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Mark W. Roche

Mehrdeutigkeit in Benns Gedicbt»Verlorenes Ictaa

Verlorenes Ich

Verlorenes Ich, zersprengt von Stracospharen,

Opfer des Ion -: Gamma-Strahlen-Lamm -,

Teilchen und Feld -: Unendlichkeicschtmaren

auf deinem grauen Stein von Notre-Dame.

Die Tage gehn dir ohne Nacht und Morgen,

die Jahre halten ohne Schnee und Frucht

bedrohend das Unendliche verborgen -,

die Welt als Flucht.

Wo endest du, wo lagerst du, wo breiten

sich deine Spharen an -, Verlust, Gewinn -:

ein Spiel von Bestien: Ewigkeiten,

an ihren Gittern fliehst du hin.

Der Bescienblick: die Sterne als Kaldaunen,

der Dschungeltod als Seins- und Schopfungsgrund,

Mensch, Volkerschlachten, Katalaunen

hinab den Bestienschlund.

Die Welt zerdacht. Und Raum und Zeiten

und was die Menschheit wob und wog,
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I
IntQrpretationen

Funkcion nur von Unendlichkeiten -,

die Myche log.

Woher, wohin - niche Nacht, nicht Morgen,

kcin Evoe, kein Requiem,

du mochcest dir ein Stichwort borgen -,

allein bei wem?

Ach, als sich alle einer Mitte neigten

und auch die Denker nur den Gott gedacht,

sie sich den Hirten und dem Lamm verzweigten,

wenn aus dem Kelch das Blut sie rein gemacht,

und alle rannen aus der einen Wunde,

brachen das Brot, das jeglicher genofi -

o feme zwingende erfiillce Stunde,

die einst auch das verlorne Ich umschloG. (SW, I, 205 f.)

Verlorenes Icb setzt mit einer Reihe heterogener und mehr-

deutiger Metaphern ein. Indem Benn eine solch heterogene

Reihung von Bildern liefert, stellt er implizic eine Analogie

zwischen Kunst und Produktion her. Das Gedicht entsteht

nicht organisph; es wird gemacht. Dariiber hinaus ist das

Nicht-Organische ein bescimmendes Kennzeichen vieler Ge-

dichce Benns. Auf einer Metaebene isc diese Heterogenitat

formaler Ausdruck der Entfremdungserfahrung. Aufeinan-

derprallende Bilder ohne klaren syntaktischen Bezug be-

conen die moderne Erfahrung der Unverbundenheit.
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Roche / Benns Gedicht •Verlorenes Ich-

Einige Bilder verlangen nach eingehenderer Analyse. Das

Wore »Stein« klingt fast naiv im Vergleich zu dem modernen

naturwissenschaftlichen Vokabular und unterstreicht somit

die Tatsache, dag es der Vergangenheit angehort. Die Trans

formation religioser Bildlichkeit ergibt sich iiber die Assozia-

tion mit den Gamma-Strahlen beim radioaktiven Zerfall; sie

scheint zu suggerieren, da£ der wissenschaftliche Fortschritt

zur Aufldsung der Religion fuhrt oder dafi der schwindende

religiose Rahmen fur uns nicht mehr bedeutet als die Radio-

aktivitac. Eine etwas komplexere Lesart legt jedoch die Ver-

mutung nahe, dafi die Folgen des Glaubensverlustes, wenn

auch in einem ganz anderen Sinne, ebenso schwerwiegend

sind wie diejenigen radioaktiver Strahlung oder daK an die

Stelle des religiosen Lamms die Gefahren der modernen

Naturwissenschaft getreten sind. Chimaren sollen Unhcil

abwenden: wenn das Bose Gestalt gewinnt, konnen wir es

fernhalten; indem wir das Bose kontrollieren oder benennen,

halten wir es auf Distanz. Eine Chimare ist ein Ungeheuer,

unnaturlich und grotesk, und die Unendlichkeit, die sich

durch die moderne Naturwissenschaft eroffnet, ruft genau

diese Assoziationen hervor. Die Dissonanz des Bildes von den

»Unendlichkeicschimaren« ist eine zweifache. Zum einen

lalk sich das Unendliche nicht gestalten oder kontrollieren;

es ist nicht begrenzbar. Auf der anderen Seite gewinnt das

Bose (ubermachtige) Gescalt in der Entwicklung der Atom-

bombe, auf die Benn mit seinen Hinweisen auf die moderne

Physik anspielt.
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