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Der Begriff 'Expressionismus', seine Bedeutung, sein Geltungsbereich, ist 
immer noch eine Plage. Immer noch beginnen viele Studien zu irgendeinem 
Gegenstand, der damit zu tun hat oder zu tun haben konnte, mit dem Seufzer, 
daB gar nicht feststehe, was Expressionismus eigentlich sei. Nur wenige ergreifen 
sozusagen die Flucht nach vorwarts und nennen - manchmal geradezu auftrump
fend - tautologisch expressionistisch, was sie eben expressionistisch nennen. 
Zuweilen resigniert man aber iiberhaupt vor der Aufgabe, einen Kollektivbe
griff dieses Namens zu definieren und zu fiillen und ihm konkrete Realisate 
zuzuordnen: das sei 'philologische Anma13ung' von 'Literaturprofessoren', 
meint einer, der tiber die Untugenden dieser Kaste erhaben zu sein scheint. 
Festzustellen, "wer einst zum Expressionismus gehort hatte und wer nicht'', 
dies seien 'Verirrungen der Germanistik'. So steht es in einem iiberaus griind
lichen und materialreichen, mit gro13er Hingebung geschriebenen neueren Buch 
mit dem lapidaren Titel Der Expressionismus. Verfasser ist Wolfgang Rothe.1 
Auch da wird offenbar mit Wasser gekocht: es gibt Expressionismus, und es 
gibt Leute, mit deren Au13erungen man belegen kann, was dieser Expressio
nismus ist, die also - irgendwie - dazu gehort haben, und es gibt andere - auch 
das ist ziemlich logisch -, die eben nicht 'dazu gehort' haben und die daher zum 
Beleg einer Wesensbestimmung nicht taugen. An den hermeneutischen Zirkel 
mag man dabei erinnern; weit ausbreiten und erortern miissen wir das Problem 
hier nicht. Seine Tiicke ist jedem Historiker gelaufig, der sich mit Epochen
problemen herumschlagt. Einen kleinen Augenblick sollten wir aber doch 
wenigstens eine Seite der Frage reflektieren, was es mit Epochenbegriffen, 
Epochennamen auf sich hat, wie sie zustande kommen und was sie leisten 
konnen. Einen Moment Theorie also. Auffallend ist zunachst, daB Epochenna
men, wenn es sie einmal gibt, kaum mehr abzuschaffen und zum Verschwinden 
zu bringen sind. Den Geist 'Epochennamen' ( oder auch 'Stileinheitsbegriff'), 
einmal gerufen, wird kein geschichtsschreibender Zauberlehrling mehr los. 
Das eben apostrophierte Beispiel ist nur eines unter zahllosen fiir die Tatsache, 
daB der Expressionismus-Begriff lebt auch da, wo man ihn fiir tot, fiir falsch, 
fur unangemessen, unbrauchbar, ungehorig erklart. Obgleich fast jeder, der auf 
sich halt und den guten Ton kennt, sich zur Skepsis gegeniiber dem Namen 
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Expressionismus verpflichtet glaubt und auch andere dazu aufruft, hat der 
Begriff sich in der Forschung bis auf den gegenwartigen Tag doch geradezu 
iiberwaltigend etabliert und bestatigt - so vielfaltig auch die Bedeutungsnuancen 
sein mogen, so betrachtlich auch die Differenzen in der Feststellung der zeit
lichen Grenzen. Woher bezieht denn nun so ein Epochenbegriff seinen Gehalt? 2 

Er hat ihn - schlicht gesagt - nirgendwo anders her als von Gnaden der Wissen
schaft, in unserem Fall: der Kunst- und Literarhistorie. Aus vielerlei Einzel
beobachtungen, Einzelbeschreibungen und -interpretationen reichert sich ein 
solcher Begriff an, schlieBt sich in einem Wort zusammen, das an sich zunachst 
ziemlich zufallig und gleichgiiltig sein mag. Es ist zum Beispiel nicht einmal so 
schrecklich wichtig, ob der Bericht tiber den angeblich ersten Gebrauch des 
Terminus 'Expressionismus' (jeder Enzyklopadieartikel muB natiirlich darnit 
anfangen) authentisch ist oder nicht. Der Gehalt des Begriffs, dessen Bildung 
indessen einen keineswegs beliebigen und verzichtbaren Akt des Verstehens 
bedeutet, ist am Ende mehr als die Summe der zahlreichen Einzelphanomene, 
die in ihm befaBt sind. Wie er gleichwohl aus der Beobachtung der historischen 
Einzelphanomene entsteht, liefert er seinerseits wiederum Kriterien fiir die 
Interpretation und das Verstehen dieser Einzelheiten, die ihn begriindet haben. 
In immer erneutem Umgang mit dem Einzelnen, im immer erneuten ErschlieBen 
und Beschreiben von konkreten Einzelphanomenen mag sich die gehaltvolle 
Abstraktion des Epochen- oder Stilrichtungsbegriffs modifiziereri, anreichern, 
differenzieren. Seinen wissenschaftsgeschichtlichen Gehalt kann er nicht mehr 
verlieren oder verleugnen, wenn man ihn nicht abschafft - und das, wie gesagt, 
hat wenig Aussicht auf Erfolg. Es ist kein Zufall, daB sich alle Versuche, Namen 
solcher Art total neu zu fassen, ihren bisherigen Gehalt vollkommen zu verges
sen, damit sie einen angeblich richtigeren, ganz anderen reprasentieren, auch 
dann als verfehlt und folgenlos erwiesen haben, wenn die Vorschlage von hochst 
sachkundigen und kompetenten Leuten kamen. Beispiele dafiir kennt jeder: 
also etwa statt vom Barock nur noch vom siebzehnten J ahrhundert zu sprechen, 
statt vom Biedermeier von 'Biirgerklassik'. Man wird auch den synthetischen 
Charakter des Kollektivbegriffs fiir Namen von Epochen oder Stilrichtungen 
anerkennen und akzeptieren miissen. Die Reduzierung auf Elemente und Ein
zelschritte der Entstehung des Begriffs kann aufschluBreich sein und ist nicht 
iiberfliissig. Aber erstaunlicherweise - oder auch gar nicht erstaunlicherweise -
fiihrt das nicht zu einem UmriB des Namens in seinemgegenwartigen Gebrauch
und urn das geht es schlieBlich -, sondern eher zu seiner Auflosung. Musterbei
spiele dafiir sind die glanzenden Studien Rene Welleks zu den Begriffen 'Roman
tik', 'Barock', 'Realismus•.3 Da wird jeweils mit einer stupenden Gelehrsamkeit 
eine verwirrende Fiille von Details, von Partialgenesen und -kausalitaten ausge
breitet, die zu dem Epochenbegriff gefiihrt haben. Wo kommt das Wort wann 
in welchem Sinne im weitesten Bereich der Epoche vor, die es benennt? Das ist 
da die leitende Frage. Aber bei solchen Versuchen verschwindet jedesmal der 
Wald vor lauter Baumen,und es ist kein Wunder, daB z.B. die Begriffe 'Romantik' 
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oder 'Barock' oder 'Realismus' sich unter der europaischen Perspektive so er
weitern mi.issen, daB sie,. eigentlich i.iberhaupt nichts Spezifisches mehr besagen 
und am besten beseitigt wi.irden. Mit dem Expressionismus konnte es leicht 
auch so passieren. Der synthetische Gehalt der Begriffe - schlieBlich ihr ein
ziger Sinn und Zweck, wenn sie etwas besagen sollen - ist sozusagen weganaly
siert. Man weiB nichts mehr, weil man zuviel weiB, mochte ich pointiert sagen, 
.wenn das nicht eine miBverstandliche und gefahrliche Maxime fi.ir ·studenten 
ware! Anspruchsvoller ausgedri.ickt: Die Uberdifferenzierung macht einen 
Abstraktionsgrad notwendig, bei dem sich - nach allen Regeln der Logik - der 
Umfang des Begriffs im gleichen MaB erweitert, wie sich sein Inhalt reduziert: 
je mehr Phanomene, Einzelerscheinungen er bezeichnen soll, umso weniger 
bestimmt kann nati.irlich sein Inhalt sein, umso ungenauer muB sein, was er 
bezeichnen soll. Nun hat der eben genannte Wellek eine ganz brauchbare Defi
nition von 'Periodenbegriffen' oder 'Epochenbegriffen' versucht: Sie sind 
namlich, so meint er, "Bezeichnungen fi.ir ganz bestimmte Normensysteme, 
welche jeweils die Literatur einer bestimmten Epoche beherrschen". Der Ter
minus 'Normensystem' - so Wellek - "ist eine zweckdienliche Bezeichnung fi.ir 
literarische Konventionen, Themen, philosophische Denkrichtungen, Stilmerk
male und dergl., wahrend das Wort 'beherrschen' das Dberwiegen einer Gruppe 
von Normen bezeichnet im Vergleich zum Uberwiegen anderer Normen zu ande
ren Zeitabschnitten oder Perioden" .4 Nun muB man allerdings hinzufi.igen, 
daB in einer 'Periode' oder 'Epoche' mehrere solcher 'Normensysteme' neben
einander und gleichzeitig ihren Anspruch geltend machen konnen, manchmal 
in Konkurrenz zueinander, manchmal auch nicht unbedingt: man denke etwa 
an die verschiedenen Normenformationen in der Zeit Goethes: Aufklarung, 
Empfindsamkeit, Sturm und Drang, Klassik, Romantik, Biedermeier zum Bei
spiel - was ja keineswegs alles nacheinander weg kommt, sondern in unterschied
lichen Phasen zum Teil einigermaBen ineinander steckt. Und ob man von den 
Einheitsbegriffen - sagen wir - 'Klassik' oder 'Romantik', oder 'Fri.ihromantik' 
oder 'Spatromantik' spricht, hangt wesentlich von der Perspektive und vom 
Kontext ab, in dem man die geschichtlichen Phanomene betrachtet, und es 
kommt auf den Kulturzusammenhang an, von dem aus das Erkenntnisinteresse 
des Historikers geleitet ist. Gelegentlich konnen auch zunachst rein chronome
trisch, chronologisch fungierende Zeitbezeichnungen zu synthetischen Epochen
und Stileinheitsbegriffen aufsteigen. Das kann man etwa sehen an der Begriffs
bildungsgeschichte, der Anreicherung der einfachen Bezeichnung'Neunzehntes 
J ahrhundert'. Inzwischen besagt sie - je nach Perspektive und Art des Ge
brauchs - erheblich mehr als reine Zeitabgrenzung; deutlicher noch wird das, 
wenn man das Fremdwort 'Dixneuvieme' wahlt mit dem ganzen Stilaroma, das 
daran haftet, wobei- nebenbei bemerkt- ein Vergleich zwischen der Bedeutungs
fracht dieses Wortes im franzosischen und im deutschen historischen und histo
riographischen Kontext sehr aufschluBreich ist. Ahnliches laBt sich mit der 
Bezeichnung 'Siebzehntes J ahrhundert' beobachten, innerhalb dessen 'Barock' 

28 



wieder ein besonderes Normensystem ist. Das 'Zwanzigste Jahrhundert' weiB 
noch nicht so recht, was aus ihm in begriffsgeschichtlicher Hinsicht wird. Eine 
ganze Reihe von Stileinheitsnamen innerhalb dieses Ganzen haben sich schon 
etabliert, etwa - wenn wir etliche Sonder-lsmen in der Malerei aus dem Spiel 
lassen- Naturalismus, Jugendstil, Symbolismus, Neuromantik, Impressionismus, 
Expressionismus, Neue Sachlichkeit - urn einige wenigstens bis in die zwanziger 
Jahre zu nennen. Ja, und dann die 'Zwanziger Jahre' selbst, die gerade dabei 
sind, sich als Stil- und Periodenbegriff anzubieten. 

Solche Voriiberlegungen mogen zur Frage des Themas iiberleiten, die ja ein 
wenig provozierend formuliert ist und schon fast eine nicht mehr weiterer 
Diskussion bediirftige These enthalten konnte: namlich die, daB Expressionismus 
auf jeden Fall ein deutsches Phanomen sei. Aber es fragt sich, ob schon das 
richtig ist. Anders gewendet und im AnschluB an Welleks Vorstellung vom 
'herrschenden Normensystem' kann man formulieren: Gibt es ein Normen
system mit dem Namen 'Expressionismus', das in einem bestimmten histori
schen Kontext, in einem bestimmten Kulturzusammenhang ebenso zureichend 
spezifisch wie auch zureichend weit ist, urn eine Richtung und Spielart euro
paischer Moderne in Deutschland und in auBerdeutschen Landern zu 'beherr
schen' und mit seinem Begriff zu bezeichnen? Oder gibt es nur ein wesentlich 
begrenzteres Normensystem 'Expressionismus', das, abgesehen. von einigen 
auBerdeutschen Einfliissen, die es aufgenommen hat, doch eigentlich nur die 
deutsche Situation betrifft, von ihr bestimmt wird und sie bestimmt? Die 
Fragen sind nicht neu, in der Zeit des Expressionismus tauchen sie schon auf, 
und auf einen internationalen Konnex legen viele Expressionisten selbst Wert. 

Deutlicher als in der Literatur ist das im Bereich der Malerei und der Kunst
kritik zu sehen. Man denke etwa an die Maler des 'Blauen Reiters' und der 
'Briicke', man denke an den beriihmten Almanach des 'Blauen Reiters', an die 
Ausstellungen und Programme des 'Sturms', an die wesentliche Rolle von Aus
landern im Bereich der Kunsttheorie, etwa Kandinsky, urn nur einen Narhen 
zu nennen. Indessen ist nicht zufallig, daB viele Kunsthistoriker gerade ihn oder 
auch andere, seinerzeit moderne Maler wie etvva Franz Marc und verwandte, 
nicht in die Schublade 'Expressionismus' zwangen lassen wollen. Was den 
Beitrag Kandinskys, Mares und ahnlicher zur Emanzipation, zur Reinigung der 
Form, der Formen vom Expressionismus trennt, ist eben das, was sie mit mo
dernen, zum Ungegenstandlichen tendierenden europaischen, insbesondere mit 
einigen fiihrenden franzosischen Kiinstlern verbindet; und was sie mit denen 
verbindet,ist gerade das, was die europaische Avantgarde in der Malerei nicht 
einfach mit dem Expressionismus gemeinsam hat. DaB der Expressionismus 
eine 'typisch deutsche Angelegenheit' sei, ist die Dberzeugung der meisten 
Kunsthistoriker. Wenn die Deutschen von Expression, von Ausdruck, Aus
druckskunst sprechen, meinen sie von Anfang an etwas anderes, als was die 
Franzosen mit dem Terminus 'expressio11' im Sinn gehabt hatten. Nachdem der 
Terminus etwa 1911 den Rhein iiberquert hatte, gab es den 'Expressionisten', 
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der sich zwar vorerst selbst nicht so nannte, der aber - so hat es ein amerikani
scher Forscher formuliert - "gave expression to emotions, feelings, the spiritual 
and psychological strivings of his time ... Moreover ... the creative process, 
universal and absolute, was itself the purpose and goal of art". 5 Man muB 
also, so meint dieser Gewahrsmann, den ursprlinglichen franzosischen und den 
spateren, von der deutschen Entwicklung her. bestimmten Gebrauch bei aller 
Gemeinsarnkeit der modernen europaischen Kunst deutlich voneinander unter
scheiden. Das ursprlingliche Element des Terminus bleibt erhalten - insofern ist 
der 'Expressionismus' im neueren Gebrauch des Wortes in der Kontinuitat seiner 
Herkunft zu -sehen -, aber dies ursprlingliche Element geht ein in ein Konzept 
von 'emotionalism', 'art of emotional expression'. In Deutschland gibt es auch 
den anderen Typus der Kunst, den der strengen und eher architektonisch-geo
metrischen Gestaltung, den ein anderer Kunstwissenschaftler: Werner Haftmann, 
einer der besten Kenner der modernen europaischen Kunst, dem 'elementaren 
Ausdruckswillen' des Expressionismus gegeniiberstellt. 6 In Hans von Maree 
sieht ·er einen entscheidenden Namen fUr den Beginn dieser Formtendenz im 
deutschen Bereich. Kandinsky ist dann eine Schliisselfigur, und exemplarisch 
ist der Weg Franz Mares zum Abstrakten oder Konstruktiven, zur Auflosung 
und Verwandlung des Sichtbaren ins Medium kristallischer Formen. Das 'Bau
haus', von dem ja gerade in letzter Zeit wieder im Zusammenhang mit seinem 
GrUnder Walter Gropius haufiger die Rede war, spielt fUr die Forderung der 
Alternative zum Expressionism us oder in gewissem Sinne auch im Expressionis
mus eine produktive Rolle. Maler, die daflir beispielhaft sind und die Gropius 
an sein Institut holte, sind Paul Klee, der ja auch zum Freundeskreis des'Blauen 
Reiters' gehorte, dann Lyonel Feininger, Oskar Schlemmer und wieder Wassily 
Kandinsky. Man sieht Ubrigens hier - dies nebenbei - die Phaseriverschiebung 
im Vergleich zur Literatur (Das Bauhaus beginnt erst 1918). Die Abstraktionen 
dieser Klinstler beruhen auf einem neuen, einem - so Haftmann - "ganz tiefen 
Erlebnis der sichtbaren Natur". An zwei Beispielpaaren macht Haftmann den 
Unterschied von franzosischen und deutschen Formprinzipien in der modernen 
Kunst deutlich: George Braque 'Geige und Krug' - Franz Marc 'Tierschick
sale'; Fernand Leger 'Drei Frauen' - Oskar Schlemmer 'Vierzehnergruppe'. 
In der franzosischen Gruppe - stellt Haftmann fest - "eine in sich geschlossene 
Architektur aus Ordnung und Form", in der deutschen "mehr 'Illustration', 
mehr dichterisches Gleichnis einer den ganzen Menschen umfassenden Welt
erfahrung". "Es gelang den Deutschen nicht, das Bild allein als ein in sich 
abgeschlossenes harmonikales Gebilde zu sehen . . . Im Verhaltnis zur fran
zosischen Malerei zeigt die deutsche Malerei einen ausgesprochen romantischen 
Charakter". 7 Diese Beurteilung der Lage ist einigermaBen exemplarisch fUr 
die Kunstwissenschaft. Sie gerat in gewisse Schwierigkeiten, wenn sie einige 
belgische, flamische, skandinavische Maler in ihre Betrachtung einbezieht, wie 
etwa Munch, Ensor, den spateren van Gogh, und da behilft sie sich dann, 
indem sie das deutsche Specifikum immerhin zu einem nordischen erweitert. 
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Die Phasenverschiebung nach der anderen Seite, also in die Zeit vor irgendeinem 
literarischen Expressionismus, wollen wir wieder auBer Betracht lassen; Mit dem 
Terminus des Nordischen verstarkt sich aber beinahe noch die Vorstellung einer 
fast qualvollen Ausdruckskunst, die ihre Schopferkraft aus dem Leiden der 
Seele, aus der Tiefe des Abgriindigen bezieht. 

Expressionistische Architektur war lange Zeit kaum ein gelaufiger Begriff, 
mit dem sich eine seriose Vorstellung verb and. Seit einigen J ahren gibt es eine 
ernstzunehmende Forschung, die ihren Gegenstand iiberhaupt erst einmal ab
grenzen und plausibel machen mu13te - woran denkt man schon, wenn man 
rasch sagen soll, was expressionistische Architektur ist? Wenn ich eine Reihe 
von Stichwortern nenne, wird bei dem meisten den meisten nicht allzuviel 
einfallen: etwa 'Arbeitsrat fiir Kunst', Bruno Tauts 'Programm fiir die Architek
tur' ( 1918), Paul Scheerbarths Schrift 'Die Glasarchitektur' ( 1914 ), das 'Bau
haus', die Namen von Architekten und Lehrern der Architektur wie Finsterlin, 
Hablik, Gosch, Poelzig, Gropius, Mies van der Rohe, der eben schon genannte 
Bruno Taut sowie sein Bruder Max Taut. Es kommt auf einzelne Namen hier 
nicht besonders an. Bin Ausgangspunkt fiir so etwas wie eine Ideologie der 
expressionistischen Architektur ist die sogenannte 'Novembergruppe', nach der 
Novemberrevolution 1918 selbstbenannt, eine im Dezember 1918 in Berlin 
gegriindete Kiinstlervereinigung, in der sich Architekten, Bildhauer, Maler, 
Dichter, Musiker und Regisseure zusammenfanden, urn Kunst als Medium neuer 
Lebensformen zu fordern. Man hat von 'Utopisten' der Novembergruppe 
gesprochen, von ihrem 'technischen Mythologismus',8 mit dem sie eine ideale 
Stadt fur eine ide ale Gesellschaft ertraumten, und man hat mit Recht gemeint, 
die expression~stische Architektur habe 'ihren Hohepunkt' gehabt, "als sie noch 
nicht gebaut, sondern erst ertraumt wurde", d.h. in der Zeit unmittelbar nach 
dem Ersten Weltkrieg.9 Wieder sind das deutsche Phanomene, die nur vergleichs
weise schwache Analogien in anderen europaischen Landern haben. Sieht man 
auf die Grundlagen des technischen Konzepts dieser sozusagen expressionisti
schen Architektur, so bemerkt man eine Gleichsetzung von Konstruktion und 
Raurnlichkeit: der Raum wird als etwas aufgefa13t, das mit der Form konstruiert 
wird, nicht mehr als etwas, worin die Form konstruiert wird. Diese Beobach
tung, die Giulio Carlo Argan in einem Vortrag tiber "L'architettura dell' espres
sionismo" mitgeteilt hat, scheint rnir sehr zutreffend und spezifisch zu sein.1 0 
Die Tatsache weist hin auf ein konstitutives und auf Emanzipation drangendes 
Element des Phantastischen, Poetischen, rnindestens Idealistischen (irn philoso
phischen Sinn des Worts) in einem Bereich, in dem Material und pragmatische 
Bediirfnisse einen betrachtlicheren und legitimeren Widerstand leisten als im 
Bereich anderer Kiinste. Daraus entstehen die fast absurden Gebilde, in denen 
die Seele Material und Zweck iiberwaltigen wollte. Sie sind nicht durch Zufall 
aus dem historischen BewuBtsein so gut wie verschwunden, Fachleute miissen 
sie mit Miihe und Not wieder entdecken,11 Ein AnschluJ3 an die europaische Mo
derne war die expressionistische Architektur samt ihrer romantisch-utopischen 
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Ideologie nicht. Die Produkte des Bauhauses, die ja eher bekannt sind und zum 
Teil bis in die Gegenwart aktuell geblieben sind, waren aber nicht mehr Expres
sionismus, sondern ein neuer asthetischer Rationalism us, der . eher Chancen 
hatte, die Grenzen der deutschen Provinz zu iiberschreiten. 

Labil ist der Begriff 'expressionistische Musik '. Zwei durchaus verschiedene, 
zuweilen entgegengesetzte Tendenzen der Musik sind schon mit den Namen 
bezeichnet, die in Zusammenhang mit dem Expressionismus gebracht zu 
werden pflegen: Schonberg seit der I. Kammersinfonie op. 9 von 1906, dann 
Mahler, Berg, Webern, Bartok- urn nur die wichtigsten zu nennen. Die Versu
che, aus Tradition und iiberkommener Asthetik auszubrechen und kiinstlerisch 
ins UnterbewuBte, Irrationale und Transzendentale vorzudringen mit einer 
Radikalisierung der Tonsprache romantischer Musik, gehen in divergierende 
Richtungen: Abstraktion, Konstruktion, Atonalitat, Symbolik, Karikatur, 
Groteske - Kennzeichen und Genera, die in der Musikwissenschaft als typisch 
fiir den Expressionismus bezeichnet werden, umfassen eine prekare Form-ln
halt-Dialektik der musikgeschichtlichen Situation, in der die sogenannte expres
sionistische Musik angesiedelt ist. Die Tendenz zum Abstrakten, zur Reinigung 
der Form und die Tendenz zum Ausdruck geistiger und seelischer Anschauungen 
und Erfahrungen scheinen in der europaischen Perspektive aus unterschiedlichen 
Traditionen zu kommen. Die Entwicklung der romantischen Musik und ihrer 
Theorien zeigt, daB die anscheinend gegenlaufigen Tendenzen sich nicht aus
schlieBen, sondern wechselseitig fordern konnen. Dieses Problem betrifft 
natiirlich auch die Literatur - davon sogleich -,aber die Musik hat ihre eigene 
europaische Produktions- und Rezeptionsgeschichte im neunzehnten und im 
zwanzigsten J ahrhundert, so daB Expressionistisches eher den AnschluB an 
moderne Initiativen im weiteren Bereich europaischer Musik finden und auf 
affinitive Situationen auBerhalb Deutschlands und Osterreichs stoBen konnte, 
auch wo viel deutsch-osterreichische Seele, subjektives Empfinden, utopischer 
Humanismus, regionale Folklore mit im Spiel waren: Weder allein europaische 
Moderne auf deutsch noch deutsche Seelenkrankheit - fiir die Musik jedenfalls 
ist die Formel unbrauchbar, die Alternative falsch, die sich aus einer Revue 
der internationalen Forschung zur Literatur anbieten konnte. Ob man fiir 
die moderne, den Expressionismus einschlieBende Musik mit einem Begriff des 
Antiaristotelischen weiterkommt, wie J ost Hermand vorgeschlagen hat, 12 

bleibt allerdings auch sehr fraglich. 
Was nun die Literatur betrifft, so legen die meisten Studien der letzten 

zwanzig Jahre mitsamt der Fiille neu ausgegrabenen und bearbeiteten Mate
rials die alte Vermutung nahe, der Expressionismus sei denn doch, bei allen 
AnstoBen von auBen, von Frankreich zumal, aber auch aus einigen anderen 
westlichen und nordischen Landern, eine iiberaus deutsche Angelegenheit und 
in der Tat Ausgeburt einer deutschen Krankheit - wenn man so will - und 
Malaise, in der Politisches und Psychisches sich wechselseitig bedingen und 
steigern. Die politische Seite der Sache ist oft genug abgehandelt worden, das 
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gebrochene V erhaltnis der Expressionisten zur sozialen und politischen Wirk
lichkeit. Nicht erst seit der Expressionismus-Debatte in der Moskauer ·Exilzeit
schrift Das Wort hat man das chiliastische und utopische Menschheitspathos 
mit der deutschen politischen Situation und mit der Rolle der Intellektuellen 
darin in Zusammenhang gebracht. Die Gefahren, die sich daraus ergaben, die 
Auffullbarkeit jenes zum Teil vitalen, vitalistischen, zum Teil geistig-mystischen, 
zum Teil religiosen, zum Teil sozialen, aktivistischen Raptus und eines Auf
bruchs schlechthin mit politisch radikalen Ideologien, z.B. mit faschistisch-nazi
stischen oder kommunistischen, sehen viele his heute eben als eine deutsche 
Misere an, als Krankheitssymptome einer kranken Wirklichkeit und eines kran
ken Verhaltnisses zur Wirklichkeit, wofur in anderen Landern die entsprechen
den Voraussetzungen nicht existiert hatten. Weiter: Sowenig Nietzsches philo
sophische Analysen und Entwiirfe eine begrenzte deutsche Angelegenheit sind, 
so entschieden scheint es doch eine mogliche Wirkung seiner Denkformen und 
-inhalte zu geben, die gerade eben den Erfahrungen der deutschen Expressioni
sten ( und ja nicht nur der deutschen Expressionisten) entgegenkam und ent
sprechende Deutungen und Umdeutungen seiner Gedanken zeitigte. Ahnliches 
gilt auch fur Freud, Bergson, Mach und andere. Wenn man die unzahligen 
Zitate in einem der jungsten groBen Bucher uber Expressionismus studiert, mit 
denen das religios-theologische Engagement der Expressionisten belegt werden 
soll, kann man kaum an die Thesen des Verfassers glauben, nach denen das 
'Zerebrale', die 'zugespitzte Intellektualitat', die 'Hirnlichkeit' eine hervorste
chende Eigenschaft der Expressionisten sei, also eine Art versteckter Rationali
tat und Aufklarung im europaischen, im westlichen Sti1.13 Der italienische 
Literaturwissenschaftler Ladislao Mittner hat schon in den sechziger J ahren 
geradezu modellhafte Analysen des Expressionismus im Sinne eines deutschen 
pathologischen Phanomens gegeben, die mehr oder weniger modifiziert in 
einen groBen Teil der spateren Expressionismus-Kritik und -forschung eingegan
gen sind. Bemerkenswert ist, was in einem dieser Beitrage 14 uber Anfangs- und 
Endpunkte des Expressionismus im Hinblick auf Daten und exemplarische 
Dichtungen gesagt wird, etwa auch zu der politischen 'Klammer', die von den 
zaristischen J udenpogromen einerseits und Hiders J udenverfolgung anderer
seits gebildet wird: unter dem EinfluB der ersteren kam es• zum Gegensatz von 

- westlichem Aktivismus und orientalischem Mystizismus, in der Folge der letz
teren zum Ende der deutsch-judischen Litera.tur in Deutschland. Keiner der 
groBen Schriftsteller der Epoche des Expressionismus, so meint Mittner, hat 
dem Expressionismus angehort. Er war in erster Linie Kunst- und Lebensstil, 
also Technik und Programm. Die 'wahren' und 'reinen' Expressionisten sind 
im ganzen Figuren dritten und vierten Ranges. Manche haben kurze Zeit dem 
Expressionismus nahegestanden, so daB auch Nicht- oder zukiinftige Antiex
pressionisten zu seiner Entwicklung beitrugen. Mit Ausnahme vielleicht allein 
des Zaubers der schonsten Gedichte Trakls hat der Expressionismus keine 
Meisterwerke hervorgebracht. Auch in einem anderen ausgezeichneten Beitrag 
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zum Expressionismus 15 legt Mittner ein solch entschiedenes und exklusives 
Bekenntnis zu Trakl ab. Der Expressionismus hat im tibrigen die Phase der 
Negativitat nicht tiberwunden, nicht so sehr aus auBeren Grunden (wie Zensur, 
Krieg etc.), sondern weil ihm eine klare Vorstellung der politisch-sozialen Rich
tung seiner Rebellion fehlte. 

Wenn man nach den Grunden fiir das "fast totale Scheitern des Expressio
nismus als politisch-soziale Bewegung" suche, miisse man in die Zeit zurtickgehen, 
in der die Expressionisten sich noch nicht so nannten, sondern. nur als Anhanger 
der Gruppen der Neopathetiker, der Aternisten und der Aktivisten erschienen. 
Es gibt in der Unklarheit tiber die konkrete Form einer Erneuerung eine 'con
cordia discors' dieser Gruppen. "Die einen wie die anderen strebten danach, 
das reine Wesen des Menschen, den Nackten Menschen zu erreichen, und das 
ftihrte sie unbewuBt dazu, ein politisch-soziales Problem in ein metaphysisches, 
genauer in ein kosmisches zu verwandeln". Bin entscheidender Schltisselbegriff, 
bei dem auch die kritische Reflexion tiber den Expressionismus anzusetzen hat, 
ist der des 'Geistes'. "Die suggestive Polyvalenz des Begriffes 'Geist' erklart 
zum groBen Teil den Erfolg der gesamten expressionistischen Bewegung, aber 
auch das Scheitern ihres politisch-sozialen Programms". Nun ist das bisher 
noch nichts N eues, auch nicht im V ergleich mit Mittners ein J ahr frtiher er
schienenem Aufsatz. Aber dann kommen einige Bestimmungen, die tiber den 
damaligen stand der Erkenntnis hinausftihrten. Da ist zunachst die Vorstellung 
von der Gewaltlosigkeit, die immer und so auch im Expressionismus in seiner 
historisch-konkreten Weise zu Aporien fiihrt. Aus der Erfahrung des Krieges 
und seiner Verdammung ergab sich folgerichtig eine V erdammung von "Gewalt
anwendung tiberhaupt ... welches Ziel sie auch immer habe. Da die Macht 
das Bose an sich war, muBte man notwendigerweise deren Gegenteil, die Un
Macht vertreten, die man aber als aktive Macht empfand, insofern sie sich in 
dem entschiedenen, heroischen passiven Widerstand gegen die gewalttibende 
Macht entfaltet". Eine Betrachtung der dichterischen Realisierungen solcher 
Ideen zeigt, daB die "revolutionare Tat ... durch einen Aufruf der Affekte 
geschwacht" wird, "der mit der Tat selbst unvereinbar scheint". Bei dnigen, 
die Gewaltlosigkeit propagierten, spielten franziskanische oder orientalische 
Gedanken eine Rolle. In Mythisierungen des Revolutionsideals, wie etwa bei· 
Toller und Rubiner, wird es 'enthistorisiert' und 'in utopische Ferne' projiziert. 
Der Vater-Sohn-Konflikt im Expressionismus ist mit der 'expressionistischen 
Regression' eng verkntipft. Der Vater ist der oft erste und einzige Vertreter 
einer politisch-sozialen Ordnung, gegen die man sich richtet. Es ist kein Zufall, 
daB der "Konflikt zwischen Kapital und Arbeit oft in indirekter oder absicht
lich getarnter Form als ein internes Geschehen im Hause des Kapitalisten behan
delt" wird, "als ein 'unvermeidbarer' Generationskonflikt, als ein Konflikt 
zwischen den Reichen und ihren Sohnen, die die Vater verdammen und be
kampfen". Vatermord, wo er als Absicht oder Versuch vorkommt, wird im 
tibrigen "mehr aus personlichen Motiven vollzogen oder wenigstens geplant,. 
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als aus eigentlich sozialen". Die "Rebellion gegen die Gesellschaft" beschrankt 
sich "auf eine!l symbolischen Akt, der innerhalb der vier hauslichen Wande 
oder im Konferenzzimmer des Gymnasiums verborgen bleibt und niemals zur 
offentlichen Diskussion gelangt. Der neue Tyrannenmorder ist daher ein etwas 
lacherlicher Brutus, der unterm Odipuskomplex, das heiBt unter einer ziemlich 
schwerwiegenden Form von Infantilismus leidet ... Mit dem Expressionismus 
beansprucht der rebellische Student fUr sich die Freiheit: aber nicht nur oder 
nicht so sehr die politisch-soziale, als vielmehr die noch verweigerte sexuelle 
Freiheit". Der Hinweis auf den Odipuskomplex der Expressionisten ist nicht 
neu; Mittner weist aber zum erstenmal hin auf die "starke, ja vorherrschende 
weibliche Komponente ... , namlich die Bindung an die Mutter". Und diese 
Figur der Mutter hat oft die "di.istere und unheimliche Gestalt der groBen 
Erdmutter, der Erzeugerin und Verschlingerin der eigenen Kinder". Im Kon
text dieser Tatsache und des spezifischen 'Infantilismus' der Expressionisten 
muB man, wo es vorkommt, das Thema des Kampfes zwischen Mann und Frau 
sehen. Aus den Traumen des gescheiterten Heiden, des Ji.ing!ings, "der zur 
Tatenlosigkeit verdammt ist" und sich suggeriert, sich mit vorgestellten "Grau
samkeiten in der sozialen oder wenigstens in der geschlechtlichen Wirklich
keit durchzusetzen", wird die "Gestalt des velleitaren Tyrannen, des Tyrannen 
in der Einbildung geboren. Diese Gestalt muB wenigstens teilweise in die Rea
litat eintreten: der introvertierte Masochismus erzeugt sein untrennbares extro
vertiertes Komplement, den Sadismus". Die Konvertibilitat von Subjekt und 
Objekt des Mordes, die "Austauschbarkeit des Opfers und des Morders" in 
einigen expressionistischen Dichtungen hangt aufs engste damit zusammen. 
Ebenso ist die 'Figur des bosen Magiers', die den expressionistischen Film 
beherrscht, von solchen Oberlegungen her verstandlich. Das alles kennzeichnet 
den 'Ungeist' des Expressionismus. Am SchluB ri.ickt Mittner indessen seine 
entschiedene Kritik ins angemessene Verhaltnis zu den positiven Aspekten des 
expressionistischen 'Geistes', des 'echten Geistes', den diese Bewegung denn 
doch auch vertrat. "Es ware ungerecht", den "ki.instlerischen Experimentalis
m us" des Expressionismus "en bloc als dilettantischen Avantgardismus abzutun 
... Der 'Geist' ist zwar nie eigentlich 'marschiert' ( damit spielt Mittner auf ein 
Wort Kurt Hillers an, das er seinem Essay als - ironisches -Motto vorangesetzt 
hat), weder mit einer Nation, noch mit einer Partei; er hat aber, alles in allem, 
sich selbst nicht verraten: er versuchte - mit einer Art verzweifelter Besessenheit 
-, sich und die Welt zu erhellen". Man sieht: das ist durchaus deutsche Pathogra
phie, Pathographie einer deutschen Variante von Moderne (oder auch Nicht-Mo
derne). 

Nun gibt es seither nicht nur eine breitere internationale Forschung, die sich 
mit diesem mehr oder weniger leidigen oder auch imponierenden deutschen 
Expressionismus befaBt: in England, Frankreich, Italien, USA, den Niederlan
den, Belgien, Jugoslawien, Polen, Ungarn, Rumanien, RuBland, Si.idamerika, 
Skandinavien. Die AuBenperspektive ist da fUr so manchen deutschen wissen-
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schaftlichen Tiefsinn oft wohltuend erni.ichternd und erleichtert Distanz. AuBer
dem lernt man manches tiber wechselseitige Einwirkungen, Einfli.isse, katalysa
torische Effekte. Was aber interessanter ist: die Forschung in den verschie
denen Landern ist - zuweilen bei Gelegenheit der Beschaftigung mit dem deut
schen Expressionismus, zuweilen auch bei dem Geschaft der Historiographie der 
eigenen Nationalliteratur - fast i.iberall auch auf einen eigenen Expressionismus 
gestoBen. Von mehr oder weniger schwachen Analogien hatte man fi.ir den 
einen oder anderen Fall gelegentlich gewuBt. DaB es von Deutschland aus und 
nach Deutschland hin Anregungen gab, das konnte man gewiB bei den Expres
sionisten und nichtexpressionistischen Zeitgenossen selbst schon lesen. Einen 
internationalen Aspekt des Phanomens Expressionismus brachte zum ersten Mal 
nicht nur den Spezialisten ein Sammelband zahlreicher Essays zum BewuBsein 
mit dem Titel Expressionism as an International Literary Phenomenon. 16 
Wieweit geht nun tatsachlich die Gemeinsamkeit, nach der der Titel klingt? 
Der Herausgeber, Ulrich Weisstein, Professor fi.ir Comparative Literature an der 
University of Indiana in Bloomington, ist- obgleich er den Band mit dem Thema 
initiiert hat - vorsichtig und zuri.ickhaltend in der Voraussetzung eines durch die 
Lander einheitlichen Expressionismus. Wie ein paar andere Forscher in den 
letzten J ahren auch, hilft er sich a us einigen Verlegenheiten mit der Annahme 
mehrerer Expressionismen: "What we have, in fact, is not one Expressionism 
but a number of loosely connected and subtly- or not so subtly -differentiated 
Expressionisms" .17 Das ist bei einer bestimmten Art des Beharrens auf Eindeu
tigkeiten in Epochenbegriffen eine nicht unbekannte Reaktion - ich erinnere an 
einige Eingangsi.iberlegungen -,wie man ja auch schon verschiedene Romantiken, 
'Romanticisrns', statt einer Romantik vorgeschlagen hat. Trotz aller Vorbe
halte und Restriktionen im Hinblick auf die Definierbarkeit des Expressionismus 
halt auch Weisstein, der die Expressionismen vergleichen kann und verglichen 
hat, an einer entschiedenen Abgrenzung gegeni.iber anderen Stromungen und 
Tendenzen der modernen Kunst und Literatur fest. Er wehrt sich energisch 
gegen Satze Gottfried Benns von 1933, die er 1955 wiederholt hatte und in 
denen er Futurismus, Kubismus, Surrealismus als Synonyme fi.ir Expressionismus 
gebrauchte. In Deutschland und in den angelsachsischen Landern unterscheidet 
man - nach Weisstein gli.icklicherweise - zwischen diesen verschiedenen Tenden
zen, im Gegensatz zur Romania und Osteuropa. Da herrschen allgemeinere 
Bezeichnungen vor wie 'Modernismus', 'Avantgarde', 'progressive' Kunst und 
Literatur. In den osteuropaischen Landern bedeuten die Namen der moderni
stischen Richtungen oft etwas ganz anderes als in Westeuropa. Z.B. hat der 
russische Futurismus auBer der Bezeichnung nichts gemein mit der Initiative 
Marinettis und seiner Freunde. Wichtig zu hedenken fi.ir die osteuropaischen 
Lander ist zudem der enorme 'N achholbedarf', "the urgent need", seit ihrer 
"sociopolitical emancipation for catching up with Central European develop
ments from ca. 1870 on. Hence the near-simultaneity, observed in Hungary 
and elsewhere of Naturalism, Expressionism and Surrealism". Der Behauptung 
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des gescheiten ungarischen Literaturwissenschaftlers und Philosophen Gyorgy 
Mihaly Vajda ~st nicht zuzustimmen, nach der der Expressionismus einen der 
charakteristischen Ziige aller romantisch-modernistischen Tendenzen bezeichnet: 
"For such a view would seem to deny, by implication, the modernity of the 
classical vein inherent in Cubism, De Stijl, Constructivism, Suprematism and 
even Vorticism" .18 Davon abgesehen - oder eigentlich in der Konsequenz 
dieser Oberlegungen - ist davor zu warnen, 'Expressionismus' und 'abstrakte 
Kunst' durcheinander zu werfen, was immer wieder geschieht, nicht zuletzt 
auf Grund einer Fehlinterpretation von Worringers- Begriff der Abstraktion. 
(Wilhelm Worringer hatte ja mit seiner beriihmten, vor einigen J ahren wiederge
druckten Dissertation von 1908 mit dem Titel Abstraktion und Einfiihlung. 
Bin Beitrag zur Stilpsychologie eines der theoretischen Grundbiicher fiir eine 
expressionistische Asthetik geliefert, neben Kandinskys Uber das Geistige in 
der Kunst (1910) ). Der Expressionismus hat zwar die Tendenz zum Ungegen
standlichen, aber er hat "nothing in common with the controlled, disciplined 
and, at times serene 'Ausdruckskunst' of Neo-Plasticism or Suprematism" .19 
Expressionismus ist entschieden 'content-oriented'. Expressionismus ist anthro
pozentrische Kunst. Landschaft, Tiere, Technisches sind vermenschlicht, im 
Unterschied etwa zum Futurismus und Vortizismus. Auch ist der Expressionis
mus nicht so auf Simultaneitat aus wie etwa Kubismus und Futurismus. Die 
bevorzugten Reiche des Expressionismus waren entweder 'cosmic' oder 'broadly 
humanitarian'. Die Expressionisten rich ten sich auf das Wesen, 'to essences', 
ohne die phanomenale Welt, die Welt der Erscheinungen loszuwerden. In der 
Psychologie zeigt der Expressionismus eher Affinitaten zu einer Art von Konzept 
wie dem J ungs, wahrend Freud fiir den Surrealismus eine angemessenere An
schauung bezeichnet. 

Vorhin habe ich gesagt, daB in den letzten J ahren die Forschung in den 
meisten europaischen Landern nach Expressionistischem in der eigenen Literatur 
gefahndet habe. Sieht man die groBe Zahl von Veroffentlichungen, sieht man 
die Texte an, mit denen so etwas wie Expressionismus belegt werden soll, so 
ergibt sich ein mehrdeutiges Bild, bei dem man genau unterscheiden muB: 
Nicht zur Debatte - urn es zu wiederholen - konnen hier Namen und literarische 
Produkte aus nichtdeutschen Landern stehen, die vom deutschen Expressionis
mus rezipiert worden sind und die - oft auf sehr verschiedene Weise - zu seiner 
Ausbildung beigetragen haben, die fiir die expressionistische Asthetik und 
Poetik in allen Gattungen in Theorie und Praxis und fiir politische, philosophi
sche, soziologische, religiose Ideen des Expressionismus wirksam geworden sind. 
Nirgendwo ist der deutsche Expressionismus eine Summe aus solchen Elementen 
des Einflusses, er laBt sich nicht darauf reduzieren, und was aus dem Ausland 
kam, kann man nicht gewissermaBen fiir den deutschen Expressionismus verant
wortlich machen. Ob man an Strindberg denkt, an Whitman, Verhaeren, Rim
baud, Baudelaire, urn eine betrachtliche und zahlreiche Namenreihe anzudeuten, 
die mit diesen Genannten ja erst angefangen ist und hier nicht vollstandig aufge-
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zahlt werden muB, ob man von Futurismus, Imagismus, Vortizismus, friihestem 
Surrealismus redet, von politischen Ereignissen auBerhalb Deutschlands - alles 
das erklart nicht zurdchend das deutsche Phanomen des Expressionismus. 
Bedeutsamer, interessanter fUr unser Thema ist schon die umgekehrte Perspek
tive, namlich die Wirkung des deutschen Expressionismus auf die Literatur 
auBerdeutscher Lander. Fiir einige Lander gilt -fast jedenfalls - 'Fehlanzeige', 
z.B. fUr Frankreich. Es gibt da zwar ein relativ spates Interesse an dieser dubio
sen Variante einer sich modern und avantgardistisch gebardenden fortschritt
lichen Kunst. Einige Zeitschriften berichteten dariiber, meist kritisch, oft 
eher ablehnend: die Nouvelle Revue Franqaise, der Mercure de France, die 
Zeitschrift Clarte, die Revue Rhenane und ein paar andere J ournale. Im Grunde 
wird da der Expressionismus als mindestens riickstandig oder vielmehr verspa
tet empfunden. Und das ist aus der franzosischen Perspektive durchaus begreif
lich: Es gab ja kein Vakuum fiir den Expressionismus, muB man wohl hinzufii
gen: Man hatte in Literatur und bildender Kunst langst seine eigene Avantgarde, 
der gegeniiber der deutsche Expressionismus als sekundar und in gewissem Sinne 
als provinziell erscheinen muBte. Die fast emphatische Ignorierung "mecon
naissance du mouvement expressionniste"20 geht so weit, daB man Expressio
nisten, selbst wenn man sie schatzt, einfach nicht Expressionisten nennt. Im
merhin konnte noch 1954 Andre Breton an Lotte Eisner, anlaBlich eines Essays, 
den sie tiber den expressionistischen Film verfaBt und ihm geschickt hatte, 
schreiben: "Ce que vous revelez des intentions profondes de l'expressionnisme 
est absolument essentiel. ]'enrage a penser que cela a ete si bien occulte dans 
ce pays".21 Auch in England ist das Interesse nicht iibertrieben groB. Als es 
eigentlich hatte aktualisiert werden konnen, hatte man seinen 'Vorticism', 
hatte man seine eigene Zeitschrift Blast: Review of the Great English Vortex. 
Die weltanschauliche Brunst, das Rohren des Absoluten bei den deutschen 
Expressionisten war selbst fiir exzentrische, skurille, absurde, antimechanistische 
Englander nichts. Vorticism aber ist definitiv nicht einfach Expressionismus 
auf Englisch! - Die Italiener hatten ihren Futurismus. Auch osterreichische 
Avantgarde ist ein Spezifikum. Aber hier gibt es doch einiges eher Verwandte, 
wenn auch die Osterreicher die Strapazen fanatischer und schwitzender Welt
anschauungen mit allzu viel Metaphysik nur sehr voriibergehend auf sich zu 
nehmen belieben. Aber der osterreichisch-deutsche Sprachbereich laBt sich 
zur Zeit des Expressionismus weniger getrennt betrachten als vielleicht spater: 
Kokoschka, Werfel, Ehrenstein, Daubler, Trakl, Raoul Hausmann, Ernst Weiss, 
die jeder mit dem Expressionismus irgendwie in Verbindung bringt, sind schlieB
lich Osterreicher. -Weniger selbstverstandlich sind schon expressionistisch anmu
tende Erscheinungen in anderen Landern des Gebiets, das eine vor kurzem er
schienene Essaysammlung 'europaisches Zwischenfeld' nennt: Expressionismus, 
Expressionisten im europaischen Zwischenfeld: 22 Osterreicher sind damit 
gemeint - davon war gerade die Rede -, dann Ungarn, Tschechen, Slowaken, 
Siidslawen, Rumanen. Fiir alle einzelnen Regionen werden auch sonst in der 
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Forschung Namen von Schriftstellern; auch von Zeitschriften genannt, die 
Zeugen sind fiir Tendenzen, die dem deutschen Expressionismus verwandt sind: 
ich will hier kein groBes 'Name-dropping' veranstalten: das behalt man nicht 
im Kopf, wenn man die Dinge und Personen nicht ohnehin schon kennt. Das 
macht aber auch nichts. Fast fiir alle nationalen Varianten kann manjedenfalls 
konstatieren, was der jugoslawische Germanist Viktor Zmegac fiir den 'kroati
schen Expressionismus', wenn immer man ihn so nennen kann, festgestellt hat, 
daB namlich eine 'Ausdruckskunst' wie z.B. die von Antun Branko Simic- urn 
den bedeutendsten Namen im kroatischen Bereich zu nennen - nicht "Spiege
lung eines bestimmten 'Einflusses', sondern 'Durchbruch eines spezifischen 
Kunstdenkens' " sei, "das in der Folge gleichartiger historischer Impulse als 
geschichtlich synchroner Vorgang zu deuten ist". Nur partiell handele es sich 
da und andernorts urn das Ergebnis einer Faszination von auBen, namlich von 
Deutschland - auch darurn-, vielmehr weitgehend urn die Teilhabe an einer 
allgemeinen europaischen sozialgeschichtlichen und kiinstlerischen Situation, so 
verschieden die Voraussetzungen und Bedingungen in einzelnen Landern gewe
sen sein mochten. Das werde verstandlicher, wenn man den Charakter der spon
tanen Plotzlichkeit als Signum· des Expressionismus nicht iibertreibe, sondern 
ihn - im gesamteuropaischen Kontext - als Element einer integralen geschicht
lichen Reihe von Tendenzen und Wandlungen sehe. Jedenfalls setzt eine Rezep
tion von Motiven der europaischen Moderne und im besonderen des deutschen 
Expressionismus eine Affinitat, eine Pradisposition in den Kultur- und Literatur
situationen in den verschiedenen Nationen voraus. Je genauer man das Einzelne 
ansieht, etwa auch die Berichte tiber die avantgardistischen Zeitschriften in 
Kroatien, Pole.n, Rumanien, Ungarn, Bulgarien, umso mehr verfliichtigt sich 
der Expressionismus, den es da geben soU, zu einem mixtum compositum 
recht verschiedener modernistischer Tendenzen und Positionen. Diverse Ismen, 
die mehr oder weniger vergleichbaren. westeuropaischen Phanomenen entspre
chen, losen sich rasch ab und sind haufig miteinander verschrankt. Auffallend 
ist auBerdem, daB in einigen Landern avantgardistische Tendenzen, Experimente, 
'Aktionen', die dem Expressionismus oder auch dem Futurismus und Surrealis
mus ahnlich sind, mit Verspatung auftreten und langer in die zwanziger Jahre 
hinein wirksam bleiben als in Deutschland und Westeuropa. Anzumerken ist 
die vielfach ganz andere und positive Rolle, die Traditionen der eigenen Lite
raturen der osteuropaischen Lander, auch folkloristische Traditionen in den 
avantgardistischen Versuchen spielen. Wie im westlichen - und das heiBt dann 
doch im wesentlichen immer: im deutschen - Expressionismus haben Schrift
steller von einiger Bedeutung nur so etwas wie eine expressionistische Phase 
durchschritten, urn dann zu ganz anderen Positionen zu kommen. Manche 
tendieren mit der Zeit mehr zum Abstrakten, andere verbinden ihre literarische 
Arbeit entschieden mit Zielen politischer Aktion. Das Wort Expressionismus 
ist jedenfalls fiir die Lander des 'europaischen Zwischenfeldes' in horbare An
fiihrungszeichen zu setzen. Es handelt sich allenfalls urn 'expressionistoide' 
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Phanomene im 'Magnetfeld' des deutschen Expressionismus, wie e~ der Kroate 
Gustav Krkle~ ausdriickt. Das aber gibt es immerhin. Es hangt gewiB auch mit, 
wenn auch noch so disparat gewordenen, Gemeinsamkeiten und Traditionen im 
deutschosterreichisch-donaumonarchischen GroBraum zusammen. In anderen 
Gebieten beruht die Faszination, die dieser merkwiirdige deutsche Raptus 
'Expressionismus' ausiibt, weniger auf verwandten psychischen, politischen, 
historischen Verwandtschaften. Der Russe Konstantin Fedin etwa war wahrend 
des Ersten Weltkriegs in Deutschland interniert, und da machte ihm der Kreis 
urn die Zeitschrift Die Aktion besonderen Eindruck. Aber man hat mit Recht 
festgestellt, sein humanistischer Idealismus und seine Gesellschaftskritik seien in 
dieser seiner vom Expressionismus beeinfluBten Phase durchaus individuell und 
privat geblieben.24 In Lateinamerika, insbesondere in Mexiko und Argentinien 
(auch in Uruguay und Venezuela) lassen sich in der Zeit von ca. 1915 bis 1940 
expressionistische Symptome ausmachen, wieder initiiert vom deutschen Expres
sionismus, den einige lateinamerikanische Dichter und Literaten in Deutschland 
kennengelernt oder den deutsche importiert hatten. Wie wenig konkret das 
aber bei genauerer Analyse ist, zeigt die geschickte, fast pfiffige Formulierung in 
der jiingsten Studie zu diesem Bereich: es handele sich urn einen 'unannounced 
expressionism', also urn einen, der sich nirgendwo als solchen bezeichnet und 
auch nicht entsprechende theoretische Manifestationen und Programme aufzu
weisen hat.25 'Irrationalismus', 'Deformierung' der Wirklichkeit, die da zu 
sehen sind, bleiben in der Tat allzu unspezifisch. Auseinandergesetzt hat man 
sich mit dem deutschen Expressionismus gewiB auch sonst vielerorts, auch 
schon friih in Japan und China. Manchmal ist recht merkwiirdig, was und wer 
da zufallig AnstoBe gebracht hat - eine lange, ganz interessante Geschichte fiir 
sich. Unter den Dramatikern sind es iibrigens fast immer Georg Kaiser, dann -
mit Abstand danach - Hasenclever und Toller, die katalysatorisch auf eigene 
Pradispositionen in nithtdeutschen Landern gewirkt haben, z.B. in den USA: 
Besonders dazu gibt es ja auch in jiingster Zeit wieder einige umfassendere 
Untersuchungen. Abgesehen von gewissen Theatergruppen steht da der Name 
O'Neill immer im Vordergrund. 

Zieht man aus alledem die Summe, so bleibt bei allen Osmosen, Analogien, 
Affinitaten moderner, modernistischer Ansatze, Experimente, Tendenzen 
auBerhalb Deutschlands, die nicht zureichend mit anderen Ismus-Begriffen der 
europaischen Moderne beschreibbar sind, der Expressionismus denn doch ein 
deutsches Abenteuer, ein deutscher Versuch, auf das Niveau der westlichen 
Avantgarde zu gelangen, den Aufbruch in eine neue Ara, in eine neue Zukunft 
zu v.eranstalten - bis hin zu den Anfangen des Dadaismus in Ziirich, die in ihrer 
Antithese gegen den Expressionismus wohl doch zunachst durchaus im Zusam
menhang mit dem Expressionismus gesehen werden miissen. GewiB gibt es 
eine Art Polygenese moderner Initiativen in der Kunst und Literatur verschie
dener Lander, etwa in Osteuropa, einigen west- und nordeuropaischen oder auch 
lateinamerikanischen Staaten, wie wir gesehen haben, aber gerade soweit ·der 
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Stilbegriff 'expressionistisch' Konkretes und Spezifisches trifft, handelt ~s 
sich urn sekundare Phanomene, die fast immer ihre Herkunft aus der deutschen 
Szene kennen und aktualisieren. Priift man die Skala der Anwendungsvorschlage 
oder der Anwendungspraktiken fiir den Terminus 'Expressionismus', wenn man 
die gesamte Forschung einbezieht, so scheint sich folgende communis opinio, 
ausgesprochen und haufiger fast unausgesprochen, als UmriB eines 'Normensy
stems' - urn den Wellekschen Begriff hier wieder zu gebrauchen- herauszubilden: 
Expressionismus ist antimimetisch, er deformiert die Wirklichkeit, neigt im 
Vergleich zu aller irgendwie noch 'realistisch' zu nennenden Darstellung zur 
Abstraktion, zur Prioritat von formalen Zeichen fiir seelische und geistige Gehal
te gegeniiber dem Arsenal von Gestalten aus einer empirischen Welt. Das verbin
det ihn mit der europaischen Kunstmoderne, an die er sich im Prinzip anschlie
Ben will und anschlieBt: also insofern durchaus europaische Moderne auf 
deutsch. Aber im Gegensatz oder wenigstens im Unterschied zu anderen Varian
ten moderner, gleichfalls mehr oder weniger zum Abstrakten neigender Kunst 
gerat der Expressionismus starker in eine dialektische Spannung von 'reiner' 
Form und greifbar gemachtem Inhalt. _'Realism us', wie weit atich immer verstan
den, kann nicht Expressionismus sein. Abstrakte Kunst, reine Kombination 
von Formen ist ebensowenig expressionistisch. Das Besondere des Expressionis
mus scheint also zu sein, daB die verbreitete europaische Tendenz zum Abstrak
ten in der modernen Kunst und Literatur verbunden wird mit einer fast besesse
nen Absicht, das soeben von alten. Inhalten befreite 'Abstrakte', die aufs Formale 
reduzierten Strukturen wieder zum Medium eines wenn auch noch so vage 
bestimmten oder unbestimmten Inhalts seelischer und geistiger Realitaten zu 
machen. Diese Art von ebenso eindrucksvoller wie manchmal verkrampfter 
Form-Inhalt-Dialektik unterscheidet offenbar den Expressionismus von anderen, 
prima vista mindestens in formalen Ph,anomenen verwandt aussehenden (und ja 
auch tatsachlich verwandten) V ersuchen in der kiinstlerischen und literarischen 
europaischen Avantgarde. Die zuweilen eher instinktive als genau begriindete 
Abneigung kenntnisreicher Forscher, den Expressionismus in einem Atemzug 
mit den Varianten abstrakter Kunst zu nennen, anderseits diese Varianten einem 
allzu habgierigen E~pressionismus-Begriff einzuverleiben, hat hie'r wohl ihren 
guten und richtigen Grund. Was die 'Inhalte' betrifft, auf die sich der Expressio
nismus richtet: das Religiose, Politische, Soziale, Antibiirgerliche, Menschheit
liche, Geistige, 'Seelische', Sinnliche, Vitalistische und so weiter -so tun sich da 
die Forscher leichter, sich zu einigen und auch das Gegensatzliche als Element 
eines widerspruchsvollen und doch erstaunlich einheitlichen Ganzen gelten zu 
lassen, das sich verhaltnisma.Big einfach von anderen Regionen der europaischen 
Moderne abgrenzen la.Bt. Die spezifischen deutschen Inhalte und Gehalte freilich 
konnten die Vorstellung voin Expressionismus als einer deutschen politisch, 
sozial- und geistesgeschichtlich bedingten 'Seelenkrankheit' nahelegen, wenn 
dergleichen schone Formeln nicht allenfalls als ReiZworter fiir Essaythemen, 
aber nicht allzu sehr fiir seriose historische Erkenntnis taugen wiirden und wenn 
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nicht em1ge der deutschen Leiden denn doch am Ende auch Varianten euro
pilischer Leiden der Epoche- im weiten Sinn- waren.26 
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