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Auszug aus der versprachiichten Welt
- H elm ut rleiBenbiittel und die Konkrete Poesie 一

Mario Kumekawa

0. Einleitung
H elm ut H eiBenhiittel, 1921 in R ustringen bei W ilhelm shaven 

geboren, ist sowohl Schriftsteller als auch Theoretiker und gilt als ein 
Vertreter der gegenwartigen avantgardistischen deutschen Literatur. 
Seine dichterischen Texte, die oft aus verschiedenartigen Zitaten 
bestehen, entziehen sich der Gram m atik und Logik der traaitioneilen 
E rzahlung u n d  erscheinen oft schw ierig und  grotesk, A ber die 
M ethode, die HeiBenbuttel benutzt, ist in der しiteraturgeschichte 
keineswegs neu. Die ,avantgardistischen' Schreibweisen, die aus dem 
Dadaismus oder dem Surrealismus stammen, sind heute zu einer 
klassischen T radition  geworden.

HeiBenbuttel wurde haufig als eine Hauptgestalt der „Konkreten 
Poesie" betrachtet. Die Konkrete Poesie, die sprachexperimentelle 
L itera tu rbew eg ung , die 1953 m it den ,K onstella tionen ' Eugen 
vjomringers begann, behandelte die Snrache als Material und machte 
verschiedene avantgardistische Sprachexperimente. HeiBenbuttel teilt 
zwar diese experimentelle Haltung m it der Konkreten Poesie, aber 
genau gesehen, zieh t H eiB enbuttel zu r  K onkreten  Poesie eine 
deutliche Grenze. In  der folgenden Abhandlung soil erklart werden, 
wie H eiBenbuttel die Hterarische Avantgarde, hier vor allem die 
Konkrete Poesie, uberwunden und die dichterischen Probleme im 20. 
Jahrhundert behandelt hat.

1 . Was  ist d ie „literaiische Avantgarde"?
Obwohl m an die Konkrete Poesie eine avantgardistische literarische
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Bewegung nennen kann, heiBt das nicht, daB sie etwas absolut Neues 
in der Literaturgeschichte vorgelegt hat. Heute ist "die Avantgarde" 
auch eine Tradition, die bereits ein Jahrhundert alt ist. Das Avant- 
gardistische kann nun nicht m ehr ein historisches M erkmal genannt 
werden, sondern es ist die dauerhafte Rebellion gegen alle litera- 
rischen Normen, die vor der M oderne entstanden sind. M an kann die 
Konkrete Poesie eine Avantgarde nennen, weil sie die Grammatik der 
Sprache zerstort und die W orte als Zeichen ohne Bedeutungen, als 
Materialien behandelt hat.

Die eigentliche Bedeutung des franzosischen W ortes, avant-garde^ 
ist „die Frontlinie", und daher kommt der metaphorische Inhalt; "die 
Vorkampfer einer geistigen Entwicklung"." Nach dieser Definition 
konnen z.B. die じturm er und Dranger oder die Romantiker auch als 
Avantgarden betrachtet werden. Aber ,die avantgardistische T rad i
tion ' gehort eigentlich zum  20. Jah rhu nd ert. Das echt A vant
gardistische beginnt m it dem Futurismus, der sich von der Vergan- 
genheit g e tren n t hat, und  dem  D adaism us, der sich von den 
Bedeutungen getrennt hat. Diese radikale T rennung ist das Zeichen 
der Avantgarde. Damit hat ein dieses Jahrhundert charakterisierendes 
Phanomen angefangen: der Tod des Subjekts, der m it der V ersprach- 
lichung der W elt gebracht worden ist.

M arinetti, der Vertreter des Futurism us, hat als erste der bedeuten- 
den レrestalten, die zur avantgardistischen Stromung im 20. Jahrhun
dert gehoren, zwei wichtige Texte geschrieben: ,,Fondation et M ani- 
feste du Futurism e" (1909) und "Manifeste technique de la litterature 
futuriste" (1912). Nachdem er im ersten M anifest den „Tod der Zeit
und des Raumes' offentlich erklart hat, hat er im letzteren die tech-
nische Methodologie formliert:

,,1. Stell die Norm en willkuriich nebeneinander und zerstor die 
Syntax!

2. Gebrauch die Verben im Infinitiv!
3. Schaff die Adjektive ab!
4. Schaff die Ad verben ab!
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1 1 . Zerstor d a s ，,Ich" in der Literatur, namlich alle Psycho- 
logien! Die Menschen, die von Bibliotheken und Museen 
total geschandet und der ungeheueren Logik und Intel- 
ligenz untergeordnet sind, interessieren uns nicht mehr. 
Also sollen wir sie abschaffen und  durch  M aterialien 
ersetzen."

(„Manifeste technique de la Utt6rature futuriste" 1912. Ubersetzt 
von M .K.)

H ier kann man einen der fruhesten Stile finden, in denen der 
Versuch, durch Sprachexperimente das literarische Ich zu zerstoren, 
auftritt. M arinetti war bewuBt, daB die m odem e Technologie die 
Sensitivitat des M enschen total verandert hatte oder verandern wiirde. 
T ro tzdem  sind die dichterischen Texte von M arinetti ziemlich 
konventionell gehalten. E r hat zw ar die Sprache als M aterial 
betrachtet und die Syntax zerstort, aber die Grammatik nicht beriihrt. 
Wo die Grammatik erhalten ist, muB man der Konvention, die die 
Bedeutungen der Satze bestim m t, weitgehend folgen. Die hoch- 
fliegende Ambition M arinettis, sich von der Vergangenheit volls- 
tandig zu trennen, ist nicht vollendet worden.

U nter den vielfaltigen Avantgarden ist der Dadaismus, der von 
Tristan Tzara gefiihrt wurde, die einzige, die die Grammatik als ein 
sinngebendes System radikal vernichtet hat. Die Dadaisten wandten 
sich gegen alles Bestehende, sogar gegen den Expressionismus. Sie 
erklarten offentlich die Verweigerung von Sinn; ',DADA ne signifie 
rien (DADA bedeutet nichts)". (Tzara)])

,,bonjour sans cigarette tzantzantza ganga bouzdouc zdouc nfonfa 
mbaah mbaah nf6nfa"3)

Was heiBt "tzantzantza" oder „nfonfa mbaah mbaah nf6nfa"? Diese 
,W 6rter' muB man vielleicht als Signifikanten ohne Signifikat ver- 
stehen. Die Dadaisten haben tatsachlich die Grammatik zerstort und 
der Alphabet vom Sinn getrennt. Der A uftritt der Dadaisten, die 1916
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in Zurich ihre Aktivitaten begonnen haben, stim mt in diesem Punkt 
m it der Linguistik von Ferdinand de Saussure，der 1907 bis 1911 
seine wichtigen Vorlesungen gehalten hat, uberein. Denn Saussure 
hat auch die Signifikanten vom Signifikat getrennt. Seine , avantgar
distische' しeistung ist, den Zusammenhang zwischen Signifikant und 
^5ignifikat als willkiirlich zu betrachten. M it dieser Voraussetzung 
versteht Saussure die Sprache als das synchronische System der 
Unterschiede. M it Saussure und den Dadaisten hat die Sprache 
angefangen, im unbekannten Raum zu schweben.

2. Warum wurde die Welt versprachlicht?
Roland Barthes, der die M ethode der Linguistik Saussures zur 

neuen Semiologie entwickelt hat, hat eine bemerkenswerte Betrach- 
tung iiber die moderne Dichtung, die zur literarischen Avantgarde 
fuhrt, gemacht. Nach Barthes’ M einung hat der moderne Vers, der 
nicht m it Baudelaire, sondern mit Rimbaud begonnen hat, die Ver- 
bindung m it der Gesellschaft verloren.

,'Seither sollten die Dichter ihre Sprache als eine geschlossene, 
die F unktion  und  die S tru k tu r der Sprache in sich selbst 
enthaltende N atur scnaffen. Dabei heiBt Vers nicht m ehr die m k 
den Ornamenten geschmiickte Prosa. D er Vers wird ein Wesen, 
das zu n ich ts anderem  redu z ie rt w arden  kann un d  keine 
Erbschaft aus der Vergangenheit hat. Er ist kein A ttribut mehr, 
sondern eine Substanz, deswegen kann er rundweg ablehnen, ein 
Zeichen zu  sein. Denn der Vers tragt in sich die Eigenschaft der 
Poesie. "4) (Ubersetzt von M .K.)

D er Dichter schafft die Sprache ais ein isoliertes Objekt, das weder 
Beziehung noch Bedeutung hat. iJie Schrift der Avantgarden des 20. 
Jahrhunderts ist die raaikal materialisierte Sprache. Uie M oderne ist 
m it solcher M aterialisierung der Sprache vorangekom m en. Die 
Aufklarung und die Technologie haben von den M enschen gefordert, 
durch Vernunft die Objektivitat zu gewinnen. Die Ubereinstimmung 
von Objektivitat und Subjektivitat kann in der modernen europai-

—  115 —



schen Philosophie eine wichtige Bedingung der ,W ahrheit' genannt 
werden. U nd wenn man die solipsistische Denkweise, die m it dem 
,,Ich" beginnt, romantisch nennen kann, dann kann die spatmoderne 
Strom ung, in der m an die Objektivitat als einen Ausgangspunkt 
betrachtet, die ,nach-rom antische Tatigkeit' genannt werden. In 
D eutschland findet man bei Hofm annsthal und Rilke den ersten 
H ohepunkt dieser nach-rom antischen D ichtung. N ich t n u r die 
Dichter, sondern auch die u-eisteswissenschaftler haben die Sprache 
als das Ende des Fadens, der zur wahren Objektivitat fiihrt, benutzt, 
Auch die franzosischen Poststrukturalisten auch gehoren zu dieser 
Stromung.

D urch diese Materialisierung der Sprache kann man aber nicht fiir 
Ubereinstimmung von Objektivitat und Subjektivitat gelangen. W enn 
die Sprache als Objekt selbstandig ist, ist der M ensch kein Subjekt 
mehr, sondern das Feld, in dem die Sprache autonom sich bewegt. 
Die Futuristen und Dadaisten waren sich dieses Untergangs des 
Subjekts m ehr oder weniger bewuBt, und die Surrealisten haben ihn 
durch ihre automatische Schrift radikalisiert. Obwohl die Schrift bei 
den Surrealisten nicht als Objekt, sondern als ein Bild des Unbe- 
wuBtseins betrachtet wird, ist sie dennoch kein subjektiver Ausdruck.

3. D ie Avantgarde und der Weltkrieg
Die Konkrete Poesie ist ebenfalls eine nach-romantische Dichtung, 

weil auch sie die Sprache radikal materialisiert. Aber wenn man die 
Konkrete Poesie m it den vorausgegangenen literarischen Avantgarden 
vergleichen w ill,m u B  m an auch die Beziehung zwischen diesen 
Avantgarden und den Weltkriegen sehen. D er Futurism us fand vor 
dem ersten Weltkrieg statt, und sein destruktiver Charakter wurde 
von Krieg und Faschismus absorbiert. Die wichtigsten Aktivitaten der 
Dadaisten haben sich wahrend des Krieges in Zurich entwickelt. Die 
Surrealisten haben ihre Aktivitat begonnen, sobald der Krieg geendet 
hatte. U nd die Konkrete Poesie beginnt am Anfang der 50er Jahre, 
kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Die literarischen Avantgarden sind 
Erscheinungen der Kriegszeit. Vielleicht kann man das so erklaren,
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daB der Dadaismus am radikalsten die Sprache von der Bedeutung 
getrennt, weil nur er sich nicht in der Vor- oder Nachkriegszeit 
sondern wahrend des Krieges entwickelt hat. Die groBte Realitat in 
der W eltgeschichte, die Objektivitat, hat den M enschen als Subjekt 
zerstdrt und die Sprache fragwurdig gemaeht. Theodor W. Adorno, 
der die Krise der traditionellen Kiinste am scharfsten gesehen hat, hat 
auch die Schwierigkeiten der Subjektivitat in der heutigen Welt, die 
zwei Weltkriege und den Faschismus erfahren hat, genau wahrge- 
nommen:

,Je  m ehr K unst das Vorgegebene aus sich ausschied, desto 
griindlicher ist sie auf das zuriickgeworfen, was gleichsam ohne 
Anleihe bei dem ihm Entriickten und fremd Gewordenen aus- 
kommt, auf den Punkt der reinen Subjektivitat: die je eigene und 
damit abstrakte. Die Bewegung dorthin ist vom extremen Fliigel 
der Expressionisten, bis zu Dada hin, stiirmisch antezipiert wor
den. Den Untergang des Expressionismus indessen verschuldete 
nicht nur der Mangel an gesellschaftlicher Resonanz: auf jenem 
Punkt lieB nicht sich beharren, die Schrumpfung des Zugang- 
lichen, die Totalitat der Refus, term iniert in einem ganz Armen, 
dem Schrei, oder in der hilflos ohnmachtigen Geste, buchstablich 
jenem Da-Da."5)

Die Konkrete Poesie wurde von der Besinnung darauf vorbereitet, 
daB die Sprache als Instrum ent nationalsozialistischer H errschaft 
miBbraucht worden war. Es war die Aufgabe der ,jungeren' deutschen 
Autoren nach dem Krieg, eine unverdorbene, von politischen Verfal- 
schungen befreite Sprache wiederzufinden. Als ein solches Sprach- 
experiment erscheint die Konkrete Poesie. Sie stellt noch einmal die 
Sprache als ,,konkreten", in seinem  E igenbezug ex istierenden  
Gegenstand vor, indem sie die Elemente der Sprache auf W orter, 
W ortgruppen, syntaktische Strukturen, aber auch Buchstaben, Laute 
und Silben ,reduziert‘. Ein Beispiel von Eugen Gomringer:
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d i 
n n n

i d i d 
w w

("wind" in: ,,Konstellationen")6)
HeiBenbiittel bemerkt zu den "Konstellationen" Gomringers.

„Was ich als Befreiung empfand, laBt sich einfach so sagen: man 
konnte hinschreiben:

,ping pong
ping pong ping 
pong ping pong 

ping pong‘
und das als Gedicht bezeichnen, beziehungsweise als etwas, das 
dem entsprach, was bis dahin Vjedicht geheiBen hatte. Eine 
Abfolge rhythmisch geordneter Silben, kein Lautgedicht, kein 
Typogram m  einfach diese ：Miben, die inhaltlich bezogen sein 
mochten auf das Tischtennisspiel und den Rhythmus, den die 
aufschlagenden Balle bei diesem Spiel machten, aber ohne jede 
symbolische H intergrundigkeit, ohne erlauternden, verinner- 
lichenden Hinweis, nackt, kahl, sie selbst. Der Akt der Befreiung, 
der fiir mich in den Konstellationen Gommringers erkennbar 
wurde, bedeutete, daB ich machen konnte, was ich wollte. Ich 
konnte alles ausprobieren."?)

Es ist der Konkrete Poesie zwar gelungen, ohne konventionelle 
Grammatik etwas in die Sprache zu bringen aber ist das wirklich eine 
neue ,unverdorbene' Sprache? Es muB noch eine andere literarische 
Sprache geben, die m it den versteckten M achten der Grammatik 
kampfen kann.

4. D ie reduzierte Sprache
Das visuelle じedicht ,,wind" oder das Tischtennisspielgedicht kann
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man ziemlich einfach ,verstehen(. HeiBenbuttel hat noch radikalere 
,konkrete G edichte', die ganz entfernt von der Bedeutung sind, 
gemacht:

M ann
Zwieback

M ann
Zwieback

auf
in

Bank
Hand
Hand
Hand und

und
und

in

i Zwieback 
Krumel

Hand
Hand
Bank

und

uncF
HeiBenbuttel zeigt dieses Gedicht in seinem theoretischen W erk 

„Uber Literatur" (1966). Hier lehnt der Autor sogar die Frage ab: 
,，Wieso ist das ein Gedicht?" oder ,,Ist es ein Gedicht? U nd wenn 
nicht, wieso erhebt es den Anspruch?":

„Das Verraterrische an diesen Fragen liegt in der Betonung des 
Anspruchs, der erhoben wird. N icht daB er wirklich erhoben 
wurde (denn das laBt sich ja leider nicht beweisen), sondern daC 
man voraussetzt, er wiirde erhoben. In  dieser stillschweigenden 
Voraussetzung eines literarischen, ja dichterischen Anspruchs 
steckt ein Vorverstandnis, ja ein Vorurteil. Lind dieses Vorurteil, 
das, ohne sich dessen gewiB zu sein, bereits weiB, wieso etwas ein 
Gedicht, ein literarisches Gebilde sei, dieses Vorurteil ist es, das 
als Sperre zwischen Leser und literarischem W erk steht."9)

M an kann jenes ,Gedicht' als eine Szene verstehen, in der ein M ann 
ein Stiick Zwieback iBt. Der SchluB, daB es Krumel gibt, wenn man 
Zwieback iBt, ist zwar keine asthetische Erscheinung, wichtig ist aber 
diese Poetik, weil sie von der philosophischen Asthetik getrennt ist. 
Die W orter ,,M ann", "Bank", "Zwieback" oder "auf" bewegen sich
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als isolierte Objekte m it verschiedenen Bildern. Diese Bewegungen 
der Sprache konnen auch "Poesie" genannt werden. Allerdings haben 
sie m it der ideologischen ,,Sch5nheit" nichts zu tun.

Die Befreiung aus dem kategorisierenden Vorverstandnis ist ihm 
vielleicht gelungen. Aber die Methode, die HeiBenbuttel und andere 
,D ichter' der Konkreten Poesie dabei benutzt haben, sind schon von 
den Dadaisten abnutzt worden. „Jeder erforderte Fortschritt iiber den 
Punkt hinaus wurde bislang erkauft mit Riickschritt durch Anglei- 
chung an Gewesenes und durch die Willkiir selbstgesetzter Ordnung. 
[ . . . ] Di e  F iille  des A ugenb licks v e rk e h rt sich  in  end lose 
Wiederholung, konvergierend m it dem Nichts" (A d o rn o ).H e iB e n 
buttel, der sowohl Kritiker als auch Schriftsteller ist, zieht aus diesem 
avantgardistischen N ullpunkt der bedeutenden Schrift aus und befreit 
sich auch von der Konkreten Poesie. Nachdem er die Sprache auf 
fundamentale Elemente wie Buchstaben oder Laute ,reduziert' hat, 
versucht er noch eine weitere Reduktion. HeiBenbuttel hat diese Re- 
duktion von Gertrude Stein gelernt. Vielleicht gibt es keinen wesent- 
lichen U nterschied zwischen der Verfahrensweise der K onkreten 
Poesie und der M ethode Gertrude Steins, weil beide die Sprache auf 
ein MindestmaB reduzieren. Aber die Prosa G ertrude Steins ist keine 
mechanische Ausstellung der Sprache wie bei der Konkreten Poesie:

,,She did not have anything to do and so she had time to think 
about each day as it came. She was very careful about Tuesday. 
She always just had to have Tuesday. Tuesday was Tuesday to 
her."iり

W enn man die Sprache ganau sieht oder hort, reduziert sie sich 
selbst automatisch. Tuesday, Tuesday, Tuesday . . . Bei Stein ist 
dieser ProzeB ganz naturlich vorwarts gegangen. In  den Romanen 
Steins kann man auch eine Gescnichte finden, und diese ^eschichte 
ist aus der Sprache selbst entstanden. ,'Each day is every day, that is to 
say, any day is that day. Any day is that day that is to say if any day has 
been a day there will be another day and that day will be that day. / 
Each day is a day. Any day is a day. Each day and every day is every
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day. Every day is a day. "12) Gertrude Stein, die 1874 in der USA 
geboren wurde aber spater nach Paris iibergesiedelt ist, wurde ,die 
M utter der Dadaisten' genannt, aber ihre literarische Tatigkeit kann 
man nicnt einfach als Destruktion betrachten, sondern als Produktion.

HeiBenbiittel hat in den Werken Steins die W irkung der Reflektion 
gefunden. Alle Sprache kann nicht von der Reflektion ausgehen. Weil 
Stein diese W irkung intensiv benutzt hat, kann man sie vielleicht zur 
Gruppe des ,Kubism us' zahlen:

,,Die Schwierigkeit besteht nur immer wieder darin, daB man 
sich aus der Kommunikationssphare der Sprache heraushalten 
muB. DaB m an Sprache sehen m u6 wie Erinnerungsdinge, 
Hierin liegt gleichzeitig der unermudliche Anreiz zur Reflektion. 
Reflektion und M editation werden geradezu provoziert. Eine 
gewisse Einubung ist dabei notwendig. Neue Aspekte ergeben 
sich, wenn sie geleistet ist."i3)

HeiBenbiittel hat versucht, die M ethode，die er von Stein gelernt 
hat, politisch zu benutzen. U m  auf die Frage der Sprachexperimente 
nach dem Krieg zu antworten, hat er viele Sprachmuster aus der 
Vergangenheit gesammelt und daraus seine Texte gemacht:

„hangt ihr am Leben sie geben es briinstig  fiir H oheres 
niemand zwang sie dazu denn ihres Herzens Schlag ihrer Seele 
Gebot hangt ihr am Leben sie geben es briinstig fiir Hoheres

("Deutschland 1944" in: Textbuch 6)1斗）
Die Montage der Zitate aus der H itler-Zeit dokumentiert hier die 

ruinose Wirkung, die die Sprache damals bewirkt hat. HeiBenbiittel 
benutzt die auBerliche Autonomie der Sprache, nicht um  sie aus dem 
kategorisierenden Vorverstandnis zu befreien, sondern um  sie noch 
einmal m it der Realitat zu  verbinden und dadurch die ungluck- 
verheiBende じewalt der Sprache poetisch zu kritisieren.

Zu dem  gleichen Zweck w ird  auch die G ram m atik , der 
M echanismus der Sprache, die Heibenbiittel und die Konkrete Poesie
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einmal verneint haben, ironischerweise benutzt.
,'Verfolger verfolgen die Verfolgten. Verfolgte aber werden 

Verfolger. U nd weil Verfolgte Verfolger werden aus Verfolgten 
verfolgende Verfolgte und aus Verfolgern verfolgte Verfolger. 
Aus verfolgten Verfolgern aber [ . . , ] "

(„Politische Grammatik" in: Textbuch 2)is)
W ahrend die Konkrete Poesie versucht, die Gram m atik als ein 

Objekt bloB darzustellen, ist es HeiBenbuttel gelungen, durch solche 
Reduktion ideologisches und politisches Reden als leere K reis- 
bewegung der Sprache ans Licht zu bringen.

Die eben vorgestellten Texte und viele andere der Sprachexpe
rimente HeiBenbuttels wurden in zehn ,Textbucher' aufgenommen, 
die im Zeitraum von 1960 bis 1987 erschienen sind. Aber die von 1965 
bis 1980 entstandenen ,'Gelegenheitsgedichte" wurden im Jahr 1981 
unter dem Titel „Odipuskomplex made in Germany" veroffentlicht. 
M an kann chronologisch die Schreibweisen, die in jeder Phase den 
"Textbuchern" entsprechen, iiberblicken. Es gibt trotzdem  unter 
diesen ,G ed ich ten ‘ ein allgem eines V erfahren, daB die einm al 
reduzierte Sprache zur politischen Realitat zuriickkommt.

,,Papas Regiment ist ausgestorben aber Stiicke davon liegen noch 
in der Luft das ist die Berliner Luft immer noch der Geruch 
der Joseph hieB 

was wir fordern ist weg mit Papas und Opas SchluB 
mit Odipuskomplexen 

aufgeklart wie wir uns haben 
aufgeklart wie wir uns haben 
aufgeklart wie wir uns haben 
aufgeklart wie wir uns haben 
wer am vernuftigsten ist soil M acht haben 
Mensch macht das mal"

(„Odipuskomplex made in G erm any"^)
D urch die W iederholung wird das W ort "aufklSren" reduziert und
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ironisch eingesetzt, vielleicht als Selbstironie des Spataufklarers. Jede 
aufklarende Rede ist als M ythologie verschw unden. Die odipale 
Struktur ist auch als mythologische Vereinfachung der menschlichen 
Sexualitat entlarvt worden. N ur unformulierbares, uniiberschaubares 
Leben bleibt. N ur als ein ironisches Sprach-Spiel ist Aufklarung 
heute moglich: eine reduzierte Aufklarung. Auf diese Weise wird die 
scheinbare Autonomic der Sprache w iederum  zum  Gegenangriff 
gegen die Gewalt der leer gewordenen Sprache benutzt.

W enn man iiber HeiBenbuttel disktieren w ill,m u6  man eigentlich 
die groBen Prosawerke wie "D 'Alem berts Ende" oder ',Eichendorffs 
Untergang und andere Marchen*\ die ,Projekte‘ genannt werden, und 
seine Horspiele erwahnen, denn die sprachexperimentellen Texte 
HeiBenbiittels konnen als Vorstufen fiir die Prosawerke betrachtet 
werden. Aber da ich diese Aufgabe in dieser kurzen Abhandlung nicht 
leisten kann, mochte ich dies zu einem spateren Zeitpunkt nachholen. 
Die sprachexperimentellen Texte HeiBenbiittels zeigen allerdings, 
meiner M einung nach, hinreichend deutlich, wie HeiBenbuttel, der 
am Anfang seiner Karriere als Dichter sehr traditionelle ^ed ich te 
gemaeht hat, nach dem Zweiten Weltkrieg seine "avantgardistische" 
Schreibweise entwickelt hat. Dies ist die Form, in der er aus der 
versprachlichten Welt ausgezogen ist.
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