle und Ziel, 
freilich nicht in irgendeinem monadischen Sinn." (BaN II, 77) 

6 Wolfskehl begriindet in diesem Brief vom 2. 12. 1941, warum sein Brief
schreiben "im Spiitsommer und Herbst" - also dem neuseeliindischen Spiitwinter 
und Fruh1ing - immer mehr ein Problem geworden sei: Erst sei er selbst "eine 
Zeitlang unwohl" gewesen, und dann habe Margot Ruben eine sehr schwere 
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jenen Jahren des Exils seine Briefe zu diktieren pflegte und ohne 
deren Hilfe er wegen der fortschreitenden Erblindung seine Kor
respondenz nicht hatte ftihren konnen. 
Worum es sich bei der eigenen Krankheit des J ahres 1941, die ibn 
ans Bett fesselte,7 medizinisch tatsachlich handelte und wie schwer 
sie war, ergibt sich jedoch aus einem ftinf Jahre spater geschrie
benen Brief Wolfskehls an Abraham Scholem Yahuda vom 2. 8. 
1946: "Ich hatte damals einen so schweren Anfall von Herzmus
kelschwache, daB ich fast zwei Monate bettlagerte und seitdem, wie 
Faust von sich sagt, 'leise und bedachtig' die Schritte zu nehmen 
gezwungen bin." (BaN II, 270) Diese Krankheit sei ftir ibn "ein 
Erlebnis" gewesen: "eines von denen, die zur Bereitschaft mah
nen." Keine Frage, daB er damit den Tod meint, denn Ausgangs
punkt ftir seine Erwahnung des eigenen Herzanfalls gegentiber 
Y ahuda war gewesen, daB auch dieser soeben von einer Herzattacke 
"angegriffen" worden war; Wolfskehl hatte auf diese Nachricht 
mit der Feststellung reagiert, wer "mal so urn die 60 rum" sei, 
mtisse "eigentlich immer gewartig sein, daB einmal an die Ttir ge
klopft wird." (Ebd.) Der Satz wirkt emeut wie eine Anspielung auf 
die Szene "Mittemacht", a us der schon das eben zitierte, von 
Wolfskehl explizitgemachte Faust-Zitat genommen war: die Szene, 
in der Faust erblindet und mit seinem Tod konfrontiert wird. 
Davon, daB er selbst am Rande des Todes stehe, hatte Wolfskehl 
schon ein J ahr nach seiner schweren Erkrankung, am 25. 11. 1942, 
in einem Brief an Hanne Marcus gesprochen und sich auch da auf 
den Zustand seines Herzens bezogen. Doch hatte er da noch, 
obwohl er ausnahmsweise von "Leiblichem" zu reden bereit war, 
dieses Leibliche sogleich wieder mit Geistig-Seelischem vermischt: 
"Auch im Leiblichen bin ich nicht mehr, der ich war. Ich 
schwanke. Mein Herz will nicht mehr. Mtide und verscheucht. Ich 
will Dir nichts vorklagen." (BaN II, 410) Im Geistigen ist die Folge 
seiner Krankheit eine Resignation, die er positiv zu fassen sucht: 
"Ich verstehe jetzt so vieles. Immer mehr und mehr sehe ich, wie 
alles in und auGer dem Pug dennoch den Weg bereitet hat. Ich 

Lungenentzundung bekommen: "man konnte feststellen, wie auch das engste 
Lebenssystem durch den Zusammengriff von Riiderchen in Gang gehalten wird, 
bei denen keins ausfallen darf." (BaN II, 496) So sehr er also seine eigene 
Krankheit herunterzuspielen suchte, so unumwunden war er bereit, die Krankheit 
Margot Rubens beim Namen zu nennen. 

7 Vgl. den Brief an Schocken vom 12. August 1941: "Auch meine Gesundheit 
ist in letzter Zeit nicht recht fest, augenblicklich hiite ich das Bett." (BaN II, 
204) DaB er das Bett hiiten muB, ist der erste Hinweis darauf, daB es sich urn eine 
emstere Krankheit handelt. 
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fin de mich ab, ob ich fand oder nicht, ich fin de mich ab." Trotz 
seines Versuchs einer positiven Resignation war er beim Schreiben 
dieses Briefes ganz offensichtlich an einem seelischen Tiefpunkt 
angelangt, wie er ihn seinen Briefen nur selten anvertraut hat: "Der 
Schleier, den das Leben webt, Du sprichst von ihm, Du webst noch 
an ibm, mir gleitet er aus den Hlinden, und die bannenden Worte, 
armer werden sie, matter." 
Doch wie sein Spatwerk iiberhaupt, ist gerade auch "Medico Magi
strali" Beweis fiir seine Fahigkeit, die mit der physischen Schwa
chung des Herzens einhergehende Miidigkeit der Seele mit immer 
erneuter Bannkrafts seines Worts zu iiberwinden. Im Falle von 
"Medico Magistrali" war dabei offensichtlich seine Beziehung zu 
dem Arzt "Dr. W. G." beteiligt, dem er das Gedicht gewidmet hat. 
Von diesem Arzt bier nur so viel: Es handelte sich urn den im 
Siiden der Siidinsel - man denke an die mehr als doppelte Ent
fernung Hamburg-Miinchen -, in der Universitatsstadt Dunedin 
forschenden und mit Lehrauftragen betrauten deutschen Emi
granten Dr. Walther Griesbach, ehemals Professor in Hamburg. 
Wolfskehl hatte ihn im Friihjahr 1941 (also im neuseelandischen 
Herbst vor dem Winter, in dem er dann an seiner Herzschwache 
erkrankte) auf einer Reise auf die Siidinsel kennengelemt, und sein 
Vertrauen, Dr. Griesbach teile sein Mediziner-Ideal, speiste sich aus 
dem BewuBtsein der gemeinsamen humanistischen Vorbildung. Die 
Vermutung liegt nahe, daB Wolfskehl in ihm einen spaten Kollegen 
Fausts sah, der schon bei Goethe zugleich Arzt und Universitats
lehrer gewesen war, und dies in vielfachem Konflikt mit den Auto
ritaten. Griesbachs deutsche Examen waren in Neuseeland nicht 
anerkannt, weshalb er dart einerseits nicht praktizieren, andererseits 
aber an der Universitat von Dunedin forschen und lehren und auf 
diese Weise durch sein Fachwissen zur W ohlfahrt des Landes 
beitragen durfte. So meint das Gedicht im Dativ seines Titels "me
dico magistrali" wahl nicht nur den "meisterlichen" Arzt, sondem 
ist zugleich Anspielung auf eine weitere in der Medizinersprache 
iibliche Verwendung des Adjektivs "magistralis", das - als Ge
gensatz zu "officinalis" - nicht in das amtliche Verzeichnis auf-

8 Nattirlich meint Wolfskehl mit den "bannenden" Worten in seinem Brief an 
Hanne Marcus etwas ganz anderes, als daB sie den Leser in Bann schlagen. In 
dieser letzteren, flachen Bedeutung benutzt Wolfram von den Steinen den Begriff 
in einem Brief vom 18. Januar 1931, indem er sagt, er bewundere "vor allem Ihre 
Kraft mit erstem Wort schon zu bannen und dann den Leser ebenso liebenswtirdig 
wie unausweichlich bis zum letzten Wort an Ihrer Gedankenftihrung festzuhal
ten." (BaN II, 123) 
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genommene, also nicht amtlich zugelassene medizinische Rezepte 
bezeichnet, deren Wert gleichwohl unbestritten ist. Jedenfalls ist das 
Gedicht kaum denkbar ohne W olfskehls doppelte Fahigkeit: in dem 
anderthalbtausend Kilometer entfernten Griesbach eine Reinkar
nation des Arztes und Universitatslehrers Faust zu sehen und sich 
zugleich auch selbst mit Faust als dem alternden, erblindenden und 
mit seinem Tod konfrontierten Menschen zu identifizieren. Erst die 
literarische Uberhohung laBt den Widmungsaddressaten, der bei 
W olfskehls Erkrankungen von Dunedin a us urn telefonische 
Fernbehandlung gebeten zu werden pflegte, als Initiator der vom 
Gedicht nicht nur reflektierten, sondern geleisteten Selbstheilung 
plausibel werden. Daraus ergibt sich umgekehrt, daB die "typische 
Gewalt", die diesem Gedicht nach der von Wolfskehl gegeniiber 
Edith Landmann gebrauchten Formel aus der Selbstheilung zu
wachst, auch den Arzt und Lehrer Griesbach zuletzt wieder in die 
Rolle des vom "Vor-Bild" Lernenden verweist: nicht anders als 
den Dichter und alle seine Leser. In Wolfskehls humanistischer 
Sicht war die Rolle des Lehrenden von der des Lernenden grund
satzlich nicht zu trennen. 

3. 

Von bier aus erklart sich W olfskehls Entscheidung fiir die auBere 
Form seines Gedichts: die uns von Fausts Monologen in Faust I 
vertrauten Madrigalverse. Die durchgangig paarweise gereimten 
Verse, die im Druckbild ohne jede strophische Gliederung auskom
men, konnen nur oberflachlicher Betrachtung einsinnig-monoton 
erscheinen. Dem genauen Hinsehen und vor allem Hinhoren, das 
Wolfskehls Dichtung einzig angemessen ist, ergibt sich die stro
phische Gliederung (in vier Quartette und ein Sextett), bietet sich 
eine vielfaltig gespannte rhythmische Struktur und erschlieBt sich 
die Vielsinnigkeit9 der Komposition. In ihr mischen sich - "im 
Ganzen wie im Einzelnen", also von der ersten bis zur letzten Zeile 
- Autobiographisch-Privates und Offentlich-Politisches, Physiolo
gisches und Geistig-Literarisches, Irdisches und Metaphysisches. 
Dabei spricht das lch in "Medico Magistrali", wie bereits ange-

9 Als "vielsinnig" hat Wolfskehl selbst den Stil seiner spaten Dichtung in 
einem Brief an Abraham Scholem Yahuda vom 2. 8. 46 gekennzeichnet: ihre 
"Komposition" sei "altersgemaB so dunkel und vielsinnig, daB sich bei 
Lebzeiten mindestens wohl kein Verleger dranwagt." (BaN II, 271) Das war auf 
den Zyklus Hiob oder die Vier Spiegel bezogen, gilt aber offenbar genauso fiir 
das Gedicht "Medico Magistrali." 
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deutet, keineswegs nur die Sprache des Goetheschen Faust: das 
widersprache W olfskehls wie Goethes Vorstellung von der Ver
pflichtung des Ich zu individueller Eigenart.Io Gleich die geballte 
Wortfolge des Anfangs ("Vom Fug des Schicksals") ist weder 
Faustisch noch Goethisch, vielmehr ganz Wolfskehlisch. Das Wort 
"Fug", von Wolfskehl besonders hiiufig auf jiidisches Schicksal 
angewendet, markiert mit dem Fug und Recht des Schicksals zu
gleich dessen Unerbittlichkeit: das Verletzende, das mit dem vom 
allgemeinen Sprachgebrauch zu erwartenden Wort "Fiigung" un
zulassig geglattet ware .I 1 Der Genetiv "Schicksals" ist nicht jam
bisch, sondem spondaisch mit zwei Hebungen zu lesen, wodurch 
der Vers in der Mitte eine Zasur erhalt, die der vom Fug des 
Schicksals provozierten Nachdenklichkeit, als einem Einhalten des 
gewohnlichen Denkens, gemaB ist. Eine ahnliche Korrektur ober
flachlichen Denkens findet sich in der rhythmisch-syntaktischen 
Abfolge des zweiten Verspaars. Die Schicksalsschlage, denen das 
Ich im ersten V ers J ahr fiir J ahr auf scheinbar immer gleiche Weise 
ausgesetzt ist, werden in ihrer Abfolge im zweiten Vers rhythmisch 
unterbrochen: gleich anfangs beschleunigt, dann zweimal aufge
halten und zuletzt wieder zu einfOrmig syntaktisch-rhythmischem 
FlieBen gebracht: 

Ein jedes griff in meines Rades Speichen, 
Schwang urn, hielt auf, und hinterlieB ein Zeichen. 

Das Zeichen, mit dem das Ich iiber die Jahre in seinen Krankheiten 
und Gebrechen immer wieder neu und a.nders und doch auch 
wieder einformig-einsinnig "gezeichnet" ist, gibt den ersten vier 
Versen, die als in sich geschlossene Einleitung des Gedichts anzu-

10 V gl. seine Kritik an den Gedichten von Julius Schwabe im Brief vom 18. 
Dezember 1929: "Kein eigener Blick, kein eigner Ton." (BuA, 46) Die Eigenheit 
des Tons unterscheidet das Gedicht "Medico Magistrali" auch deutlich von 
Wolfskehls eigenem Verfahren in Maskenzug 1904, wo er in der Maske des 
Gianino ganz bewuBt und so rein wie moglich die Sprache Hofmannsthals aus 
Der Tod des Tizian hatte imitieren wollen. (In Maskenzug 1904 wirkt das 
Gelungene der Imitation heute Ieicht wie Parodie, obwohl es mit Sicherheit nicht 
so gemeint war.) 

11 Dies scheint ein eminent jiidischer Zugang zum Begriff des Schicksals. So 
verwundert 'es nicht, daB sich bei Elazar Benyoetz (Variationen iiber ein ver
lorenes Thema, Miinchen 1997, 128) Gertrud Kantorowicz' Satz zitiert findet, 
unser "ganzes Leben" werde "nur gewonnen, wo wir auch das noch aufnehmen, 
was uns vemichtet." Indessen stammt dieser Satz, wie von Benyoetz in den Zitat
nachweisen gewiirdigt, aus ihrem Buch Vom Wesen der griechischen Kunst, 
hrsg. Michael Landmann, Heidelberg/Damstadt 1961, 78. 
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sehen sind, einen gewichtigen, metaphysisch getOnten AbschluB. In 
ihm bekennt sich das Ich gleich eingangs zu seiner jiidischen 
Schicksalsperspektive, wie Wolfskehl dies zur Zeit seiner Emi
gration auch brieflich zu tun pflegte.12 Entsprechend weist die 
Aufzahlung und Beschreibung der Krankheiten und Gebrechen in 
dem dann folgenden Hauptteil, also in den nachsten dreimal vier 
Versen, von vomherein iiber sich hinaus. Die Leiden haben, bei all 
ihrer realen Schwere und Uberschwere, einen Sinn, der sich nicht in 
ihnen selbst erschopft; ihn zu belegen und zu bewahren ist die von 
Anfang an angestrebte Aufgabe, die dann zuletzt in den SchluB
zeilen des Gedichts erreicht wird. 
Im ersten Verspaar des zweiten Quartetts wird jedoch, zur Kenn
zeichnung der Vielfalt und Verschiedenartigkeit der physischen 
Leiden, das rhythmische Tempo der metrisch gleich gebauten, in 
sich selbst nicht unterbrochenen Verse durch den Inhalt und die 
Lautfolge erst stark beschleunigt, dann stark verlangsamt. Der 
PlOtzlichkeit und kurzen Dauer der Attacke einer Gallenkoliki3 
steht der schleichende Vorgang der durch Osteoporose hervorgeru
fenen Versteifung der Wirbelsaulel4 gegeniiber: 

Das eine gab mir einen Gallenstiiber, 
Das andre bog den Nacken Iangsam tiber, 

sowie gleich anschlieBend, nur durch Komma und Versende 
abgetrennt, weil dieses andere, sich iiber viele Jahre hinziehende, 
schleichende Ubel das erste im BewuBtsein des Dichters iiberdeckt: 

12 Vgl. im Brief an Edgar Salin vom 19. 1. 1947: "Das Schicksal kam tiber mich, 
ich hatte es nicht bloB zu ertragen, ich hatte es zu gestalten. Ich hatte die Zeichen 
zu deuten, ich hatte es als Wink zu verstehen. Und als Ruf hatte ich ihm zu 
folgen, dem Urvater-Fatum. All dies unterliegt keiner menschlichen Beurteilung, 
sondern dem hochsten Pug." (BaN II, 193) 

13 Von einer Magen- und Gallenerkrankung berichet Wolfskehl z. B. in einem 
Brief an Salin vom 26. 7. 1938, sowie erneut (und diesmal mit dem Einge
standnis, daB es sich urn eine viel schwerere Krankheit handelte, als im ersten 
Brief zugegeben) am 1. 11. 1938. (BaN II, 116 und 121) 

14 Paul Hoffmann betonte gegeniiber dem Verf. in einem Telefongesprach vom 
27. 12. 1997 Wolfskehls auffallig aufrechte Korperhaltung. Sie steht indessen 
seinem BewuBtsein des gebogenen Nackens nicht entgegen, sondern zeigt 
umgekehrt, mit welch bewuBter Anstrengung er an seiner aufrechten Haltung 
arbeitete. Im geistig-seelischen Bereich wird Gleiches schon durch eine 
Briefstelle vom 5. 6. 1939 (an Edgar Salin) belegt: "Dieser furchtbarste Verzicht, 
damals [sc. in Rom zur Zeit des Tacitus] schon erdammernd in den Seelen und Stoa 
genannt, welche Wiirde trug er doch in sich! Denken wir daran, stehen auch wir 

· aufrecht, ob auch verhiillt an Haupt, Sinn, Mutung und Wort." (BaN II, 126) 
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der Vorgang des Erblindens. Die Jahre der Erblindung werden bier 
in biblisch verstandlicher Allegorik im Akt des feierlichen Hand
auflegens vorgestellt; mit dem gespendeten Segen wachsender Er
kenntniskraft verhangen sie zugleich den Fluch der Blindheit: 

Gar manches legte aufs Gesicht die Hand: 
Innen wards licht, doch Tagesstrahl entschwand. 

Als Geste des gespendeten Segens ware eher ein Handauflegen 
"aufs Haupt" zu erwarten gewesen. Die aufs "Gesicht" im enge
ren Sinne (also auf die Augen) gelegte Hand zeigt jedoch an, daB 
mit der Erblindung, wie in iiblicher Metaphorik mit dem "Ende 
des Tages", bereits das Ende des Lebens selbst vorgestellt wird, an 
dem den Menschen die Augen fur immer geschlossen werden. Das 
verweist bier zum erstenmal auch inhaltlich auf den Goetheschen 
Faust, und zwar auf den erblindenden Faust vom Ende des Zwei
ten Teils. Der wird, in der Szene "Mittemacht", von der Sorge so
gleich mit volliger Blindheit angehaucht, und dieser Anhauch tragt 
fur Faust, wie sonst der Anhauch der Pest, bereits den Tad in sich. 
Faust deutet den Vorgang verharmlosend als sich verfinstemde 
Nacht: 

Die Nacht scheint tiefer tief hereinzudringen, 
Allein im Innem leuchtet belles Licht. (V. 11499-11500) 

In seiner Blindheit kann er den Tad weder "sehen" noch "horen" 
und deutet er das von den Lemuren bereits besorgte Graben seines 
Grabs in das Graben seines groBangelegten Bewasserungsprojekts 
urn. Das Ich des Gedichts kommt dagegen, in ldentifizierung nicht 
mit dem BewuBtsein, sondem der objektiven Erfahrung des alten 
Faust, zu einem umgekehrten FehlschluB. Es sieht sich bereits mit 
Blindheit und Tad konfrontiert, wo von ibm Weiterleben in der 
Erblindung gefordert ist. Diese Umkehrung driickt sich auch for
mal darin aus, daB die heiden Halften des Verses, in dem das Hand
auflegen als Ursache der den Tad vorwegnehmenden Erblindung 
erscheint, wie ein spiegelverkehrt angeordnetes Zitat der heiden 
Faust-Verse wirken. Dabei beruht der FehlschluB in heiden Fallen 
auf der Uberschatzung der trotz auBerer Erblindung behaupteten 
inneren Lichtwerdung. Deren Grenzen zeigen sich genauso in der 
Voreiligkeit, mit der das lch des Gedichts das noch zu bewaltigende 
Lebensende mit der Vorwegnahme des Todes iiberspringt, wie 
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umgekehrt in der Langsamkeit, mit welcher der nach eigner Be
rechnung "weise" gewordene Faust (V.' 11440) sein Leben von 
nun an, auch ohne das bewuBt so zu reflektieren, ins Unabsehbare 
dehnen will, jedenfalls von jedem Denken an den eigenen Tad 
denkbar weit entfemt ist. 
Anders als dem in der Erblindung todgeweihten Faust ist dem Ich 
des Gedichts, zugleich mit der belastenden Forderung des Weiter
lebens auf dieser Erde, die positive M6glichkeit des Neueinsatzes 
geblieben, die wieder und wieder auch das Leben Fausts kennzeich
net, bis sie ibm erst ganz zuletzt abgschnitten wird. Im Gedicht 
miindet der gedanklich iibereilte, aber seelisch versHindliche Vor
stoB von der zunehmenden Erblindung zu Blindheit und Tad in 
einer bedrohlichen Fermate, der nur durch einen N euanfang zu 
begegnen ist. Folgerichtig wirkt in den nachsten vier Versen das 
Zuriick ins Aufzahlen weiterer (nicht passiv erlittener, sondem 
standhaft ertragener) Krankheiten wie eine bewuBt gewahlte Thera
pie; sie erlaubt es dem Ich, seine Lebensgeister fast routinemaBig 
wiederzubeleben und sogar, wenn auch nur kurzfristig, zu unerwar
tet schnellem Puls anzustacheln. Nachdem im ersten Vers die 
Symptome stechender Gicht- und Rheumaschmerzen,Is in Uber
einstimmung mit ihrer Erscheinungsform, in schnellem Tempo 
benannt sind: 

Dies wieder fuhr nach Sohl- und Fussgelenken, 

fallt der zweite Vers, entsprechend den die Bewegungsfahigkeit be
hindemden Folgeerscheinungen von Gicht und Rheuma, sogleich 
zuriick in einen schleppenden Gang: 

Schwer ward der Schritt, Fessel begann zu schwenken. 

Von der Verlangsamung der Gehfahigkeit kommt das Ich sodann 
auf das Schwinden eines friiher unverhohlen ausladend genossenen, 
barocken Appetits,I6 und dazu kommen, ohne daB das aus der 

15 Schon nach nur einem Jahr Exil in Auckland schreibt Wolfskehl am 23. 7. 
1939 (neuseeHindischer Winter!) an Curt von Faber du Faur: "Lieber Freund, der 
Winter ist hier im Lande der Wohnkisten und FeuerpHitzchen eine klamme 
Angelegenheit rheumatischer Komplexion. [ ... ] und denken Sie sich unterm 
Worte. 'Winter' noch ein biBchen mehr als das bloB Jahreszeitliche. Ja, dieses als 
bloBes Symbol eines menschlichen Zustands, wie er - schwer halt ich C. G. 
Maassens Lieblingswort zuriick - graulicher schwer vorzustellen ist. Ob ich 
damit nur die Meinung eines alteren Herrn mit gelegentlichem Gicht-Zuck in 
Hand oder Knie zum Ausdruck bringe? (BaN II, 72-73) 

164 



Folge der Verse als Folgeerscheinung der friiheren EBlust abzu
leiten ware, die Schmerzen verkrampfter Finger als Schmerzen 
eigenen Rechts: 

Dies nahm die Lust gewaltigem Schlurf und Mampfe, 
Dies tat den Fingern web im kralligen Krampfe. 

Bis zu dieser Stelle der Liste hat der Dichter die Jahre, denen er 
seine Gebrechen zu danken hat, mit "das eine" und "das andre" 
und dann zweimal mit "dies" benannt, sowie zwischendrin einzel
ne Jahre summarisch gebiindelt in dem Wort "gar manches" zu
sammengefaBt. Zu Beginn der nachsten vier Verse kommt er je
doch auf das eine Jahr zu sprechen, das ihm unter allen herausragt, 
weil es ihm offenbar unter allen seinen altersbedingten Gebrechen 
das zuletzt doch am schwersten zu Ertragende gebracht hat, 
schwerer noch als die Erblindung: den Verlust der Jugend. Zum 
zweiten Mal ist bier die Identifizierung mit Faust unverkennbar: 

Eins strich die Haare, dass sie graulich schiittern, 
und schob mich von den Tochtern zu den Miittern. 

Die schiitteren Haare erfiillen, in Verbindung mit der "Soble" im 
ersten Vers des Hauptteils, das Schema des "von seiner FuBsohle 
bis zu seinem Scheitel" mit Krankheit geschlagenen Hiob. (Hiob 
2, 7) Dariiber hinaus weisen die graulich schiitter gewordenen Haare 
bereits voraus auf das Simson-Thema der in den Haaren versam
melten und ohne sie verlorenen Manneskraft, das auch im Dritten 
Spiegel von Wolfskehls Hiob, in Hiob-Simson, eine Rolle spielt. 
Drittens schlieBlich ist gewiB keine Frage, daB der Dichter seine 
"graulich" schiitternden Haare mit dem "graulichen" Zustand 
der Menschheit im Gefolge der von Deutschland ausgehenden Na
zigreuel in Verbindung brachte.t7 Auf die letzteren wird mit Be-

16 Im Jahre 1931, also zehn Jahre vor der schweren Herzerkrankung, hatte ihn 
eine schwere Darmerkrankung - oder wie er sich in einem Brief an Hans 
Schiebe1huth vom 8. 6. 1931 ausdriickt - "eine scheuBliche Darmgeschichte" 
bereits einma1 an den Rand des Todes gebracht: "Du weiBt doch, wie krank ich 
war? 'Nie noch warder Tod ihm so nah geschritten' - heiBts in meinem 'Saul'. So 
wares wirklich, ganz unge1ogen." (BuA, 133) Und schon dama1s hatte Wo1fskeh1 
in der Krankheit eine Herausforderung an "Geist und Wille" gesehen. Wii.hrend 
jedoch an dieser Stelle des Gedichts noch allein vom geschwundenen Appetit 
sowie von den gicht- oder rheumagep1agten Fingern die Rede ist, hat Wo1fskeh1 
die Auseinandersetzung mit der Wirkung des A1terns auf Geist und Seele ftir die 
Klimax des Sch1usfes aufbewahrt. 

17 In dem oben zitierten Brief an Faber du Faur, in dem Wo1fskeh1 den Winter a1s 
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zug auf das Ende des Gedichts zuriickzukommen sein. Doch ist es 
zunachst das Problem der geschwundenen jugendlichen Liebes
fiihigkeit, das bier fiir Wolfskehls neues Faust-Zitat verantwortlich 
ist. Wahrend das erste Faust-Zitat das Bild des steinalten, kurz vor 
seinem Tode blind gewordenen Faust aufrief, bezieht sich das 
zweite auf den Beginn des Zweiten Teils: Fausts Gang zu den Milt
tern aus der Perspektive des Verlusts der Liebe zu Gretchen 
gesehen: nicht als Gang zu dem Urspriinglichen und Eigentlichen, 
sondem als traurigerweise allein iibrig bleibende Ersatzhandlung. 
Das Thema der altersbedingt schwindenden Sexualkraft weist dabei 
sogar noch weiter zuriick auf die Szene "Hexenkiiche" im Ersten 
Teil, in der Faust nicht nur im Hexenspiegel zum erstenmal das Bild 
der Helena gesehen, sondem auch die Jugendkraft erworben hatte, 
die ihn zu seiner Liebe zu Gretchen befiihigte. In Wolfskehls Ge
dicht wird nun aber das Thema sogleich erweitert zum umfassen
deren Problem des Nicht-mehr-Dazugehorens in einem offenbar 
sehr viel allgemeineren Sinne, der auch und vor allem sein Dich
tertum einschlieBt, und dies ist die Stelle, an der er sein Problem 
ausdriicklich als eines der Mode anspricht: 

Verblasst der Glanz wie bei der Erbkommode -
Diibel spleisst, Schuber knarrt: bist aus der Mode! 

Die Bitterkeit in der Ironie dieser Verse zeigt bereits an, daB Wolfs
kehl bier auf Umwegen wieder zu der Todesthematik zuriick
gefunden hat, die er - mit dem Verzicht auf den am Ende des 
zweiten Quartetts erreichten tragischen Ton - zunachst so erfolg
reich hinter sich gelassen hatte. Dabei scheint der Selbstvergleich 
des Ich mit einer Erbkommode durch jenen Sarg angeregt, der zu 
Beginn von Gottfried Kellers Roman Der griine Heinrich (Zweite 
Fassung) dem iiber den Tad reflektierenden Titelhelden das ist, was 
Faust das Grab.Is Das tertium comparationis von Wolfskehls dich-

"Symbol eines menschlichen Zustands" deutet, wie er "graulicher schwer 
vorzustellen ist", hatte er die Frage, ob das vielleicht nur die Meinung eines 
"ii.lteren Herrn mit gelegentlichem Gicht-Zuck" sei, als unerfiillbaren Wunsch 
verneint: "Fast mochte ich's wiinschen, urn des lieben Gottes willen noch mehr 
als wegen seiner Schutzbefohlenen, aber die Briefe, die man so aus aller Welt 
erhii.lt, sind auf den gleichen Ton gestimmt, und so muB man sich denn 
bescheiden und im einzelnen zu erhalten und zu tun suchen, was einem noch 
obliegt sub signo jenes beriihmten 'Als Ob' ." (BaN II, 73) 

18 Die zweite Fassung des Griinen Heinrich als Kellers epische Antwort der spa
ten siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts auf Goethes dramatisches Faust-Gedicht 
zu lesen hat einen eigenen Reiz, wie hier natiirlich nur ausschnitthaft deutlich 
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terischem Selbstvergleich mit der Erbkommode als Sarg ergibt 
sich, wenn wir nicht nur auf des Mobels konstituierende holzerne 
Bestandteile (bei der Erbkommode Diibel und Schubladen, im Falle 
des Sargs die vom griinen Heinrich, dem Modetoren, synekdo
chisch genannten "vier Tannenbretter") abheben, sondern dariiber 
hinaus, wiederum dem griinen Heinrich folgend und zugleich auf 
die SchluBverse des Gedichts vorausgreifend, das Mobelstiick als 
Spiitform des Baumes ansehen. Der griine Heinrich reflektiert iiber 
den Baum sogleich in dessen Spiitestform des volligen Verrottens 
seiner "vier Tannenbretter", in der er zuletzt von dem in vollige 
Verwesung iibergangenen Menschen nicht mehr zu unterscheiden 
ist. Sub specie aeternitatis erscheinen dem griinen Heinrich 
Mensch und Baum deshalb von vornherein verwandten Geschlechts, 
und das Bild, in dem er sie als menschliche Leiche und als die 
besagten vier Tannenbretter gemeinsam unter die Erde kommen 
sieht, hilft ihm in der V erallgemeinerung des allen Mensch en wie 
aller lebendigen Kreatur verhiingten Endes, den bedrohlichen 
Gedanken an den eigenen Tod als eine sein jetziges Lebensstadium 
noch nicht betreffende Wirklichkeit ebenso aus dem BewuBtsein zu 
verdriingen,I9 wie dies Faust mit der Umdeutung des Grabgeriiu
sches der Lemuren gelingt. Das Ich des Gedichts "Medico Magi
strali" dagegen, das zuniichst in. seiner Identifizierung mit dem an 

werden kann. 
19 Der junge Heinrich beruhigt sich gleich zu Beginn des Romans in schoner 

Se1bstilberschatzung tiber den Tod als tiber eine naturnotwendige Voraussetzung 
des Lebens, da, wie er in seiner naturwissenschaftlich aufbereiteten Privattheolo
gie vor sich hin philosophiert, die Graberde des Gottesackers seines Heimatdorfs 
schon 1angst nicht nur "buchstablich aus den aufgelOsten Gebeinen der vortiber
gegangenen Geschlechter" besteht, sondern auch aus den "vier Tannenbretter[n], 
welche jedesmal mit in die Erde kommen und den ebenso alten Riesenge
schlechtern auf den grunen Bergen rings entstammen." Bequemerweise tibergeht 
er in seinem Vergleich der Menschen mit den Baumen das Stadium, in welchem 
der in Bretter zerschnittene Baum von menschlicher Handwerkskunst zunachst 
einmal in ein moglichst haltbares Mobel verarbeitet ist, und sieht statt dessen 
den Sarg sogleich wieder in die "vier Tannenbretter" zerfallen. (Keller, Gottfried, 
Der griine Heinrich, 86.-90. AufL, Stuttgart, Berlin 1917, S. 11-12) Dieser 
Bequemlichkeit entspricht, daB er wenig spater in der Erinnerung an den Vater 
dessen physischem Tod mit euphemistischer Metaphorik tiberspielt: "Er [sc. der 
Vater] ist vor der Mittagshohe seines Lebens zuruckgetreten in das unerforsch
liche All und hat die tiberkommene goldene Lebensschnur, deren Anfang niemand 
kennt, in meinen schwachen Handen zuriickge1assen ... " Uhrig ist dem Sohn nur 
noch das "Bild", das er sich von seinem Vater, oder genauer von dem "Verhaltnis 
zwischen einem Vater und seinem erwachsenen Sohne", "ausgemalt" hat, und 
se1bst dieses Bild ist ihm in Wahrheit bereits "ein Teil des groBen Unendlichen 
geworden", "unter dessen Obhut ich zu wandeln glaube." (30-31) 
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seinem Lebensende angelangten Faust dem eigenen Ende ebenso 
vorausgeeilt war wie der grtine Heinrich mit der gedanklichen 
Gleichsetzung von individuellem eigenen und allgemeinem Tod, 
distanziert sich hier von dem allzu optimistischen Verfahren, mit 
dem der griine Heinrich den menschlichen V erfallsprozeB erst mit 
dem physischen Tode beginnen sieht. Wie ftir einen jungen 
Menschen naheliegend, stellt der grtine Heinrich seine von der 
Erinnerung an den Tod des Vaters ausgelosten Reflexionen aus der 
Perspektive des tiberlebenden Nachfahren an. Der Selbstvergleich 
mit der Erbkommode zeigt das Ich des Gedichts dagegen im 
Stadium des Alters, in dem es noch selbst erleben muB, daB sein 
Wert von den Erben, wie Wolfskehl sich · an anderer Stelle2o tiber 
mangelnde Wertschatzung von seiten seiner europaischen Verleger 
beklagt, nur noch "per dignitatem", also sozusagen idealiter, ge
wtirdigt wird, wahrend ihnen das Erbsttick praktisch im Wege ist. 
Dabei braucht das Ich, das sich im Gedicht mit einer Erbkommode 
vergleicht, keine Dritten, urn sich von ihnen vorrechnen zu lassen, 
warum es ftir sie seinen "Glanz" verloren hat. Vielmehr hat das 
Mobel von dem Baum, aus dem es gemacht ist, noch genug Leben 
in sich, urn das dichterische Ich selbst anreden zu konnen: "Bist 
aus der Mode." Als Stimmwerkzeuge dienen dabei die Einzelteile, 
die das Mobelsttick als solches zusammenhalten und mit ihrem 
Funktionieren seinen Nutzen gewahrleisten mtiBten. Nur ist es in 
diesem Fall gerade ihr Nicht- oder Falschfunktionieren, das hier, 
anders als das angenehm-stumme Verrotten des Sargs in der Vor
stellung des griinen Heinrich, miBt6nig laut wird: "Dtibel spleisst, 
Schuber knarrt." Das Mobelsttick Kommode, zu Beginn des 18. 
Jahrhunderts in Frankreich zur Forderung menschlicher (wie der 
Name sagt) Bequemlichkeit erfunden, wird seinen Besitzern un
bequem, wenn die Schubladen klemmen, weil der spleiBende Dtibel 
die Konstruktion aus Lot und Fugen bringt: unbequem nicht nur 
ftir den Gebrauch, sondern auch dem Ohr. Da das Mobelsttick im 
Gedicht jedoch nur dem Ich zum Selbstvergleich dient und wir es 
nur indirekt, eben durch die Stimme des Ich vernehmen, ist in ihr 
nattirlich vor allem die eigene V erstimmung tiber sein V ersagen vor 
der Mode eingefangen. 
Gerade die BewuBtwerdung der Gefahr des modebedingten Tods 
seiner Dichtung, die den Dichter folgerichtig zum Gedanken an 
seinen bevorstehenden physischem Tod zuriickfiihrt, fiihrt aber 
zum letzten, dramatischen Neuanfang und Aufschwung der letzten 

20 Brief an Emil Preetorius von Ende Dezember 1947, BaN II, 957. 
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sechs Verse. In ihnen wird die Entstehungsfolge von Baum und 
Mobelstiick gleichsam urn- und zuriickgedreht in einer dichteri
schen Freiheit, die das Ich beschworend-trotzig seiner Physis abver
langt: 

Rage doch treibenden Safts, wenn Windsbraut nackt 
Altstamm und Knorrgeist wild im Runde packt [ ... ] 

Wolfskehl liebte es auch sonst, die sprichwortliche Bezeichnung 
"von Saft und Kraft" in das Bild des safttreibenden Baums oder 
verwandte Bilder umzusetzen,21 und er liebte es, sich selbst mit 
einem Baum zu vergleichen.22 Entsprechend zielt er hier auf Um
wertung des eigene Aitseins ins Positive des Altbewahrten, Urwiich
sigen, Standhaften, und wie die Befehlsform ("Rage doch") iden
tisch ist mit der finalen Verbform der 1. Person des Indikativs Prae
sens, gerat die Selbstbeschworung selbst zu Ausfiihrung und Er
fiillung. Erreicht wird sie hier durch eine dritte Identifizierung mit 
Faust, und zwar diesmal dem Faust der Walpurgisnacht mit ihrer 
Thematisierung von Sexualitat, Alter und Mode. 
Im Sturm der Walpurgisnacht "knarren" die Wurzeln der Baume 
wie in Wolfskehls Gedicht die Schublade der Erbkommode, und 
ganze Baume "splittem", wo sie im Gedicht zum Diibel verarbeitet 
folgerichtig nur "spleissen". Faust wird vom Sturm, der in der 
Walpurgisnacht die Baumstamme im "fiirchterlich verworrenen 
Falle I Ubereinander krachen" laBt, nicht umgeworfen; er ist nicht 
alt wie die anderen Alten (General, Minister, Parvenu, Autor), die in 
ihrer wehleidigen Klage iiber die verlorene Jugend und den Verlust 
des friiheren Einflusses an das Problem erinnem, dem das Ich in 
Wolfskehls Gedicht mit der hohnischen Feststellung konfrontiert ist, 
"aus der Mode" zu sein. Wahrend Mephisto ihrer aller dahinge
schwundenen EinfluB als bloBe Folge altersbedingter Sexualschwa
che erscheinen lassen will ("Und weil mein FaBchen triibe lauft, I 
So ist die Welt auch auf der Neige"), erfahrt Faust vom Sturm 
ausdriicklich Belebung: 

Wie rast die Windsbraut durch die Luft! 

21 In einem Brief an Emil Preetorius vom 23. 5. 1930 rtihmt er Yahuda mit den 
Worten: "Gottlob es gibt noch Saftwuchs in der Welt!" (BuA, 81) 

22 Vgl. z. B. im Brief an Preetorius vom 23. l. 1948: "[ ... ] die Spatphase im 
Exil, ganz aus dem Eignen, steht mir zuoberst im ganzen Lebenswerk. Was aber 
Einsamkeit heiBt, Vereisung, wer weiB es wenn nicht ich, die tote Luft urn mich 
entsaugt mir das Mark, zerspellt den Baum in der Wtistenei." (BaN II, 958) 
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Mit welchen SchHigen trifft sie meinen Nacken! 

Die in Wolfskehls Gedicht mit dem Baum tanzende nackte Winds
braut hat dariiber hinaus in der Walpurgisnacht ein weiteres und 
noch direkteres Vorbild im Tanz Fausts mit der jungen Hexe und 
in dem Wechselgesang, in dem sie beide den Apfelbaum des Para
dieses als Anspielung auf den inenschlichen Korper verstehen. Die 
sexuellen Anspielungen sind da so i.iberdeutlich wie unmittelbar 
vorher in Mephistos W arnung an Faust vor den Haaren der 
Lilith.23 Wie der Anfang von "Medico Magistrali" deutlich an 
die Madrigalverse der Faustschen Monologe erinnerte, so bier das 
Ende an die der Walpurgisnacht. Doch wird dabei zuletzt am deut
Iichsten Wolfskehls eigene Stimme vernehmbar; der Sturm als 
Windsbraut wird ibm zur Riesin und ihr Wettern zu einem tosenden 
Lied, das er dennoch in befreiender Gli.ickserfahrung von dem 
Gesang eines, nein, seines Vogleins i.ibertont hart: 

Und unsichtbar mein Voglein, weil sie wettert, 
Das Lied der Riesin siegreich iiberschmettert: 
Sein Herz pocht machtvoll, ob es jauchzt, ob bangt, 
Denn es ist keines, das im Nihil hangt. 

Der Bezug zur Walpurgisnacht und zum Ende von Faust II ist da 
durchaus gewahrt - und die Stimmung zugleich in eine strahlende, 
ganz und gar untragische Tonart transponiert. In der "Walpurgis
nacht"-Szene heiBt es, als die BaumsUimme krachend i.ibereinan
derstiirzen: "Aufgescheucht fliegen die Bulen." (V. 3942) Natlir
lich ist die Eule, und genauer der Kauz, nach altern Volksglauben 
der Totenvogel, der mit seinem Ruf den nahenden Tod anklindigt. 
Dieser Vogel begegnet deshalb zuletzt auch dem uralten, verein
samten Faust, ohne daB der seine Bedeutung erkennen will oder 
kann, kurz vor seinem Tod in der Szene "Mitternacht". Faust rea
giert mit den Versen: 

Ein Vogel krachzt; was krachzt er? MiBgeschick. 
Von Aberglauben friih und spat umgamt: 
Es eignet sich, es zeigt sich an, es warnt. 
Und so verschiichtert, stehen wir allein. 

-------
23 Die Haare der Lilith sind natiirlich das weibliche Pendant zu den Haaren, an die 

Simsons Sexualkraft gebunden ist. - Gleichsetzung von Haaren und Bliittern (und 
also von Mensch und Baum) findet sich im Dritten Akt von Faust II in der Szene 
"Schattiger Hain" (V. 9992-9995), doch stehen diese Verse in Rhythmus und 
Wortwahl dem Gedicht Wolfskehls ganz fern. 
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Die Pforte knarrt, und niemand kommt herein. 
(V. 11412-11419) 

Durch die "knarrende" Pforte, die dem krachzenden Vogel kor
respondiert und wiederum an die knarrende Schublade in Wolfs
kehls Gedicht erinnert, kommt, ohne daB Faust sie bemerkt, die 
Sorge herein, urn ihn mit Blindheit anzuhauchen, so daB er auch 
den nahenden Tod nicht bemerkt und sogar noch die Bedeutung 
der Grabgerausche fiir sein eigenes Grab verkennt. Statt dem 
Totenvogel des alten Faust begegnet das Ich in Wolfskehls Gedicht 
jedoch seinem his zur Unsichtbarkeit unscheinbaren Voglein. 
Dessen Gesang iibertont laut und deutlich die Stiirme des Winters, 
in dem Wolfskehl nicht nur von der eisigen Kiilte der Jahreszeit und 
der Zeiten, sondern auch von einer Herzattacke niedergeworfen 
wurde, und das Lied des Vogleins hilft dem Kranken wieder auf, 
weil er aus diesem Lied statt "MiBgeschick" und Tod eine entge
gengesetzte, lebenverheiBende Botschaft heraushort. 
Damit bestatigt sich im SchluBsextett des Gedichts die Fruchtbarkeit 
der dialogischen Form, wie sie Wolfskehl, Jean Pauls Unterschei
dung von Sprech- und Schreibmenschen zitierend und sich selbst 
als Sprechmenschen bezeichnend, in einem Brief an Salin vom 17. 
12. 1940 fiir sein "Sprechen" reklamiert hatte. Empfangene Brie
fe, schreibt er da, seien ihm AnlaB zu "Spruch und Gegenspruch, 
welch eine Wiinschelrute fiir den Sprung einer Quelle" (BaN II, 
141). "Medico Magistrali" beginnt in den ersten heiden Versen 
mit einem Spruch, in dem der Dichter die telefonische Ferndia
gnose des Dr. Griesbach aufgenommen haben diirfte, den Verfalls
prozeB des Alterns als schicksalhafte Notwendigkeit akzeptierend: 
ein Spruch, den er an immer wieder neuen Beispielen bestatigt -
urn schlieBlich "doch" mit einem Gegenspruch zu enden. In ihm 
erscheint der vorige Spruch ebenso iibert6nt wie vom Lied des 
Vogleins der Sturm der Natur, der dem Dichter symbolisch fiir den 
Sturm der Menschheit steht, von dem sein personliches Schicksal 
ein Teil ist. DaB die eigene Quelle hier tatsachlich wieder kraftig 
"springt" - und nicht, wie in Mephistos Bild des Alterns, nur 
"triibe flieBt" - ist ihm Beleg dafiir, daB das Schicksal ihm in 
diesem einen, ihm wichtigsten Punkt trotz allem gewogen blieb: 
Noch lebt er in seiner sich lebendig erneuernden Dichtung. Im 
Hauptteil des Gedichts hatte er seine korperlichen Beschwerden und 
sein Leiden als altersbedingt aus der Mode gekommener Lieb
haber24 und Dichter nicht einfach dadurch bannen konnen, daB er 
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sie beim Namen nannte. Der Blick auf den tragisch endenden Faust 
erlaubte ibm, Abstand zum eigenen Leiden zu gewinnen, doch hatte 
die daraus resultierende Selbstironie im Prinzip auch in bitterem 
Sarkasmus enden konnen. Statt dessen verhilft dem Dichter seine 
Begegnung mit der neuseelandischen Natur zur Neubelebung und 
Neubeglaubigung seiner Geistes- und Seelenfreiheit. Er begreift sie 
als Freiheit von der verachteten Nichtigkeit, durch die jede Mode, 
bis bin zur schlimmsten der damals herrschenden Nazibarbarei, 
dazu verdammt ist, zum Opfer ihrer selbst zu werden. Bereits in 
einem Brief an Faber du Faur vom 17. 12. 1940 hatte er mit Bezug 
auf die Gewaltherrschaft der Nazis die GewiBheit geauBert, daB "das 
furchtbare Gespenst iiberbllihter seelen- u1;1d geistfeindlicher Nich
tigkeit von den Strahlen aufdammemder Freiheitssonne zu schmel
zen beginnt!" (BaN II, 86) Der letzte Vers des Gedichts zeigt die 
Uberwindung der Furcht des Dichters nicht nur vor der morde
rischen Nazidiktatur, sondern vor dem Diktat jeder durch ihre 
Nichtigkeit zum Untergang verurteilten Mode. 
DaB der letzte V ers bier ohne den geringsten Rest von Ironie und 
Selbstironie auskommt, ist keinesweg Indiz fiir ein auf Dauer 
zuriickgewonnenes SelbstbewuBtsein. Wie das schwierige Verhaltnis 
zu Thomas Mann belegt, hatte die durch die Dichtung erreichte 
Selbstheilung immer nur vorlaufige Wirkung. Im Kampf gegen die 
Nichtigkeit der Mode und der Moden blieb Wolfskehl auf immer 
neue Selbstbestatigung im dichterischen W erk angewiesen, und der 
gelegentliche Riickgriff auf Ironie und Selbstironie spielte dabei 
wiederholt eine keineswegs unwichtige Rolle.25 

24 Das letztere ergibt sich aus der intertextuellen Beziehung zur Walpurgisnacht, 
durch die die Sexualsymbolik von Diibel und Schuber ganz offensichtlich ist. Das 
Gelegenheitsgedicht "Heilig und heidnisch" (GW I, 269) behandelt dieselbe 
Thematik mit vielfaltigen Beziigen zu anderen Bereichen der europaischen 
Kulturgeschichte, vom griechischen Mythos tiber das mittelalterliche Epos bis 
zu Richard Wagner. 

25 Den Zusammenhang von Wolfskehls in Neuseeland verfaBter Gelegenheits
dichtung mit seinem religiosen Spatwerk behandele ich in meinem Vortrag "»Zu
rufe von fernher«. Karl Wolfskehl in Neuseeland" im Tiibinger Karl Wolfskehl 
Symposion 1998. (Die Beitrage des Tiibinger Symposions erscheinen im Sep
tember 1999 im Stauffenburg Verlag Tiibingen, hersg. von Paul Hoffmann unter 
Mitarbeit von Klaus Bruckinger.) 

172 


