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D a s Dokumen ta r thea t e r gehorcht dem Mechanismus einer 

Ident i f ikat ion mit dem Angre i fe r . E inmal betreibt es, dem 

Verschwinden bisher noch re la t iv au tonomer Ube rbau 

bereiche entsprechend, Mimesis v o n Kommunika t i onswe i sen , 

als deren K r i t i k sich moderne Kuns t einst konst i tuier te : »Das 

dokumentar ische Thea te r ist Bestandtei l des öffentlichen L e 

bens, w ie es uns durch die Massenmedien nahe gebracht 

w i r d . « 1 A l s R e a k t i o n auf die H e g e m o n i e der Wissenschaft 

h inwieder neigt es dazu , deren schlechte T rennung von 

Kuns t , welche im Thea te r »Kräfte, die nicht rat ional is ierbar 

s ind« 2 , respektierte, eher z u r K o n z i n n i t ä t als zu r V e r m i t t 

lung hin korr ig ieren zu w o l l e n , so d a ß Hege l s Sa tz , die 

K u n s t gehöre mehr der Remission des Geistes an, gerade 

durch den Versuch, ästhetische Mi t t e l zu wissenschaftlichem 

Z w e c k a n z u w e n d e n , bestät igt zu we rden droht .3 

D i e N ä h e zu r politischen Prax is aber stellt w e n i g mehr dar 

als ein lucus a non lucendo : Weiss ' D e k r e t , d a ß »Kunst die 

Kraf t haben m u ß , das Leben zu verändern«*, ve rg iß t nicht 

nur, d a ß ihr Widerspruch zu r Gesellschaft nicht einseitig auf

gehoben w e r d e n k a n n ; es könnte auch Kuns t , die solchen Ein

satz w a g t , z u m Ä q u i v a l e n t dessen werden , w a s gespielt w i rd . 

[ D a s dokumentar ische D r a m a insbesondere konverg ie r t mit 

dem Posi t iv ismus. In rad ika le r V e r k e h r u n g der freilich a p o 

diktischen Forderung, Kuns t solle sich nur durch ihre T o t a l i 

tät hindurch auf jene der Gesellschaft beziehen, tendiert es 

dahin, durch die jewei l ige Wiede rgabe v o n Einzel tatsachen 

der Rea l i t ä t gerecht werden zu w o l l e n . L e g t es »Fakten zur 

Begutachtung« oder »Meldungen, [. . .] rhythmisch geordnet« 

1 P e t e r W e i s s , Das Material und die Moderne, Notizen zum dokumenta
rischen Theater, Theater heute 3, 1 9 6 8 ; S. 32 ff . F o r t a n n u r m i t M. z i t i e r t . 
2 S i e g f r i e d M e l c h i n g e r , J a h r e s h e f t Theater 1969 v o n Theater heute, S. 85 . 

3 C f . G e o r g L u k a c s , Reportage oder Gestaltung?, i n : d e r s e l b e , Litera

tursoziologie, H r s g . P . L u d z , N e u w i e d - B e r l i n 1 9 6 1 , S . 1 2 2 ff. 

4 P e t e r W e i s s i n : Materialien zu Peter Weiss' »MaratlSade*, F r a n k f u r t 

1 9 6 7 , S . 9 8 . 
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(M.) vo r , bleibt es diesseits der Theor ie und ver fehl t selbst, 

wo es verspricht, »aus den Fragmenten der Wirk l ichke i t ein 

ve rwendba res Muster , ein M o d e l l der aktuel len V o r g ä n g e « 

(M.) zusammenzus te l len , doch w o h l jene dialektische, in w e l 

cher die ve rwende ten D a t e n v ö l l i g neue Bedeutungsfunkt io

nen erhal ten, »sich [. . .] das Leben des Stoffs ideell w i d e r 

s p i e g e l t ) « , so d a ß es aussehn m a g , »als habe man es mit einer 

K o n s t r u k t i o n a priori zu tun .« ' 

Realist isch da r f nach einer Ä u ß e r u n g Brechts nur heißen, w a s 

den »gesellschaftlichen K a u s a l k o m p l e x « aufdeckt ; das M a t e 

rial des Diskurs aber überschreitet, dokumentar isch v e r w e n 

det, den Konkre t i smus nur schwer. D a v o n zeugt schon die 

Vorherrschaft v o n O r t s - und E igennamen v o r der Ans t ren 

gung des Begriffs ; D a t e n , A u t h e n t i z i t ä t meinend, schieben 

sich in Wahrhe i t als natura na tura ta v o r die Prozesse. Zu sehr 

ermangel t das Stück, w o r a n es doch als Diskurs seine Probe 

fände, der analytischen Präsenta t ion , w a s nicht einfach feh

lende, sondern fehlerhaft ex t rapo l ie rende Systemat is ierung 

spätestens durchs P u b l i k u m bedeutet . D a n n w i r d punk tua l i -

stisch für Aufs tändische vot ie r t , der R u i n vietnamesischer 

K l e i n p r o d u z e n t e n bedauert (70) 6 , die Schaffung feudalen 

Grunde igen tums verurtei l t , die Ver t r e ibung europäischer 

K a u f l e u t e bejubelt (52), ohne d a ß dies auf der Ebene disku

tiert würde , w i e w e i t v o n Feudalen geführte Bauernaufs tände 

gegen die Z e n t r a l g e w a l t reak t ionär w a r e n und die H e i m 

industrie ebenso S tagna t ion bedeutete w i e die Abwesenhe i t 

v o n Grunde igen tum und die aus der inneren resultierende 

äußere Isol ierung.7 D i e Beschreibung des Kolon ia l i smus als 

A u f z ä h l u n g v o n Profi tmachereien, w o b e i dann E x t r a k t i o n 

und Eisenbahnbau gleichrangig nebeneinanderstehen (72) , 

erstellt mit ihrer Me thode des »Wir hören H a n d e l / W a s 

br ingt der uns« (61) bestenfalls ein zwei fe lsohne gar nicht 

zu überzeichnendes Bi ld v o n Verbrechen und Vere lendung , 

m u ß sich aber die von M a r x als entscheidend angesehene und 

verneinte Frage versagen, »ob die Menschheit ihre Best im-

5 K a r l M a r x . Das Kapital B d . 1, MEW 2 3 , S . 27 . 

6 D i e Z i f f e r n i n K l a m m e r b e d e u t e n S e i t e n z a h l e n d e r A u s g a b e P e t e r W e i s s , 

Viet Nam Diskurs, F r a n k f u r t 1 9 6 8 . 

7 C f . F e r e n c T ü k e i , Zur Frage der asiatischen Produktionsweise. N e u 

w i e d - B e r l i n 1 9 6 9 . 
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mung [. . .] ohne rad ika le Revo lu t ion i e rung der sozialen V e r 
hältnisse in As ien (erfüllen k a n n ) « s und ob die asiatische P r o 
dukt ionsweise ohne das Eindr ingen des Kap i t a l i smus hätte 
überwunden werden können.? Eine solche D i a l e k t i k da rzu 
stellen w ü r d e im dokumentarischen Diskurs jedoch z u m Z e i 
gen v o n guten Seiten. 

D i e M a n i p u l a t i o n e t w a an Ä u ß e r u n g e n v o n Pol i t ikern , die 
man Weiss v o r w a r f , rührt denn auch nicht schlicht v o n Ein
seitigkeit , sondern dem Versuch her, das Wesen in z i table Er
scheinungen zu stecken, an der Oberfläche - z u m a l der veröf
fentlichten M e i n u n g - dingfest zu machen, w a s nur politische 
Ö k o n o m i e zu begreifen erlaubte^: 

Um zu ze igen , d a ß der V ie tnamkonf l ik t nicht nur die Schrek-
ken des Kr ieges bedeute, endet das Stück z w a r vor dessen 
Eska l a t i on ; dafür gi l t das Interesse aber, w i e der T i te l an
kündig t , seiner »Vorgeschichte« und seinem »Ver lauf« . Im 
zwe i t en T e i l dominier t die Frage »Welche Mi t te l wäh l en 
wi r?« ( 1 3 4 ) , im ersten der b loße A b l a u f . E in S a t z w ie »Wir 
werden z e i g e n / d a ß in einem [. . .] K o l o n i a l l a n d / d a s Pro le ta 
riat eher die Macht ergreift/als in den en twicke l t en / [ . . .] L ä n 
dern« (82), der nur in der Fo rm »ergreifen kann« eine 
Poin te hätte, belegt , w i e aus der B e h a n d l u n g von Problemen 
in die Beschreibung purer Fak t i z i t ä t e ingebogen w i rd . 
Angeha l t en w i r d nur zu Resümees (5 ) ; »Knoten« (Brecht) und 
»Interval le« (Benjamin) , welche E r k l ä r u n g und Unterschei
dung des Geschehenen v o m Nichtgeschehenen ermöglichten, 
fehlen; selbst w e n n mit M o n t a g e gearbei te t würde , die z u 
mindest das W ä h r e n d des W e l t m a r k t s hät te andeuten kön 
nen, bedürfte es zu le tz t einer Kommen ta rebene , welche allein 
das Mate r i a l z u m Bewußtse in erheben, e t w a den Begriff des 
N o t w e n d i g e n einführen könnte . So aber bleibt sogar die Per
spekt ive der Betei l igten unkorr igier t , so d a ß z u m Beispiel die 
Rede v o m absoluten - statt re la t iven - Bevö lke rungsüber 
schuß Eng lands als In format ion übernommen w i r d (64). 
Sta t t der »Trennung der Elemente« herrscht V e r d o p p e l u n g ; 
unter H e r v o r h e b e n w i r d Unterstreichen, nicht A b h e b e n ver 
standen. Weiss spricht v o n »dekora t iven At t r ibu ten« und 

8 K a r l M a r x , MEW 9 , S . 1 3 3 . 

9 C f . M a r x ' A u f s ä t z e ü b e r I n d i e n u n d C h i n a , MEW 9 ; u n d T ö k e i . 
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»gestischem Ausspielen« (M.) der H a n d l u n g , die bei Brecht 

v o n den Gesten unterbrochen we rden sollte. D e m p a ß t sich 

der T e x t an ; fast alle M e r k m a l e episch-distanzierender 

Sprechweise fal len w e g , selbst w e n n sie sich in benutzten D o 

kumenten finden: »Al le Menschen sind frei und gleich ge

schaffen« ( I O O ) , lautet die Unabhäng igke i t s e rk l ä rung N o r d 

v ie tnams im Diskurs, die an sich mit »Wir sind der Ansicht , 

d a ß [. . .]« b e g a n n . 1 0 Im übrigen zeigen Vergleiche e t w a mit 

H o ' s Br ief (91 f.), d a ß die Bearbe i tung akt ionsbezogene Pas

sagen bel ieß, analytische dagegen en t fe rn te . " Nich t nur, d a ß 

es dem Dokumenta r thea te r ge radezu widerspricht , die Bühne 

der stofflichen Sensation zu berauben, w a s doch einmal als 

Bed ingung episch-wissenschaftlichen Theaters , dem der Dis

kurs sich zurechne t ' 2 , gegol ten hat ; sondern selbst wo man 

A r g u m e n t a t i o n festzustellen meinte, w ie beim Gespräch re

vo lu t ionäre r K a d e r mit der B e v ö l k e r u n g (87 f f . ) , findet w e 

nig mehr als Inst rukt ion statt. O d e r es w i r k t die letzte Ze i le 

der Dreierreihen, welche nahezu das ganze Stück rastern, als 

conclusio, w ä h r e n d sie nur eine recapi tu la t io dars te l l t : das 

fac tum brutum, bloßes Ma te r i a l v o n Erkenntnis , drapier t 

sich ob des Ausfa l l s der Reflexionsebene schon als jene selbst. 

D i e Bühne entbehrt z w a r fast gänzl ich der D inge , doch 

bleibts auch hier nicht beim D i s k u r s : die Schauspieler sollen 

»das, w a s sie sagen, dars te l len« '3 , die C h o r e o g r a p h i e z u m 

Beispiel »eine eindringliche Präsenta t ion der Krä f t eve rhä l t 

nisse zwischen Gruppen , Parteien und Staa ten« erbringen (7) . 

N ich t nur, d a ß die dabei geforder te »äußerste Genau igke i t« 

(6) Z w a n g bedeutet, der wen ige r den realen kritisch aus

drückt als ähnlich der k u r z angebundenen Sprache mit dem 

ehernen T r i t t der Geschichte selbst beeindrucken w i l l ; son

dern die Bühnenak t ion wirft sich, e t w a beim »Seht ihr, w ie 

vors icht ig/ (die Franzosen) je tz t sind« aus H o ' s Br ief (92), 

z u m K o r r e l a t des Tex tes auf. Dieser w i r d an eine breitflächige 

szenische G e g e n w a r t gefesselt, w a s ihm weder begriffliche 

jo H o r l e m a n n G a n g , Vietnam. Genesis eines Konflikts. F r a n k f u r t 1 9 6 6 , 

S . 189 f . W e i s s h a t H o r l e m a n n i m Diskurs a l s » w i s s e n s c h a f t l i c h e n M i t 

a r b e i t e r « a u f g e f ü h r t . 

11 I b i d . S . 188 f . 

12 P e t e r W e i s s z u r Frankfurter Rundschau, 16. 3. 1 9 6 8 . 

1 3 I b i d . 
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Transpa renz noch dokumentarischen C h a r a k t e r , nämlich Be 
z u g aufs D r a u ß e n l ä ß t ; w a s sie selbst aber an Informat ionen 
geben kann , ist ka rg , wenn nicht verfälschend. 
Es w ä r e zu fragen, w i e w e i t sich die Ges t ik , zumindes t wo sie 
über V i e t n a m berichtet, versagen m u ß , konkre t zu sein und 
das Abst rah ieren zu ermöglichen '*; denn die Bedingung hier
für, d a ß sie ver t rau te V o r g ä n g e verf remde, entfäl l t . Jeden
falls m u ß eine g roße Stoffextensität b e w ä l t i g t w e r d e n ; der 
Diskurs übern immt es daher, Abs t rak tes zu versinnlichen, 
w o b e i en twede r Ref lexionskategor ien , auch K o m p l e x e wie 
K r i e g , eine falsche Unmi t t e lba rke i t erhal ten, oder in der 
Weise stilisiert w i r d , daß Besonderes sich z u m Zeichen ver 
dinglicht sieht. D ie Bedeutung und das v o n ihr Ergriffene 
werden beide fungibel . Eine Pose, die so e twas w ie Entschlos
senheit meint , könnte , w ie ein K r i t i k e r bemerkte , ebenso den 
Fotos von Bundeswehranze igen ents tammen. 
D i e M a k r o s t r u k t u r des Stücks setzt sich dann aus einer 
Sukzession in sich schon starrer, den Blick unbefr iedigt 
weiterschickender Deta i l s zusammen, welche zu r En twick lung 
unfähig und nur der Wiede rho lung oder V a r i a t i o n zu unter
werfen sind. W a s ästhetisch mono ton w i r d , ist gleichzeit ig 
unhistorisch: es mag scheinen, die Geschichte stehe unterm 
Bann wen ige r konstanter , selbst w e g e n mange lnder K o m p l e 
xi tä t ahistorischer Gesten w ie »Flucht«, »Angr i f f« , »Herr 
schersein«. D i e Sta t ik , von der der Bühnenmi t te l noch ver 
stärkt , m a g für die ersten Stadien noch re la t iv angemessen 
sein; die D i s t a n z zur aktuel len Erscheinung des Kr i egs , w e l 
che der erste Te i l erreicht, g ewöhn t aber an den späteren 
Archaismus der Dar s t e l l ung ; das N e u e w i r d auf die Neuhe i t 
des N a m e n s zu rückgewor fen , wenn sich dieser nicht selbst 
schon anpaß t , v o n »Gerä ten« , »Landeignern« oder v o n R e 
parat ionen als »Tributen« gesprochen w i r d . D ie spezifischen 
Bedingungen für S tagna t ion und E n t w i c k l u n g werden so 
nicht benannt ; schon die K r e i s b e w e g u n g der Aufs t ände bleibt 
ein Geheimnis , welches nicht als das der damal igen P r o d u k 
tionsweise entziffert w i r d 1 ' und dami t der l iberalen Skepsis 

14 B e r t o l t B r e c h t , Gesammelte Werke 1 9 , F r a n k f u r t 1 9 6 7 , S . 3 2 6 . 

15 C f . T ö k e i 1. c , S . 102 f; M a r x , Das Kapital B d . 1, MEW 2 3 , S . 3 7 9 ; 

K. A. W i t t f o g e l , Die Theorie der orientalischen Gesellschaft, 2s. f. Sozial-
jorsebung V I I , 1 9 3 8 , S . 90 ff. 4 
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die E x t r a p o l a t i o n auf eine Vergeb l ichke i t auch heutiger R e 
vo lu t ionen er laubt . 

A d o r n o s Aphor i smus Staatsaktion16 l äß t dem politischen 
D r a m a nur die A l t e r n a t i v e zwischen Psychologismus und 
Simplismus. D e n ersteren, w i e er sich individualpsychologisch 
bei Hochhu th , sozialpsychologisch in T e r r y s Vietrock findet, 
w i l l Weiss ve rme iden ; die V e r k ü r z u n g aber, der er die G e 
schichte unterzieht , ist unproblematisch nur unterm ästheti
schen Schein. D ie Meinung , die no twend ige Reduz ie rung der 
Erscheinungen auf der Bühne korrespondiere mit begrifflicher 
Erfassung 1 ? , ist zu optimistisch. 

D i e reallogische Abs t r ak t ion ist einer ästhetischen nicht k o m 
mensurabel , die ihr O b j e k t more geometr ico zuschneidet und 
einem Ideal v o n K l a r h e i t fo lg t , das eher an der Perzep t ion 
als am zu Perz ip ierenden orient ier t ist. W a s drastische V e r 
einfachung (M.) sein w i l l , gerät in die N ä h e jener Schlager, 
die, dami t man sie behalten könne , so bana l werden , d a ß sie 
alle D ra s t i k ver l ieren und gar nicht mehr haf ten. ' 8 D i e G e 
leise der Paral le l ismen und T r i k o l a nehmen sich wicht iger als 
das, w a s auf ihnen fahren so l l ; das herrschende mezzofo r t e 
neutralisiert ein zwei tes M a l . Z u l e t z t droht eine A t m o s p h ä r e 
der »Sachlichkeit auf Kos ten der Sache« 1 ?, die der O r n a m e n 
tik und dem hohen Sti l übereignet , was das Wesen rein her
vor t re ten lassen wo l l t e . 

A u f der Basis des dokumentar ischen Mater ia l s führt, w a s als 
H e r v o r h e b e n des Typischen gemeint w a r (M.), zu einer A l l 
gemeinheit , die der Dünne positivistisch-klassifikatorischer 
Abs t r ak t ionen oft näher ist als dialektischen, deren K o n k r e 
tion mit der H ö h e der A b s t r a k t i o n zun immt . Stat t »ent
wickel te westliche Lände r« (82) müßte es beispielsweise 
»kapitalistische Staaten« he ißen; noch das Begriffspaar U n 
terdrücker-Unterdrückte , wie es auch im Ti te l erscheint, ve r 
fehlt die entscheidende B e w e g u n g , der Lohnarbe i t und K a p i t a l 

16 T h . "W. A d o r n o , Minima Moralia, F r a n k f u r t 1 9 6 4 , S . 1 8 7 ff. 

17 C f . H a n s K a u f m a n n , Bertolt Brecht. Geschichtsdrama und Parabelstück. 
B e r l i n 1 9 6 2 , S . 1 3 1 . 

18 T h . W. A d o r n o / H a n n s E i s l e r , Komposition für den Film, M ü n c h e n 

1 9 6 9 , S . 9 1 . 

1 9 T h . W . A d o r n o , Minima Moralia S . 2 9 5 . 
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im Unterschied zu früheren Herrschaftsverhältnissen unter
l iegen. 

D e r ka tegor ia le R a h m e n umgreift das E inze lne eher w i e ein 
Sack als d a ß er es durchdränge. An die Stelle der Aus fa l tung 
des Begriffs tritt die beinahe beliebige Ampl i f i ka t i on , die ihre 
Gl ieder isoliert und dami t abs t rakt l äß t . W i r d jedoch in der 
Manie r von »auf den St raßen P l ä t z e n und M ä r k t e n « ( 1 8 1 ) 
b loß il lustriert , so »verl ieren die besonderen realen Te i le die 
Stel lung, auch ihrer eigenen Wirk l ichke i t w e g e n d a z u s e i n « 2 0 ; 
»Hege l« , schrieb M a r x , »hat nie die Subsumtion einer Masse 
v o n >Cases< under a general pr inciple D i a l e k t i k genann t« . 2 1 

W a s aber nicht M o d e l l ist, w i rd als dokumentar ische D e m o n 
stration eitel. 

D i e »größte Einfachheit« (7) , um die der Diskurs sich be
müht, p r o v o z i e r t freilich die G e g e n b e w e g u n g , d a ß die kon 
kreten Vermi t t l ungen , die man der Sache ausgetrieben hat, 
als subjekt ive Z u t a t w iede rkehren ; w a s die D i n g e z u m An 
sich machen w i l l , unterwirft sie auch hier einem Für anderes. 
D a s bedeutet v o r a l lem, d a ß die K a r g h e i t der V o r l a g e insze-
natorisch mit Br imbor ium ausgestopft w i r d ; die Regie läßt 
sich, w ie es über die Rostocker A u f f ü h r u n g h ieß , »einiges ein
f a l l e n « 2 2 , w a s danach Haup tgegens tand der K r i t i k werden 
und das Stück vo l lends der Kul tur indus t r ie überan twor ten 
kann. 

D i e Spa l tung ist aber in nuce bereits im D r a m e n t e x t enthal
ten. Wo das Besondere als bloßes K o l o r i t »weggeschnit ten« 
w u r d e (M.), m u ß tatsächliches K o l o r i t die Szene v o r m V e r 
schwundensein im »Al lgemeingül t igen« (M.) bewahren . Z u r 
Pseudoindiv idua l i s ie rung möchte man schon die Ver te i lung 
eines meist für schwerfäl l iges Un i sono passenden Tex tes auf 
einzelne Sprecher rechnen. D i e ind iv idue l l kar ik ierenden Sze 
nen aber fungieren, mit der typisierenden St i l lage unverbun-
den, v o r a l lem als Grat i f ika t ionen fürs P u b l i k u m , Blümchen, 
die wei te r in den W a l d locken. Ähn l i ch w ie die bürgerliche 
Gesellschaft trennt die äußerliche Thea t ra l i s ie rung Vergnügen 
und A r b e i t ; nicht als Lust am D e n k e n selber zusammen
gebracht, k o m m e n sie beide um ihren Ernst . 

20 G . W . F . H e g e l , Ästhetik, F r a n k f u r t o . J., B d . 1, S . I i i . 

21 MEW 30, S . 2 0 7 . 

22 Frankfurter Rundschau v o m 5. 4. 1 9 6 8 . 
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Hier in rad ika le r als Brecht, e r w o g Fr i t z Sternberg schon in 
den 20er Jahren, ob das Thea te r nicht mit dem I n d i v i d u u m 
untergehe-^; hat das D r a m a nicht, w ie bei Beckett , nur des
sen Demen t i im Sinn, sondern w i l l das P a n o r a m a der G e 
schichte ausbreiten, so besteht die Ge fah r , daß diese einer fa l 
schen Zwischenmenschlichkei t e inver le ibt w i r d . N a c h Weiss ' 
V o r b e m e r k u n g (5) und den meisten Kr i t i ken scheint das P r o 
blem dadurch gelöst, d a ß die Schauspieler s tändig die R o l l e 
wechseln, auch nicht mehr »Charak te re im herkömmlichen 
Sinn«, sondern nur »Träger wicht iger Tendenzen und Inter
essen« sind (5). Sie we rden aber nicht einfach Zi ta t l i e fe ran
ten, sondern bleiben durchaus reale Figuren, auch w e n n sie 
»mit K o p f und K ö r p e r ohne Emot ion« gespielt we rden sol l 
ten: der S a t z des frühen Lukäcs , Grundbed ingung aller B ü h 
n e n w i r k u n g sei die des tatsächlich daseienden Menschen, er
weist sich als triftiger denn die Hof fnung , jene A u r a sei 
i rgend zu ver t re iben. 

Personalistische M o m e n t e bleiben auch, w e n n die Schau
spieler wi rk l i ch eher zi t ieren als v e r k ö r p e r n ; die Spielweise 
umgeht lediglich die illusionistische K o n k u r r e n z mit den Z i 
tierten, zersetzt aber k a u m deren Kons i s tenz als Personen, 
»die Verände rungen in der Geschichte bewi rken .« (5) W e n n 
dies umgangen werden und, w i e man Dars te l lung v o n »Ten
denzen« verstehen kann , das Ensemble ob jek t ive Kräf te re
präsentieren soll, m u ß dies hier in einem Inkarnat ionsst i l 
enden, dem e twa die A m e r i k a n e r in der T a t zu »kapi ta l is t i 
schen D ä m o n e n « 2 * würden . Zumindes t im zwe i t en Te i l ist 
dies ve rmieden ; indem v o r a l lem beteil igte Po l i t iker »einen 
best immten historischen P r o z e ß « (5) verdeutl ichen sollen, 
fäl l t der Diskurs hinter eine Theor i e zurück, zu deren Wesen 
die Erkenntnis gehört , daß die bewegenden Kräf te der G e 
schichte wenigstens v o m bürgerl ichen und vorbürger l ichen 
Bewuß t se in darüber unabhäng ig sind. An den Stellen wieder 
um, wo Weiss seine A n k ü n d i g u n g wahrmach t , die Personen 
auch in Einhei t mit dem geschichtlichen P r o z e ß zu zeigen, wo 
sie diesen noch nicht e rkannt hät ten (5), hebt ein solcher A n a 
chronismus das sine qua non bisheriger Geschichte auf. 

23 F r i t z S t e r n b e r g , Der Dichter und die Ratio. Erinnerungen an Bertolt 
Brecht. G ö t t i n g e n 1 9 6 3 , S. 58 f f . 

24 Stuttgarter Zeitung 2 2 . 3. 68 . 
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D a s Benennen v o n »Beweggründen« (M.) herrscht im ganzen 
Diskurs vo r . Sta t t d a ß begriffen we rden könnte , d a ß die 
Klassenspa l tung angesichts des früheren Stands der P r o d u k 
t ivkräf te n o t w e n d i g w a r , entsteht der Eindruck, die Un te r 
drücker seien die Ursachen der Un te rd rückung (80). Z u m 
Beispiel Bes i tzgier als G r u n d l a g e gesellschaftlicher Systeme 
erscheinen zu lassen ist höchstens bürgerliche An th ropo log i e , 
die jene gegen den Sozial ismus als natürlich geltend macht. 
Selbst die re la t iv theoretischen Passagen des Chors t re i ts 
(194 ff .) suggerieren mit ihrem »Ja, w i r sehen, was ihr aus 
dem Überschuß macht« eine v o n l iberalen Reformern denn 
auch gern reklamier te Entscheidungsfreiheit über die A r t der 
Prof i tabsorpt ion; ebenso wen ig w i r d in der Dars te l lung der 
p o w e r elite (121 ff . ) deutlich, d a ß nicht nur die Interessen 
e t w a der Rüstungsindustr ie , sondern T e n d e n z e n des Gesamt 
systems z u m Imperia l ismus treiben, w a s freilich nicht heißt , 
d a ß eine Theor i e des anonymen A p p a r a t s die der Klassen er
setzen müsse. 

D i e satirischen Mi t te l in der V o r f ü h r u n g der Herrschenden 
tragen die analyt ischen Schwächen fort . D i e französischen 
Ko lon i sa to ren stolzieren w i e die M a n d a r i n e (61) und beflei
ßigen sich einer »arienhaften Vor t ragswei se« (68), eine D a r 
stellung, welche die »höchst revolu t ionäre R o l l e « der Bour 
geoisie, die »alle bisher eh rwürd igen und mit f rommer Scheu 
betrachteten Tä t igke i t en ihres Heil igenscheins entkleidet 
h a t « 2 ' , mindestens verzer r t . D i e A m e r i k a n e r später werden 
durch sa lbadernden H e n d i a d y o i n (»Wachsen und Blühen«) , 
edle Gen i t i vme taphe rn (»Bürde der Führung«) , V i b r a t o der 
Eigent l ichkei t (»Menschen gegen Menschen«) und affektierte 
Enjambements vo l lends ins Licht v o n Bigot ter ie und D ü m m 
lichkeit getaucht : »Nach ihrem Reden zu urtei len«, schrieb 
Brecht in einer D r a m e n k r i t i k , »sind diese Fabr ikd i rek toren 
ganz besonders unbegabte L e u t e . « 2 6 Eine solche K a r i k a t u r , 
welche die Funk t ion der Geze ig ten vernachlässigt , führt zur 
Unterschä tzung der w ie immer par t iku la ren Ra t iona l i t ä t und 
Organ isa t ions fäh igke i t noch des Spä tkap i t a l i smus ; w e i ß v o r 
we iße r Bühne (5) eh schon fast weggezaube r t , erscheint als 
Papier t iger , der die Vern ich tung beschließen kann . 

2j M a r x / E n g e l s , Kommunistisches Manifest, MEW 4 , 4 6 4 f. 

26 B r e c h t , Werke 1 5 , S . 3 2 3 . 
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Wo subjekt ive Fak to ren v o r w i e g e n , bleibt die Ideo log iek r i 
t ik meist in der Denunz i a t i on v o n Heuchelei befangen: als 
w ü r d e der Marxsche Begriff der Cha rak t e rmaske , der auf 
den Kap i ta l i s t en als b loße Personif ikat ion des K a p i t a l s h in
auswi l l , als Maske v o r schlechtem C h a r a k t e r vers tanden. 
Ideologie erscheint schon in frühen Stadien nicht als gesell
schaftlich no twend ig , sondern als nachträgliches V e r b r ä m e n ; 
dieser Vors t e l lung v o n B e w u ß t h e i t entsprechend erwecken 
die Bauern Vie tnams den Anschein, als l ießen sie sich nur über 
den R e f o r m w i l l e n der Oberen täuschen, nicht aber darüber, 
was eine richtige Gesellschaftsverfassung w ä r e : die Absicht , 
die Bruchlosigkei t des Widers tandes zu betonen, ve rk lä r t des
sen wechselnde Inhal te und v e r g i ß t , d a ß die Menschheit sich 
nur A u f g a b e n stellen kann , zu deren Lösung die materiel len 
Bedingungen zumindest im Entstehen begriffen sind. 
Heu te aber, wo die Theor ie v o m Priester trug mehr Wahrhe i t 
als früher enthält , w ä r e zu f ragen, ob nicht eben deshalb die 
M e t h o d e der E n t l a r v u n g zu vera l ten begonnen hat, die das 
Dokumen ta r thea t e r pflegt. Weiss sieht als dessen A u f g a b e , 
K r i t i k an »Verschleierung«, »Wirkl ichkei tsfälschung« und 
»Lüge« zu sein (M.); dafür lege es Fak ten vo r , ze ige »Unge
rechtigkeiten so überzeugend, d a ß sie nach sofor t igem E in 
greifen ver langen« und gebe »Einblicke in Ungleichhei ten, so 
konkret is ier t , d a ß sie unerträgl ich werden« - einem Pub l i 
kum offenbar, dem sies erst w e r d e n müssen. W i e w o h l in die
sem K o n z e p t auch v o n »Zusammenhängen« , die deutlich 
we rden müßten , die Rede ist, so scheint es doch, als w ü r d e 
die Bühnenve rwi rk l i chung im wesentl ichen unter eine K r i t i k 
fal len, w ie sie M a x H o r k h e i m e r 1934 unter dem Ti te l Wand

lungen der Moral üb te : »Manche rad ika len Schriftsteller 
schenken sich die Theor ie . Sie g lauben, wenn die g rauenvol le 
Wi rk l i chke i t dargestel l t w ä r e , sei es in Fo rm eines A b h u b s 
aus illustrierten Ze i tungen , also als b loße Reihe v o n >faits 
divers<, sei es in Ges ta l t krasser Einzelhe i ten [. . . ] , hätten sie 
schon genug getan. Ihre Schi lderungen scheinen als Unte r 
schrift stets den V e r m e r k zu t r agen : >Kommentar überflüssig«. 
Sie haben wen ig v o m U m w a n d l u n g s p r o z e ß der Ideologie er
fahren und meinen, d a ß Ungerech t igke i t heute immer noch 
ein A r g u m e n t gegen eine Sache sei [. . .] D i e M o r a l , an welche 
sie appel l ieren, ist v o n der imperialist isch gewordenen B o u r -
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geoisie längst abgelegt .« 2 ? Gün the r A n d e r s zi t ier t in Visit 

beautijul Vietnam Ver l au tba rungen w i e jene v o m »to bomb 

them back into the stone a g e « 2 8 , welche diese T e n d e n z bestä

t igen; die re la t ive Öffent l ichkei t der Kr i egshand lungen und 

Kr iegsz ie le , v o n welcher nicht nur die täglichen Greue l 

berichte in der amerikanischen Presse zeugen , scheint im 

übrigen v o n der Funk t ion der In te rvent ion , v o r ähnlichen 

Befreiungsversuchen abzuschrecken, ge radezu geboten zu 

se in . 2 ' 

W i e begrenzt Zyn i smus und sein K o m p l e m e n t , die A p a t h i e 

der Massen, auch sein mögen, so belegen doch Untersuchun

gen zu r P r o p a g a n d a , d a ß sie wesentl ich nüchterner ist als 

früher und, w i e H a u g formuliert , sich der b loßen R e p r o d u k 

tion gegebener gesellschaftlicher Sachverhal te näher t .3° D a s 

heißt natürlich nicht, d a ß die Rahmen leg i t ima t ion selbst fa l 

lengelassen w ü r d e ; diese aber ist mit dokumentar ischen M a 

terialien w i e denen des Diskurs schwerlich zu destruieren. 

U n b e k ü m m e r t heißt es in Weiss ' Thesen : »Das dokumen ta 

rische Thea te r . . . übernimmt authentisches Mate r i a l und gibt 

dies, im Inhal t unveränder t , in der F o r m bearbeitet , v o n der 

Bühne aus wieder .« In Wahrhe i t n immt es Wirk l ichke i t spar 

t ikel aus dem K o n t e x t , der ihre Bedeu tung definieren l ieß, 

und unterwirf t sie einem St i l i sa t ionspr inzip , das sie, w e i l sie 

doch dokument ie ren sollen, nicht gänzl ich einem neuen Be

zugssystem a n v e r w a n d e l t . Daraus entstehen An t inomien . 

O h n e historische Vorkenn tn i s ist man k a u m imstande, den 

Ste l lenwer t einer angesprochenen Begebenhei t zu erkennen; 

darüber hinaus w i r d auf der Bühne nicht nur das D i n g R e 

quisit. D e r Zeugnischarakter der D o k u m e n t e verf l iegt ; der 

Diskurs w ü r d e eben deshalb, we i l er als dokumentar ischer 

auftri t t , v o n D o k u m e n t e n gesprengt. D i e in ihn hineinge

nommenen Episoden aber sind fast nur noch parabolisch. 

H ö r t man v o n den z w e i m a l fünfzigtausend Vie tnamesen , die 

Frankreich im Ersten Wel tk r i eg aushob (75) , so scheint dies 

2 7 M a x H o r k h e i m e r , Dämmerung. N e u d r u c k 1 9 6 9 , S . 1 8 7 . 

28 G ü n t h e r A n d e r s , Visit beautijul Vietnam, K ö l n 1 9 6 8 , S . 9 7 . 

2 9 A n d e r s i b i d . S s . i o r , 1 9 9 . 

30 C f . K l a u s H o r n , Politische Psychologie, in: Politikiuissenschaß, H r s g . 

G . K r e s s u n d D . S e n g h a a s , F r a n k f u r t 1 9 6 9 , S . 215/ ff; c f . A n d e r s , 1 . c , S s . 

6s, 85 f., 97 f., I i i , 1 1 3 f., 1 4 9 e t c . 



an die Legende von den z w e i m a l fünfz ig Königssöhnen (19) 

anzuknüp fen ; erstaunt liest man aber bei H o r l e m a n n / G ä n g , 

d a ß tatsächlich 100 000 So lda ten und Arbe i te r rekrutier t 

wurden . Schwer ist Z i t a t und v o m D r a m a erst so Benanntes 

zu t rennen: der Begriff A l lgeme ine r Auf s t and e t w a scheint 

der Abs t rak t ionsweise des Diskurs zu entstammen, ist aber 

historisch. 

D ie P roduk t ivk rä f t e der Bühnen können die Funkt ionsweise 

der realen nicht ev ident machen; selbst wenn , wie bei P isca-

tor, ihre Metamorphose gep lan t ist, reicht es nur z u m A u f 

plustern. D e r materiel len Wirk l i chke i t w i r d das D o k u m e n -

ta rdrama meist nur in Form einzelner Gegens tände habhaft, 

die w i e die bevorzug ten signalisierenden Fotos eher Fetisch

ais Erkenntnischarakter haben; die Aff in i tä t des Diskurs zu 

Paro len und Daten k o m m t v o n derselben Unfäh igke i t her. Je 

mehr aber das Herbeiz i t ie r te ins Spiel e inbezogen w i r d , ge

rät das D r a m a in eine Ge fah r ähnlich der, die Hege l für die 

Idy l le sah: daß die gesellschaftliche Vermi t t l ung des E inge

führten geleugnet we rde .3 ' W a s W a r e ist, stellt sich als reiner 

Gebrauchswer t v o r ; die falsche N ä h e auf der Bühne unter

schlägt die Ent f remdung. 

D e n n im Diskurs mischen sich Gesten, die sich als b loße Z e i 

chen v o m Gemeinten fernhalten, mit solchen, die stilisiert 

realistische A n d e u t u n g sind. Ist noch deutlich, daß eine auf

gezogene T r iko lo re französische O k k u p a t i o n bedeuten soll, 

so kann das Ums toßen eines Demons t ran ten Verhaf tung, Er 

mordung , V e r b o t einer Ä u ß e r u n g oder Partei meinen; da 

eine interpretat ive K o n v e n t i o n hier nicht besteht, können 

solche Zeichen auch als ve rkü rz t e Na tura l i smen vers tanden 

werden , die im »lebendigen und faßbaren Ausdruck« (5) und 

der »eindringlichen Präsenta t ion« von Geschichte (7) , die 

Weiss vorha t , sowieso enthalten sind. D i e Bühnenakt ion ver

fälscht in diesen Augenbl icken durch H a n d w e r k l i c h k e i t und 

Behavior i smus . Eine »aggressive B e w e g u n g « , von G I s ebenso 

w i e vo rhe r von Bauernsolda ten ausgeführt , verfehl t die Spe-

zif ika eines »Sauberen K r i e g s « , dessen Technik zumeist eine 

D i s t a n z zu den O p f e r n hal ten kann, welche »die V o r a u s 

setzung für die v o n den A m e r i k a n e r n in V i e t n a m prak t i -

31 H e g e l , I . c . S . 2 5 7 . 
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zier te V o g e l - S t r a u ß - M o r a l geschaffen« ha t . ) 2 Auch w e n n 
Erk lä rungen , welche die Regierungen K e n n e d y und D i e m aus
tauschten, zue inander durchs M e g a p h o n gesprochen werden 
stehen T e x t und K o m m u n i k a t i o n s w e i s e quer oder we rden 
zu r K o n v e r s a t i o n zwe ie r Prominente r zusammengebogen 
Ebensowenig sind »herrschende Klasse« und Ents tehung von 
»herrschender Ideologie« dadurch zu demonstr ieren, d a ß eine 
G r u p p e die K ö p f e zusammensteckt . N ich t anders, wenn Le i 
den kenntl ich gemacht werden sol l : Reg ieanwei sungen w ie 
»Die G r u p p e [. . .] l iegt wie Leichen in einem Massengrab« 
(164) oder »Pan tomime brutaler G e w a l t « ( 1 7 1 ) sind H o h n ; 
die A n k l a g e w i r d z u m Euphemismus. 

Selbst das Benennen materiel ler Kräf te verrückte kaum die 
Pr ior i tä ten , welche die Bühne setzt, indem sie D i n g e poten
tiell zu At t r ibu ten v o n Personen macht. Für die Ermittlung 

w a r die Ger ich t sverhandlung noch das empirische Gegenüber ; 
das er laubte den V o r r a n g von Redeszenen. N u n aber bedeu
tet er eine Pseudomorphose der Rea l i t ä t ans Theater . 
Auch das historisch richtige De ta i l w i r d v o n der Bühnen
ästhetik und ihrer T rad i t i on falsch total is ier t ; v o r a l lem aber 
idealistisch. D e r Sa tz L u k â c s ' v o n 1 9 1 3 , die Bühne sei das 
Reich der reinen Seelen und halte alles Empirische v o n sich 
fern ist v o n der D o k u m e n t a r d r a m a t i k zu leichtgenommen 
worden . D e m Posi t iv ismus im Diskurs korrespondier t V o l u n 
tarismus. So stand in der authentischen Unabhäng igke i t s 
e rk lä rung der D R V : »Nach der K a p i t u l a t i o n Japans stand 
das ganze V o l k [ . . . ] auf, nahm die Macht in seine H ä n d e und 
gründete die D R V « 3 3 . Weiss änderte dies dah in : »Als das 
V o l k die Macht / in seine H ä n d e nahm/entrissen w i r den Ja-
panern/unsre Freiheit« ( 1 0 1 ) . V o n der O k t o b e r r e v o l u t i o n 
w i r d so berichtet: »Ger ing w a r die A n z a h l der R e v o l u t i o 
näre /Uner fahren die Arbe i te r und/ohne Bi ldung doch g r o ß / 
ihre Leidenschaft und ihr M u t / S o errichteten sie ihre H e r r 
schaft« (80). 

Nicht nur in Formul ierungen w i e »Das w i r d unsre neue 
Mit te lklasse« (153 ) herrscht ein K l i m a des Gesag t , getan. Be-

32 G. W. A l s h e i m e r , Amerikaner in Vietnam, Argument 36 , F e b r u a r 
1 9 6 6 , S . 28. 

3 3 H o r l e m a n n / G ä n g S . 1 9 1 . 
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ratungen scheinen die Basis v o n Entscheidungen zu sein, 

Absichtserklärungen folgt die anscheinend kongruente A u s 

führung. D a s v o m Tusch w o m ö g l i c h noch unterstrichene 

Ergebnis - und sei es die nordvietnamesische P rok lama t ion , 

es gälten »alle demokrat ischen Rechte« (i oo) - k o m m t als W i r 

kung ohne Ursache auf den Zuschauer, dem vergleichbar, w a s 

Bloch bei W a g n e r verabredetes Vic to r iab lasen genannt ha t ; 

es trifft sich mit R e k l a m e . 

Indem auch die R e v o l u t i o n im Sti l von Vo l l zugsme ldungen 

abgewicke l t w i r d , verniedlicht nicht nur Raffung die A n 

strengungen, sondern dominier t selbst je tz t noch die Perspek

t ive der K o m m a n d o z e n t r a l e (98 f.) . D a ß der hohe G r a d 

der Repression in Nordv ie tnamJ* mit der no twendigen , 

forcierten Industr ial is ierung zusammenhäng t und nicht au to

nomen Dezis ionen entspringt, könnte mit diesen Mit te ln nur 

mühevol l einsichtig gemacht w e r d e n ; Weiss umgeht das P r o 

blem denn auch - eine taktische Rücksicht, welche das G e g e n 

teil des Bezweck ten erreicht, da P u b l i k u m und Kr i t i k , sowie 

so auf die G e w a l t f r a g e fixiert, ein solches Auslassen als 

Eingeständnis der I l legi t imitä t v o n Ter ro r wer ten können. 

Übe rhaup t benötigte die ungenügende Dars te l lung der Ö k o 

nomie eine eingehende B e h a n d l u n g ; hier sei nur angemerkt , 

daß der Begriff des »Gerecht ver te i len«, der sich als Kr i t e 

r ium für die anzustrebenden Produkt ionsverhä l tn isse durchs 

Stück zieht , der Marxschen K r i t i k des G o t h a e r P rogramms 

ve r f ä l l t : »Was ist >gerechte< Ver te i lung? Behaupten die 

Bourgeois nicht, d a ß die heut ige Ver te i lung >gerecht< ist? 

U n d ist sie in der T a t nicht die e inzige >gerechte< Ver te i lung 

auf G r u n d l a g e der heutigen Produkt ionsweise? Werden 

die ökonomischen Verhäl tn isse durch Rechtsbegriffe gere

gelt [. . . ] ? « 3 S 

Es ist deutlich, daß idealistische Verze r rungen in der Bühnen

ästhetik z w a r ihre unglücklich s t immige Real isa t ion f inden, 

nicht aber aus ihr zu s tammen brauchen. W i e andere Schriften 

v o n Weiss be legen) 6 , ist die R e d e v o n seiner W a n d l u n g z u m 

34 K u r t S t e i n h a u s , Zum Problem der kolonialen Revolution und Konter
revolution. F r a n k f u r t 1 9 6 6 , S . 20. 

35 MEW 1 9 , S . 1 8 . 

36 C f . h i e r v o r a l l e m P e t e r W e i s s , Notizen zum kulturellen Leben der 

Demokratischen Republik Vietnam. F r a n k f u r t 1 9 6 8 . 
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or thodoxen Marx i s t en zumindes t undifferenziert . W a s im 

Diskurs an H y p o s t a s e der na t ionalen U n a b h ä n g i g k e i t zumj 

Selbs twer t , der Be tonung der Transkon t inu i t ä t und der Ro l l e 

des Uberbaus sichtbar w i r d , mag mit dem K o m m u n i s m u s chi

nesischer und vietnamesischer P r ä g u n g zusammenhängen ; das 

geringe G e w i c h t , das auf die immanenten Widersprüche des 

Kap i t a l i smus gelegt w i r d und v o n dem auch die Passage im 

Ti te l , die U S A versuchten, »die G r u n d l a g e n der Revo lu t i on 

zu vernichten«, zeugen könnte, weis t auf Ansichten der N e u e n 

L inken , die der »reinen revolu t ionären T r a n s z e n d e n z « 3 7 noch! 

verhaftet sind. 

Wo die Tatsachen dazu neigen, z u m Substra t moralischer 

Entscheidungen zu ve rdampfen , ist das politische Faz i t dürf

t ig. K a u m sind die Rezensenten zu schelten, welche als bei

nahe e inzige Informat ion über die Imperial ismusthesen des 

Diskurs den langen, als Markenze ichen V a r i e t ä t ve rbürgen

den Ti te l kolpor t ie r ten . Z w a r ist es forsch, in der FAZ »Wer 

ist heute noch für Kolon ia l i smus?« zu f r a g e n 3 s ; doch sicher

lich ist Weiss ' V o t u m für den K a m p f gegen die Unterdrücker 

programmat isch mager . D e r Piscatorsche W e g »Kenntn is -Er

kenntnis-Bekenntnis« w i r d mit Siebenmeilenstiefeln zurück

gelegt . Nich t zu fä l l i g kl ingen die abschl ießenden Chor s t ro 

phen, welche v o n der amerikanischen Gesellschaft handeln, in 

P rägungen w ie »Wut wächst an« und »in zer fa l lenden H ä u 

sern« (195) an 'den Expressionismus an. 

Es ist demnach verständlich, w e n n eine Inszenierung w i e die 

Peter Steins in München dem Stück Ag i tp ropcha rak t e r gab . 

Momen te d a v o n waren zwei fe l los schon vorhanden , we i l die 

Dars te l lungsweise Schilderung und T e n d e n z nicht integrieren 

konnte und der Diskurs zuvörders t für ein bürgerlich gesinn

tes P u b l i k u m gedacht w a r , demgegenüber Ges t iku la t ion A u f 

merksamkei t wecken sollte. Zu wen ig scheint dabei bedacht, 

d a ß die Mi t te l einer solchen Beeinflussung umso mehr A v e r 

sion als gegen Dolos i t ä t , die einem e twas ve rkaufen wo l l e , 

hervorrufen , je rührender sie hinter den Techniken moderner 

Bewußtse ins indust r ie zurückbleiben. Eine str ikter auf die 

37 So W. F . H a u g in Antworten auf Herbert Marcuse, F r a n k f u r t 1 9 6 8 , 
S . 50. 

38 FAZ 12. 3 . 6 8 . 
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Sache und dami t nur impl iz i t die W i r k u n g gerichtete M e 

thode hät te w o h l auch prägnante r marxistisch operieren k ö n 

nen, anstatt um des Beeindruckens im Handst re ich wi l l en auf 

einer rad ika len , aber unkonkre ten A p o d i k t i k beharren zu 

müssen, die sich im übrigen selbst als Ze igen der A n d e r e n 

Seite relativierte.3!> 

Doch auch als erfolgreiche w ä r e n die agitatorischen Elemente 

im Diskurs daraufhin zu befragen, ob sie nicht regressives 

Verha l ten befördern können, zu r aufk lä renden Intent ion nicht 

passen und leicht zu jener P r o p a g a n d a werden , welche »die 

Verfassung der Menschen . . . (f ixiert) , indem sie sie in B e w e 

gung bringt.«-1° Neben der w o h l . k a u m ichstärkenden Identifi

kat ion mit der Bühnenrevolu t ion ist hier v o r allem das B a u 

pr inz ip der Wiede rho lung zu krit isieren, das — schwer v o n 

Hochdruckrek lame zu trennen - w i e G e o r g Kaisers »Druck 

der V e r k ü n d i g u n g , die sechsfach gesprochen ist« beschwört , 

was nicht erklär t , und totredet , wo Einrede zu vermuten ist. 

Wie Weiss selbst he rvorhob , k a n n der Diskurs im h e r k ö m m 

lichen Thea te r nicht angemessen ve rwi rk l i ch t werden . D a m i t 

ist nicht gemeint , es sei af f i rmat iv , w a s v o n der V e r w a l t u n g 

geduldet w e r d e ; das attestierte dem Kapi ta l i smus eine ihm 

unerreichbare Widerspruchsfreiheit . M a n m u ß jedoch fragen, 

ob für ein Ensemble, das sich nicht nach politischen P r i n z i 

pien konsti tuierte, sondern für Sa i sonprogramme verpflichtet 

ist, » W i r k u n g nicht Z w e c k sondern Mi t te l«* 1 sein kann . 

Leicht entsteht der Eindruck, den K a r l K r a u s bei Piscators 

Inszenierung der Räuber ha t te : d a ß hier »arme Teufe l abge

richtet w u r d e n « , bis sie Freihei tswil len ausströmten.* 2 Insge

samt dürfte, was als kulinarische A u f n a h m e bezeichnet w i r d , 

nie g a n z aufzuheben sein, solange Schauspieler und Z u 

schauer nicht auch außerhalb des Theaters , und z w a r po l i 

tisch, korrespondieren.*) Auch vermischt sich der N i m b u s des 

39 P e t e r W e i ß in d e r Frankfurter Rundschau v . 16. 3. i9f>S; Stuttgarter 

Zeitung 2 2 . 3. 1 9 6 8 . 
4 0 T h . W . A d o r n o M a x H o r k h e i m e r , Dialektik der Aufklärung, A m s t e r 

d a m 1 9 4 7 , S . 306 . 

4 t W a l t e r B e n j a m i n , Versuche über Brecht, F r a n k f u r t 1 9 6 6 , S . 1 8 . 

42 K a r l K r a u s , Mein Vorurteil gegen Piscator, i n : Unsterblicher Witz, 
M ü n c h e n 1 9 6 1 , S . 1 S 2 . 

43 C f . H a n s M a y e r , Die Bühne - ein Museum? Die Zeit v o m 2 7 . 9. 1 9 6 8 . 

127 



Bannraums Bühne bei Stücken, deren G e h a l t e u n v e r w a n d e l t 

in die P rax i s springen wo l l en , ungehör ig mit dem der ve rhan

delten Sache; hier der R e v o l u t i o n . N o c h immer e rwar te t 

man, tritt man ins Thea te r , dort »etwas anderes [. . .] als z w e i 

Bauern , z w e i Rei te r und noch ein G l a s Schnaps«.44 Es könnte 

dann eintreten, w a s Piscator pos i t iv über die Ermittlung 

schrieb, d a ß nämlich die Transzend ie rung des N u r - Ä s t h e t i -

schen den kultischen Bereich betrete4s _ eher als den pol i t i 

schen. Selbst das Sammeln für die F N L , zu dem die A k t e u r e 

in München und Ber l in ins Pa rke t t kamen , ist noch h ie rvon 

affiziert . 

Erst so aber, indem das Stück im Kul tu rbe t r i eb ve rkehr t und 

der unmit te lbar politischen W i r k u n g , w ie agitatorische Kuns t 

in den 20er Jahren sie gehabt haben mag , enthoben ist, w i r d 

ihm z u m V e r d i k t , d a ß es hinter den Mögl ichke i t en der a v a n 

ciertesten bürgerl ichen P r o d u k t i o n zurückble ib t . D a s »Go ld 

gab ich für Eisen«, schon vorher der massenverachtenden 

»pseudo-proletarischen S imp l i f i z i e rung«4 6 nah, ist dann als 

Verlustgeschäft zureichend definiert. 

Dennoch erweis t sich am Diskurs, so ohnmächt ig er sonst sein 

mag , das U n g e n ü g e n einer Thea te rkr i t ik , welche, je mehr sie 

mit den Produkt ionsverhäl tn issen in ihrem Bereich kon fo rm 

geht, den Schneid, den ihr diese abgekauft haben, gegen des

sen einzelne P r o d u k t e wenden darf. Resul ta te ohne die P r o 

zesse aufzuführen, die es zu ihnen gebracht haben, vergeht 

sich gerade gegen jene Versuche, welche die F igur der W i d e r 

sprüche g e w o r d e n sind, die sie zu durchschlagen unternahmen. 

In den Feuil letons derselben Ze i tungen , deren politischer Te i l 

die U S - I n t e r v e n t i o n als tragisch bis erfreulich verbuchte, 

kann der Diskurs nicht als »sinnlos auf die Bühne t ranspo

n ier te^) E r ö r t e r u n g « 4 7 abgetan und als Schulfunk belächelt 

werden . D a ß das Stück in der Bundesrepubl ik nur z w e i , in 

Westber l in eine Premiere fand, ist g le ichwohl nicht einmal 

der par t iku la ren Erkenntnis ästhetischen Ungenügens z u z u 

schreiben, zu welcher derselbe A p p a r a t ge lang t sein sollte, der 

zu gleicher Ze i t mindestens zehnmal Hochhuths Die Soldaten 

44 H e g e l 1 . c . S . 2 6 6 . 

4$ Die Zeit v o m 2 9 . 1 0 . 1 9 6 5 . 
46 L e o T r o t z k i j , Literatur und Revolution, B e r l i n 1 9 6 8 , S . 1 7 4 . 

47 Münchner Merkur v o m 2 2 . 3 . 1 9 6 8 . 
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inszenierte. Ind iz ie rung ist aber nicht einfach als Beweis für 
Brisanz aufzufassen; sonst w ä r e n die W e r k e v o n M a r x und 
Engels sys temimmanenter als Pornograph ie . A n z u m e r k e n ist 
freilich, d a ß die Demons t ra t ionen des Pub l ikums in F r a n k 
furt noch unter der Schwel le des bürgerlichen Skanda l s 
gehandel t wurden , w ä h r e n d das Sammeln der Münchner 
Schauspieler, kaum weniger akz iden te l l und ver legen, die In
tendanz wei tere Vors te l lungen verbieten l i eß ; insofern erhielt 
der Diskurs wenigstens in den Bestrebungen, das Thea ter zu 
demokrat is ieren, eine Bedeu tung . D a ß er sonst nicht wicht ig 
wurde , hängt nicht zu le tz t dami t zusammen, d a ß er - anders 
als frühere D o k u m e n t a r d r a m e n - thematisch reakt iv w a r 
und theoretisch w ie praktisch hinter den v o n der Studenten
bewegung erreichten S tand zurückf ie l ; e r erschien v ie r W o 
chen nach dem Berl iner V i e t n a m k o n g r e ß , der das S tad ium 
des Protests und der ersten In format ion abschließen und -
w ie Weiss in seiner dor t igen R e d e - zu r A n a l y s e und B e 
kämpfung des Spätkapi ta l i smus in Europa überleiten wo l l t e . 
O h n e eine detail l ierte Funkt ion in dieser B e w e g u n g fo r t zu -
existieren dürfte Kuns t fo rmen wie dem dokumentar ischen 
Thea te r auch deshalb schwerfal len, we i l sie keine so enge 
K o a l i t i o n mit der W a r e n p r o d u k t i o n eingehen können w i e 
andere Ausdrucksweisen des Protests . 

D a s Scheitern des Diskurs enthäl t die Wahrhe i t über das hi
storische D r a m a heute; es er laubt nicht, mit Sprüchen w i e 
»Unser al ler Exis tenz ist doch auch p r i v a t « * 8 auf Bereiche 
auszuweichen, in denen - nach dem S a t z v o n H o c h h u t h : 
»Uni formen haben am Ha l s ihre G r e n z e « - das H u m a n e , 
nämlich Wil lensfreihei t , vo rhanden sei*» oder nach neuen 
Regiekniffen zu suchen, die, w i e K a r l K r a u s sagte, v o n ke i 
nem anderen G e d a n k e n ausgehen, als w ie sie das, w a s sie 
nicht machen können, anders machen k ö n n t e n . ' 0 Auch für 
das, w a s »Atomstück« oder »weltpoli t isches D r a m a « genannt 
w i r d , gi l t , d a ß die G r e n z e dem Dasein nicht äußerl ich ist, 
sondern durch es hindurchgeht . 

48 S i e g f r i e d M e l c h i n g e r , I . c . S . 89 . 

4 9 R o l f H o c h h u t h , »Die Rettung des Menschen", i n : Festschrift zum 

So. Geburtstag von Georg Lukács, N e u w i e d u n d B e r l i n 1 9 6 5 , S. 486 f. 

5 0 K a r l K r a u s , 1 . c . S . 1 8 7 . 
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D i e umgekehr te Auskunf t , die auf das, was weder ästhetisch 

noch politisch den K n o t e n einfach durchschlagen kann, ver

zichten w i l l , ve r t räg t sich nicht übel mit der Erleichterung, 

d a ß alle W e g e z u m Richtigen verstell t seien, man also guten 

Gewissens zuhaus bleiben könne. Über forderung - so schrieb 

A d o r n o - ist die sublime Ges ta l t der Sabotage des Besseren. ' 1 

Jene A r t v o n revolu t ionärer Konsequenz , die ebenso rein wie 

subsistenzlos und vogel f re i macht, fand immer den respekt

vol len A p p l a u s der Bourgeoisie . Heute fordern Kr i t ike r wie 

L u d w i g Marcuses- und Wal t e r H i n c k ' 3 den Schriftsteller 

Weiss auf, doch mit einem G e w e h r im Dschungel zu ver

schwinden. D e r A m o k l a u f seiner Gegner w ä r e freilich ein 

schöneres Schauspiel für den Kapi ta l i smus , als es ihm ein 

Thea te r bieten kann, das al lzusehr Museum geworden ist, als 

d a ß es noch wesentliche Überbaufunkt ionen wahrnähme. D a 

her k lagen auch die über seine Folgenlosigkei t , die schon 

längst darauf als B a u p l a t z reflektieren, um dort seis lukrat i

vere , seis manipu la t iv funktionalere Unternehmen zu er

richten. 

'97° 

51 T h . W. A d o r n o , Kultur und Verwaltung, i n : Sociologica I I , F r a n k 
f u r t 1 9 6 2 , S . 64 . 

5 2 I n e i n e m F e r n s e h i n t e r v i e w m i t M a r c e l R c i c h - R a n i c k i . 

53 W a l t e r H i n c k , Von der Parabel zum Straßentheater, i n : Gestaltung-
geschichte und Gesellschaftsgeschichte, H r s g . H . K r e u z e r , S t u t t g a r t 1 9 6 9 , 

S . 6 0 1 . 
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