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Vom 7. bis 12. Oktober 1998 fcierte dic Frankfurter Buchmesse, dic intemational
gróBte Literaturmesse, ihrcn 50. Geburtstag mit der Schweiz als Schwerpunktland im
Jubiláumsiahr. Den diesjiihrigcn Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, dic
wichtigste deutsche Auszeichnung von intemationaleni Rang, erhielt bezeichncnderwcise
cm direkter Nachbar der Schwciz, cm Anwohner des Bodensees, dessen Ufer dic
alemannisehe Kulturregion der drei deutschsprachigcn Lánder miteinander verbinder.
Gemeint ist der seit vier Jahrzehntcn in der deutschen Literaturszene allgegcnwiirtige
Schriftsteller Martin Walscr (71), ciner der prominentesten Autoren Nachkriegsdeutsch-
lands. 5cm umfangreiches wie vielseitiges literarisehes Werk, das líber ftinfzehn Romane
und Novellen, ¡ahíreiche Erzáhlungen. Essays, Theaterstíicke. Hórspicle, Fernsehstñcke
und Ubersetzungen umfallt, erscheint seit 1955 hauptsiichlich im Suhrkamp Verlag, der
¡u Walsers 70. Geburtstag im Márz 1997 auch cine 1 2bándige Werkausgabc
vcróffentlicht bat. VicIe Walser-Romanc wurdcn Bcstscller, so ¡E. Dic Ve;teidigung dcv
Kindheit (1991), cm Buch, das von etncm Grol3teil der Kritiker als «Mcisterwcrk» und
«Epochenroman» gefciert wurde. als «erstcr grofler Zeitrornan nach der Wiederver-
einigung». vor Fin vseites Fe/ci (1995) von Gtintcr (irass, mit dcm Walser ti> seiner
Hedeuíung háufig verglichcn wird. Walscrs immense literarisehe Produktion — von
untcrschiedlicher Qualitát — gab aber auch Anlal3 dazo, dal3 der vielfach ausgezeiclinete
Autor zum mcistkritisiertcn Schriftstcller der Republik avancierte. Dic Verleihung des
Friedenspreiscs wurdc allerdings von der Kritik einhellig positiv aufgenon>n>en. In der
Begrtindung flir diese Auszeichnung heil3t es, Walser habe «den Deutschcn das cigene
Land und der Welt Deutschlai>d crklárt und wieder nahegebrachí». Er wird geehrt als Autor,
«dessen literarisebes Werk dic deutsche¡i Wirkliclikeiten der zweitcn Jahrhundcrthhlftc
beschrcibcnd, kommentierend und eingreifend bcglcitct hat». Tatsáchlich hal Martin
Walscr in seinem narrativen, dramatisehen und essayistischcn Werk als kritischer
Protokollant urid poetiseher Clíronist deutscher Widersprtiche dic Stimmungslage der
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Republik in den lcízten vicrzig Jabren excmplarisch cingefangen — von cinerPosition des
linken Nonkonformismus bis hin zu ciner eher konsci-vativen Haltung — und somit
gewissermal3en cine «Hermeneutik des bundesrepublikanischen Alltagslcbens und
-bewul3tscins» geschaffen.

Walsers umstrittcne Rede in der Frankfurter Paulskirche nach der Verlcihung des
Friedenspreiscs, 5cm Protest gegen dic «Routine des Eeschuldigens», gegen dic
«Dauerreprásentation der dcutschcn Schande» bat in Deutschland wic im Ausland cinc
ncuc Debattc tiber den Holocaust und dic Rolle der Erinnerung, der Vergegenwártigung
dci- Barbarei des dunkelsten Kapitels dcutscher (eschichtc ausgelóst. Wenige Monate
vor dieser Unfrieden stiftcnden Friedenspreis-Rede besclierte der Preistráger der
Offcntlichkeit cine ganz andere, literarisehe Auseinandersetzung mit der Nazi-
Vcrgangenhcit: Ende Juli erschicn 5cm júngstcs Prosawci-k Em springender Brunnen, cm
Roman, der seitdem nicht nur in den Schaufenstern deutschcr Buclihandlungen, sondcrn
auch auf alíen l3cstseller- und Bestenlisten steht und auf Platz 2 der «Búcher des Jabres
1998» rangiert. Mit diesem Roman setzt Walser gleichsam den SehluBstein in der
komplexen Architektur seines erzablerischcn Werks, da er sich diesmal fiktional nicht mit
der Gcgenwarr, sondem mit dci- Vergangenheit des deutschcn Alltags auseinandersetzt.
Auch hier geht der Romancier deutschen Widersptichen nach, indem ci- cigene und
frcmdc Erfabrungen und Enttáuschungen vcrarbeitct und somit einen Lebcnsroman, aher
zugleich auch cinen Zeitroman, cinc Epochcngeschichte gestaltet.

Dieser Versuch ciner Vergangenheitsbcwáltigung durch autobiographisches
Sebreiben stellt in der deutschen Literaturszenc dei- 9Oer Jabre allerdings kein Novum
dar. Sehon vor Walscr haben andere Autoren versucht, ibre Kindheit in dci- Nazizcit
schreibend zu vergegenwártigcn und dic barbarischc Seite der Normalitát dem
crinnerndcn Blick zu enthíillen. So schildem Ludwig Hai-ig in Weh dem, der aus der
ReMe tanzt (1990), Gúnter de Bruyn in Zwischcnbilanz (1992) und Dieter Wellershoff
in Ver Ernstjá// (1995) aufunterschiedliche Weisc, mit wclchcr Selbstvei-stándlichkeit
der Nationalsozialismus sich in dic Herzen und Hime der Menschen cingeschlichen
und dort cingenistet bat, so dal3 aucb eber distanzierte Bhirger rasch zu Mitláufern
wurden.

Dic autobiographischen Zílge von Martin Walsers ncucm Roman sind unverkcnnbar:
Walsers zweiter Vorname ist Johann wie der Rufname seines jungen Helden, und wie
dieser bat er ¿Is SolM~ emes Gastwirts seine Kindheit und Jugend 1w den dreii3iger asid
frtihcn vierziger Jabren in dem schwábischcn Stádtchen Wasscrburg am Bodensee
verbracht, als Zehnjáhi-igcr den Vater und im Zweiíen Weltkrieg den Bruder verloren und
schon frtih materielle Not gclittcn. Einem Bckenntnis des Autors in dem Aufsatz Wer ist
cm Schrzftsteller? (1979) zufolge stcltt «das Gefuhí des Mangels oder das zerdeppertc
]ch» cine wcsentliche Voraussetzung flir das Sebreiben dar. In diescm Sinne wáre sein
vorliegendes Erinnemngswerk — diese «Dichtung als Wahrhcit» — auch als Lebens- und
Wirklichkeitsbewáltigung zu vcrstchcn. Zur Entslehungsgeschichte lluBert sich der
Romancier folgendermaBen: «Ich wul3tc, ich will cinmal cm Buch sebreiben, das als
Ganzes aucb hátte heihien kónncn: ‘Der Eintritt dci- Mutter in dic Partct Jeder Erzábler
bat cm Rccht, auch seine Kindhcit cinmal als Roman zu erzáhíen... ich habe gedacht,
offenbar muhi man cm fasehistisehes oder antifaschistisches Kind gewcscn sein, um
Aufsehen zu erregen oder Uberbaupí lntercsse. Und das beides war idi nicht, und ich
habe als Zuschaucr und Leser auch gemerkt, dahi zum Beispiel Antifascbismus kein
litcrarisch tragender Wert ist.»



346 Resenas

Wie in vicIen anderen Romanen Walsers ist dic Bodensee-Gegesid, gcnaucr gcsagt,
cm Dorf bzw. cine Kleinstadt — in diesem Falí seine Hcimatstadt Wasserburg am
Bodensee — Schauplatz der Handlung und Mittelpunkt des Romangescbehcns und der
Wclt («ini Doff [wurdc] alíes besscr gemacht und getan als Uberalí sonst in der Wclt», 5.
215). In diesem Mikrokosmos — ganz bcsonders im Brennspicgcl der «Restauration»
genannten Bahnhofswirtschaft, der Zimmcrtheater-Biihne dci- politisehen, sozialen und
kulturcllen Ereignisse in jenen entsetzlichcn Jabren — kommt alíes vor, was dic Welt
gerade erschdttcrt («Das Dorf war der lnbegriff der Mcnschheit», 5. 323).

Ini Zcntrum dieser Wclt steht Johann, im Spannungsfcld zwischcn auto-
biogaphischem Erzáhíen und Verarbcitung in der literarisehen Pikíion — nicht mehr dic
unverstelltc Stimmc des Autors, aber auch nicht ganz Romanfigur. Dic Gcfabr ciner
schrankcnloscn Sclbstdarstcllung und Dominajiz des Protagonisten wird durch dic
Erzáhlpcrspcktive in der dritten Person (im Gegcnsatz ztl den Ich-Figurcn in Walsers
fi-liben Prosawcrken) eingcdámmt und durch Gegenfiguren relativiert. Dabei steht der
Romancier seinem I-leldcn allerdings vid ¡u nahe, als daS er, wie cm auktorialer Erzáhíer
im klassischen Sinn, zu den anderen Figuren dic gleiche Distanz wabrcn kónnte wie ¡ti

Johann.
[)icse anderen Figuren sind: die starkc, in> praktischcn Leben verwurzclte,

gcschiiftstíichtigc Mutter, dic dic Wirtschaft fúbrt und trotz ibres katholischen Credos sofort
«in dic Partei eintritt», um als Gastwirtin finanzielí zu tiberleben und dic immer drohende
Zwangsversteigcmng des Betriebes abzuwcndcn — cine feste Bezugsgról3e flír den
schw~chcren, verúiiumíen. mystisch und theosophisch as>gebauchtcn (5. 107ff.). pazifistisehen
Vater (5. 71/86). Da sind aher auch dic librigen Angehórigen derGrol3familic, dic Dicnstboten,
Handwerkcr, Lebrer und 1-lonoratioren des Orts, dic zugezogenen Fabrikantcn in ihwn Villen
am See, der Wanderphotograph, dic Mitglieder des ini Dorfgasderenden Zirkus... lnsgesamt
umfatit das Figurenensemble dieser «Comédie humaine» inebrere Dutzcnd Personen, dic alíe
namcntlich genannt und unvcrwcchsclbar durch kórperlichc Merkmalc, Klcidung
(«Braunhemden») und Acccssoircs, Gcsíik und Mimik, Sprache und Dialckt — d.h. den
schwlibisch-alcmannischen Zungcnschlag der Bodensee-Region oder andere Mundarten --

charakterisicrt werden. Walscr gclingt es in scincm Erinnerungswcrk, dic Zeil aul3er Kraft ¡u
serien, so leuchíend und lebendig, ja «gegenwártig» komtnen dic Figuren der venneintlichen
Vergangenheit daher, zumal deren Familiennamen und Beinamen den Authentizitátscharaktcr
der Romantiktion untcrstreichen, wcil diese Namen noch heute in Wasserburg gdhiuftg sind,
wic cm ortskundiger Informaní der Rczensentit> versicherte.

So entsteht in Walscrs bewáhrtcr alltagscpischcr Form cm viclstimmiger Roman der
dcutschen Tragódienzeit zwischen 1932 und 1945, in dcm dic Ereignisse aus
versehiedenen Perspcktiven vemtttclt — und dan>it rclativiert — dargcstcllt werdcn, so als
ob sich dic Wirklichkcit in ibrer Viclschichtigkcit und Llnúberschaubarkcit sclbst
prásentierte.

In diesem Koordinatensystem von Landschaft, Gcschichte und Gescllschaft wird
Martins Alter ego Johann von den «anderen», von aulAen bcstúrmt. hedrohí. beeintlul3t,
aher auch gefórdert. Er erlebt und crthhrt jcdoch nichí nur passiv áuBerc Einfltlssc,
sondcm handelt auch sclbst: Fr lcrnt innig beten und bcichtcn, singen, mit seiner
Scxualitát urugehen, gehorchen und sehichien, dagegensein und sich auflchncn, kiisscn
und leidcnschaftlich lieben, gliihend dichten sowic anschaulich erzáhíen und schreiben —

kurt Der Leser sieht sich in cinen Entwicklungs- und Bildungsroman versetzt. in diesem
Triptychon aus drci Bildcrn — das ersrc crfaí3t dic Jalireswende 1932/33, das zweite
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Frúhjabr und Sommer 1938, das dritte dic Monate vor und nachdcm Kricgsende — stol3en
Johanns Inncnwelt und dic traditiosisgebundene geschlossene Dorfwelt zusarumen mit
jener immer gewaltsamer cindringenden «gi-of3en Zeit».

Wiihrend frtihere Romane Martin Walsers wie z.B. dic Romantrilogie tíber Anselm
Kristlein — Halbzeit (1960), Das Einhorn (1966), Ver Sturz (1973) — ah alltagscpischc
Rekonstruktion «mil3lingender Individuation» von Vei-sagem unó Zukurzgekommcnen
aus dem Kleinbtirgcrtum oder dcm gehobenen Mittelstand zu vcrstehcn sind, handelt es
sich hier m.E. umcine «gelungene Individuation», weil der Pi-otagonist im Romanverlauf
gelcmt bat, nicht mehi- Fremderwartungcn zu befriedigen, sondem cigene Wtinsche zu
verwirklichen. Wenn im Roman Jcnseits dci Liebe (1976) und in dci- Novelle Em
fliehendes Pfcrd (1978) dic Ausbildung von Uberlebensstrategien jcnscits aller
Selbstvcrwirklichung gezeigt wurde, so lernt Johann lii Em springender Brunnen genau
das Gegenteil: Br lemt zu leben. Wurdc noch im Schwancnhaus (1980) dic Gcschichte der
Regressíon ctncs nahezu ftinfzigjáhrigen Erwachsenen in cm Kindheitsstadium gestaltet,
so findct hier cine Progression, cine Entwicklung, ciii Reifeprozehi statt.

In scincm EntwicklungsprozeB durchláuft der hcranwachsende Johann verschiedcnc
Sprachen, dic er in gcwisserWeise als Frcmdsprachen cmpftndet: dic des Dorfes, dic der
Kirche, dic des Nationalsozialismus und schliel3lich dic ciner schwtilstig-pathetischen
Lyrik. Br erlebt, wie unzulanglich alíe diese Sprachen ftir ihn sind, so daS er ¡u dem
Schlul3 gelangt: «Er mul3tc cine cigene [Sprache] linden. Dazu muBtc er frei 5cm» (5.
402). Erzáhlt wird also von der Genese cines Schriftstellers: von einem, dci- lcrnt, sein
Leben in dic Hand zu nchmcn, semen in Kindertagcn vom Vater gepflanzten Wórterbaum
zu pflegcn und nur noch sich und «seiner» Pi-osa-Sprachc zu vertraucn. Lctztlich ist dic
Sprachc also der cigcntlichc Protagonist dieses Erinnerungswcrks. Nicht von ungefáhr
durchzicht dieser bereits im Titel Ihematisierte «springende Brunnen» leitmotivisch den
ganzen Roman bis zum letzten Satz: «Dic Sprache, dachte Johann, ist cm springendcr
Brunnen» (5.405).

Mit Em springender Brunnen bat Martin Walser vor allem cm aullergcwóhnliches
Sprachkunstwcrk geschaffen. Es ist dem Schriftsteller gelungen, ausschweifendc
Fabulierlust und erzáhíerisehe Brillanz mit Formstrenge meisterhaft zu verbinden. So
zeichnen kompositorische Geschlossenheit, tibcrlcgte Romandramaturgie und
souveráne Motivftihi-ung dieses líber 400 Seiten umfasscndc Werk aus, wobei — wie
sehon in seiner frtihercn Epik — das Detail, das Partikulare ohnc bcdeutungsvolle
Uberhóhung in den Vordergrund gcriickt wird. In bencidcnswcrt vollkommenen
Formulicrungen zcichnet Martin Walscr Miniaturen, dic in drei oder vier Sátzen cinc
Situation oder cinc Bezichung blitzartig durchleuchtcn. Mit ciner crstaunlichen
Bcobachtungsgabe setzt der Romancier cm Detail neben das andere, mit ciner
Genauigkeit, dic selbst vor der Beschrcibung von landwirtschaftlichcn Vcrrichtungen
wie der Obsterute (5. 69), vor Bezcichnungen alter Aptelsorten (5. 70) oder den Namen
von Wcihnachtsplátzchen (5. 94) nicht Halt macht. Diese alltagsepische Erzáhltechnik
der Rckonstruktion des seheinhar Unwesentlichen bestátigt im nachhincin Hans
Magnus Enzcnsbergers Urteil aus den bOer Jabren: «Walscrs episehe Breite hat nicht
das Totale, sondcm dic Nahaufnahme im Sisin, entwirft kcine Bilderbogen, sondcm
prápariert mit erbarmungsloser Beschcidenhcit mikroskopischc Verástelungen, an
denen der makroskopischc Befund des Gemeinwesens abzulesen ist.»

Dieser Befund ciner heillosen Zeit zcigt verséhnlichc Akzcnte, ist gckcnnzcichnet
von sanftem Witz und leiser, vcrstándnisvoller Ironie, dic dcm satirischcn, von aul3en
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kommcnden Blick frdherer Romane gcwichcn ist. Walser bringt das unzensierte Material
seinerprimáren Erfahrung zutage und erzáhlt mit ciner Leichtigkeit, dic jeglichen Zwang,
auch den ciner nachtráglichcn historisehen lntcrprctation, bewuhit vcrmcidct, un> dic
gesehilderte Zeit umso genauer ms Bcwul3tscin ¡u riickcn. Der programmatische
Vorspann des dritten und lctztcnRomantcils— «Vergangenheit als Gcgenwart» (5.281)—
thematisiert dic Haltung des Autors angcsichts dieser Epochcngcschichte, an dic er sich
nachtráglich in einem Intcrvtew erjnnert: «Das war fñr mich cine angcnehmc
Schreibcrfabrung. lch habe cigcntlich noch nie cm solches Entgcgenkommen des
Stofflichen, des Geschchencn crlebt, wic diesmal... schr baid habe ich diese... Einsicht
herrschen lassen, dalJ man mchr dic Vergangcnhcitsich cntgegcnkotnmen lasscn mul3, als
dalí man ihr entgegenkommt.»

Ocr bei Walser ungewohnt lakonischc Erzáhíton im crstcn Romanteil mag den
Leser zunachst tiberrasehen. Knapp konzcntricrtc, schmucklose, doch ausdrucksvolle
Satze fast ohnc Adjcktive, deren Bcdeurungspotcntial sich hauptsáchlich in den
Substantiven entládt, stehcn unvcrmittelt, unkommcntiert nebeneinander — kurze,
«offene» Siitzc ohnc Konnektoren, dic aufgrund ihrcr «Lccrstellcn» kcinc lnterpretation
vorwcgnchmen, sondem dic Leser cinladen, sich sclbst «cii> Bild» zusammcnzusetzen.
Ersí gegen Ende des Kricgcs und «Dritten Reiches» lést sich nicht nur dic hermetisehe
Bicdcrmcier-Wclt des Wasserburg-Kosmos auf: auch der vertrautc Walscr-Ton, dic
ausschweifende Formulicrlust des Autors, blúht wieder auf in adjcktivreichen.
originellen Wortfdgungen. und flússige, rcich gegliederte Perioden sprengen dic vorhcr
enge und strenge Syntax, so dalí der Wortstrom sich stellenwcisc ohnc Punkt líber
mchrcre Seiten crgicl3t (z.B. Josefs Brief von der Front, S. 328-331).

Walsers Sprache in Fin sprin.gender Brunnen isí einersetts cm kritisch
beschrcibendes Instrumení, charaktcrisicrt sic doch dic Mensehen — so spricht Johanns
Muttcr cine andere Sprache ¿Is der Vater (5. 88). dic Einhcitnischen bedienen sich der
schwábisch-alcmannischen Mundart (5. 98-99), dic Fremdcn und Hitler dagegen
sprechen Berlinerisch (5. lOO) oder Hochdeutsch. Andcrcrscits und nicht zuletzt ist das
Buch aber auch als Hymnc, als Abgesang zu vcrstehcí> auf dic von der dcutschen
Standardsprachc verdrángtcn und allmáhlich ¡un> Aussterbcn verurteilten reichen
Dialcktvarietiíten, die im vorliege¡>den Werk nicht nur dci- Pcrsonencharaktcrisicrung
dienen und dem Roniankosmos Lokalkolorit verleihen, sondcrn mit ihrcm zuweilcn
drastischeí> Ausdrucksrcichtum auch dazu geeignet sind. Sachvcrhalte vid pritziscr
darzustellen, als dies in der normierten, reglementierten deutschcn Schriftsprache
unserer heutigen Zcit móglich ist.

Margit Raders


