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Neulich  auf  dem  Abstellgleis  

oder:  Wie  engagiert  soll  Literatur  sein?  

  
Neulich  stand  ich  auf  dem  Abstellgleis.  So  beginnen  nicht  die  besten  Geschichten.  So  enden  sie.  Es  ist  

ein   abruptes   Ende,   als  würde  man   aus   einem   tiefen,   traumreichen   Schlaf   gerissen.   Erst   ruckelt   es  

unangenehm,  dann   folgt,  ganz  plötzlich,  die  Dunkelheit,  dann  der  Stillstand.  Dann  nichts  mehr.   Ich  

sehe   mich   um,   vorsichtig   zuerst,   schließlich   panisch.   Klappe   das   Buch   zu,   in   dem   ich   eben   noch  

gelesen  habe.  Stelle  fest:  Um  mich  herum  nur  Tunnel  und  Gleise.  Mehr  kann  ich  nicht  erkennen,  so  

dunkel  ist  es.  Ich  taste  mich  zur  Tür,  rüttle  am  Griff.  Keine  Chance.  Ich  hole  mein  Handy  heraus.  Kein  

Empfang.  Ich  werde  zu  spät  zur  Arbeit  kommen.  Ich  werde  hier  verhungern.  Ich  werde  nie  erfahren,  

wie  mein  Buch  ausgeht!  

Auf  einmal  klopft  es.  Ich  zucke  zusammen.  Da,  auf  der  anderen  Seite  der  Scheibe,  steht  ein  Bärtiger.  

Er   hat   das   zerdrückte   Gesicht   eines   mit   Mehl   gefüllten   Luftballons.   In   seiner   Hand   hält   er   eine  

Taschenlampe,  deren  Licht  dem  Zickzack  seiner  fuchtelnden  Hände  hinterherzuckt.  Ich  starre  ihn  an.  

Sein  Fuchteln  wird  wilder.  Dann  die  Erkenntnis:  Er  gestikuliert.   Ich  solle  sitzenbleiben,  er  werde  ein  

Stück  zurückfahren.  Nach  einer  Weile  spüre  ich  erneut  einen  Ruck,  die  U-‐Bahn  setzt  sich  in  Bewegung.  

Selten  habe  ich  mich  so  über  das  schmutzige  Gelb  der  Bahnsteigbeleuchtung  gefreut.   Ich  betrachte  

mein  blasses,   erschrockenes  Gesicht   in  der   Scheibe.  Dann  blicke   ich  auf  das  Buch   in  meiner  Hand.  

Und  weiß  ganz  genau:  Es  ist  schuld.    

Oliver  Twist  einer  Diebesbande  

zum  Opfer   fällt,  einzig  aus  dem  Grund,  weil  er   liest:  mitten  auf  dem  belebten  Bürgersteig  Londons,  

völlig  selbstvergessen,  als  sei  er  aus  der  Zeit  gefallen.  Und  Cornelia  Funke  treibt  diese  Idee  in  ihrem  

Jugendbuch  Tintenherz  auf  eine  schmerz-‐  wie  zauberhafte  Spitze:  Personen  verschwinden  auf  einmal  

nicht   nur   gedanklich,   sondern   auch   physisch   in   gelesenen   Büchern.   Das   ist   Weltflucht   in   ihrer  

Perfektion.  Eine  wunderbar  schreckliche  Vorstellung,  verlockend  und  beunruhigend  zugleich.  Denn:  

Wer  einmal  lesend  die  Tür  zur  Welt  hinter  sich  schließt,  findet  vielleicht  nicht  mehr  zurück.    

Diese  Idee  weiterzudenken,  bedeutet,  nach  der  Aufgabe  von  Literatur  überhaupt  zu  fragen.  Darf  sie  

sich   damit   begnügen,   Scheinrealitäten   zu   entwerfen,   die   zwar   schöner   sind   als   die   komplizierte  

Wirklichkeit,   aber   zur   Bewältigung   jener   nicht   beitragen?  Oder  muss   sie   im   Leser   etwas   bewirken,  

sich  positionieren,  offensiv  kämpferisch  und  unbequem  sein?    

Ganz   gleich,   wofür   sie   sich   entscheidet,   eines   ist   der   Literatur   immer   eigen:   Wirklich   gute   Texte  

können   binnen   weniger   Worte   deine   ganze   Aufmerksamkeit   an   sich   reißen.   Sie   inszenieren   ein  

Bühnenspiel   für   die   Gedanken;   im   Schatten   der   umschlagenden   Seiten   schlüpfen   die   Buchstaben  
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heimlich   in   immer   neue,   winzige   Kostüme.   Unter   jedem   geschlossenen   Buchdeckel   harren   sie  

hoffnungsvoll   ihres  Auftritts.  Literaten  entlocken  Wörtern  eine  nahezu  plastische  Qualität,   schaffen  

Welt   aus  Tinte  und  Papier.   Als  prominentes  Beispiel   sei  Georg  Büchner   genannt:  Der   antithetische  

Beginn   des   Hessischen   Landboten  

kraftvoll   und  publikumswirksam,  hätte   ihn   sein  Verfasser  nicht   als  Parallelismus  angelegt  und  eine  

emotional-‐lyrische  Lesart  erzwungen  aufgrund  der  sich  wiederholenden  Versfüße   in  beiden  Sätzen:  

Dem  Daktylus  folgt  jeweils  ein  Trochäus.  

Das  raffinierte  Spiel  mit  der  geschriebenen  Sprache  gehört  der  Literatur  allein  und  es  unterscheidet  

ihr   Engagement   von   jeder   anderen   Art   des   gesellschaftlichen   und   politischen   Einsatzes.   Ihre  

Möglichkeiten  sind  einzigartig,  das  macht  ihr  Aktivwerden  unersetzlich.  

Sprache:  In  einem  Comicbuch-‐Kosmos  wäre  sie  wahrscheinlich  die  Superkraft  des  literarischen  Textes.  

Und  ein  Comicbuchheld  verstieße  schließlich  gegen  eine  der  wichtigsten  Konventionen  seines  Genres,  

er   verlöre   rasch   an   Glaubwürdigkeit,   würde   er   seine   besonderen   Fähigkeiten   nicht   einsetzen   im  

Kampf   für  das  Gute  und  die  Verteidigung  der  Schwächeren.   In  diesem  Zusammenhang  wundert  es  

übrigens  kaum,  dass  Superman  das  überdurchschnittlich  schnelle  Lesen  zu  seinen  Kräften  zählt.  

Weniger  plakativ,  aber  umso  wichtiger  ist  ein  weiteres  Argument:  Beispiele  der  Geschichte  bezeugen    

die  große  Bedeutung  der  Dichtung  im  Streben  nach  einem  Dasein,  das  frei  ist  von  Unterdrückung  und  

Gewalt.   Autoren   wie   Bertolt   Brecht   warnten   in   ihren  Werken   bereits   früh   vor   den   Gefahren   des  

Nationalsozialismus.   Sein   Drama   Furcht   und   Elend   des   Dritten   Reiches   erzählt   in   beklemmenden  

Episoden   von   der   Angst   einer   verstörten   Bevölkerung,   die   den   Verrat   durch   die   eigenen   Kinder  

befürchten   muss,   die   ihr   Freisein   eingetauscht   hat   gegen   eine   Kiste   Äpfel1  und   einen   schrecklich  
2  Die   wirklich  

kritischen   Autoren   dieser   Zeit   waren   furchtlos.   Erich   Kästner   etwa,   der   freiwillig   zusah,   wie   seine  

Bücher   im   Berlin   des   Jahres   1933   unter   nationalem  Getöse   verbrannt  wurden,   wie   Goebbels   und  

seine   Helfer   das   Feuer   schürten   und   den   Hass.   Oder   auch  Oskar  Maria  Graf,   der   die   Vernichtung  

seiner  Werke   noch   im   selben   Jahr   öffentlich   einforderte.   An   dieser   Stelle   sei   noch  Heinrich  Heine  

genannt,   in   einer   anderen   Zeit   schreibend   politisch   aktiv,   doch   mit   demselben   Scharfblick   der  

Regimekritiker  der  Dreißigerjahre  ausgestatte
3,  prognostizierte  er  seinerzeit.  

Die  Heftigkeit,  mit  der  diese  Dichter  angefeindet,  verfolgt  und   ins  Exil  getrieben  wurden,  offenbart  

ihren   selbstlosen   Mut.   Erwarten   kann   man   diesen   nicht,   honorieren   muss   man   ihn   immer.  

                                                 
1  In  der  Szene  Winterhilfe  bringen  zwei  SA-‐Leute  ein  Paket  der  Winterhilfe  mit  Kartoffeln,  Kleidung  und  Äpfeln.  Die  
Empfängerin,  eine  alte  Frau,  erzählt  unbedarft  von  kritischen  Äußerungen  ihres  Schwiegersohnes  und  einem  Haushaltsbuch,  
das  ihre  schwangere  Tochter  führt.  Die  SA-‐Leute  nehmen  die  Tochter  daraufhin  fest.      
2  Bertolt  Brecht:  Furcht  und  Elend  des  Dritten  Reiches.  24  Szenen.  Suhrkamp:  Berlin  1970.  S.  437.  
3  Wolfgang  Beutin,  Klaus  Ehlert  u.a.  (Hgg.):  Deutsche  Literaturgeschichte.  Von  den  Anfängen  bis  zur  Gegenwart.  7.  Aufl.  
Metzler:  Stuttgart/Weimar  2008.  S.  116. 
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Unvergessen  bleiben  ihre  Texte  nicht  zuletzt  auch  deshalb,  weil  sie  eine  Leihgabe  darstellen:  Sie  sind  

der  Versuch,  denjenigen  eine  Stimme  zu  geben,  denen  das  öffentliche  Sprechen  versagt  bleibt.    

Mit   ähnlicher   Hingabe   handelten   Autoren   in   einer   anderen   Zeit,   die   später   kam,   die   mit   ihren  

eigenen   Problemen   rang   und   in   der   nur   scheinbar   jeder   alles   sagen   durfte:      Inmitten   der  

kommunistisch-‐diktatorischen   Verhältnisse   der   DDR   schrieb   Wolf   Biermann   wörtlich   gegen   eine  

Mauer   an,   im  Westen   der   Nachkriegszeit   kämpfte   Heinrich   Böll   schreibend   gegen   das   Vergessen,  

gegen  die   tabuisierende  Verschwiegenheitspolitik  und,   später  dann,  gegen  die  nahe  an  der  Grenze  

zum  Verbrecherischen  agierende  Springer-‐Presse.  Dass   ihre  Anstrengungen  die  Autoren  meist  nicht  

unverletzt   zurücklassen,   zeigt   besonders   das   Schicksal   des   Schriftstellers   Salman   Rushdie.   Seinen  

märchenhaften  wie   kritischen   Roman  Die   satanischen   Verse   bezahlte   er  mit   seiner   Sicherheit:   Ein  

Todesurteil  ließ  ihn  lange  in  akuter  Gefahr  zurück,  jahrelang  wurde  er  zum  Fliehenden.  

Der  engagierten  Literatur  ihre  Notwendigkeit  abzusprechen,  hieße,  Leistungen  wie  die  genannten  als  

unbedeutend  abzuwerten  und  zu  verwerfen.  Das  darf  nicht  geschehen.    

Natürlich   könnte  man   fragen,   ob   das   Engagement   den   persönlichen   Schaden   überhaupt   wert   ist.  

Viele  der  Genannten  können  keine  Antwort  mehr  geben.  Salman  Rushdie  schon.  Im  Interview  mit  der  

Zeit   im   September   dieses   Jahres   wird   er   gefragt,   ob   er   sich   rückblickend   gerne   zurückhaltender  

gezeigt  hätte.  Seine  Reaktion:   4  

Keine  Kompromisse:  Das  heißt  auch,   sich  nicht   instrumentalisieren  zu   lassen   für   falsche,  verlogene  

Propaganda.   Während   des   Dritten   Reichs   waren   selbst   Kinderbücher   nationalsozialistisch   und  

antisemitisch   überformt;   die   Erzählung   Der   Giftpilz,   in   der   Juden   aufs   Schlimmste   verunglimpft  

werden,  soll  hier  stellvertretend  stehen  für  den  allgemeinen  Missbrauch  der  Dichtung.  

Engagierte  Literatur  macht  im  Idealfall  wach.  Sie  darf  nicht  in  stumpfer  Meinungsmache  enden  oder  

gar  versuchen,  ihre  Leser  zu  manipulieren.  Sie  zeigt,  anstatt  zu  erklären;  fragt,  anstatt  zu  antworten.  

Ihre  Inszenierung  ist  kein  Marionettentheater.  Das  macht  sie  so  unangenehm.  Und  so  unvergänglich.    

Doch   halt.  Neben   ihr   überdauern   auch   andere,   auf  diesen   Seiten   bisher   vernachlässigte   Texte:   die  

weltflüchtigen,   selbstgenügsamen.   Diejenigen,   deren   papiernes   Knisterflüstern   den   Leser   lustvoll  

lockt  und  lullt;  die,  anstatt  die  schrillen  Schwächen  der  eigenen,  echten  Welt  offenzulegen,  lieber  in  

eine   andere  entführen.  Auch  diese  Texte   darf  es   geben,   aus   zwei  einfachen  Gründen.   Erstens:  Oft  

offenbart   die   furchtsame   Abkehr   vom   Schmerz   der  Welt   diesen   umso  mehr.   Zweitens:   Sie   haben  

mich   das   Lesen   lieben   gelehrt.   Im   Schein   der   Taschenlampe   unter   der   Bettdecke  machten   sie   die  

Wirklichkeit  erträglicher.  Deshalb  möchte  ich  sie  nicht  missen,  die  Bücher,  die  nichts  weiter  bewirken,  

als  dass  man  ihretwegen  die  Zeit  vergisst  und  bisweilen  aufs  Abstellgleis  fährt.  

Aber  dort  bleiben  will  ich  nicht.    

                                                 
4   http://www.zeit.de/2012/39/Autobiografie-‐Salman-‐Rushdie/seite-‐
4  (aufgerufen  am  14.  Dezember  2012).  


