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UBER DAS HORSPIEl

Hedwi 9 Ku x

"H6rspie1" heiBt eine literaturgattung unseres

Zeita1ters. Sie entstand etwa zug1eich mit der Erfindung des

Rundfunks. Das erste H6rspie1 wurde 1925 im August in Hamburg

gesendet: "Danger" von Richard Hughes, in deutscher

Ubersetzung: "Gefahr". Die Kunstform "H6rspie1" wird

gegenw8rtig im Ku1turprogramm von 10 Rundfunkansta1ten der

Bundesrepub1ik Deutschland gesendet, von 7 Sendern

Osterreichs und der Schweiz. A11e Sender haben ~igene H6rspie1

a bt e i 1un9en. An fan 9sOb er t rug man dramat i sche 0i chtun9en

oder auch Bearbeitungen, im Studio vorge1esen. Bald ste11te

sich heraus, daB damit die M6g1ichkeiten des Mediums nicht

ausgenutzt wurden. Man begann, H6rspie1texte fOr den Rundfunk

in Auftrag zu geben.

1m Verg1eich zum Film, der ja auch a1s Kunstform die

modernen MBg1ichkeiten der Technik benutzt und zum Theater,

arbeitet das H6rspie1 mit ganz anderen Mitte1n. Zum

Schauspie1 geh6rt das Sichtbare, das Theater, die Menschen

nicht nur die Schauspie1er auf der BOhne -- auch das

Pub1ikum: "Die Damen zeigen ihren Putz und spie1en ohne Gage

mit" -- sagte Goethe. 1m Theater will man doch sehen, wer in

der Ehren10ge sitzt und was die Gattin des Ministers tr8gt

und wer das ist, der immer so 1aut app1audiert, und anderes

mehr. Das H6rspie1 hat ein sehr vie1 gr6Beres Pub1ikum a1s



das Theater- oder irgendein gedrucktes literarisches Werk.

Die erste Auflage von Werken berOhmter Autoren betr!gt

vielleicht 10 000 bis 20 000 Exemplare. Ein H6rspiel

erreicht durch die Ursendung schon Millionen von H6rern.

Die Zeitdauer eines HBrspiels ist 30 bis 40 mitunter

75 Minuten. Die Sendezeiten sind abends, auch nachts und

eventuell sonntags nachmittags. Man hat die Wahl zwischen

mehreren H6rspielen pro Woche, dazu mindestens eine oder

zwei Ursenaungen.

1951 wurde der "Ehrenpreis der Kriegsblinden"

gestiftet vom "Bund der Kriegsblinden Deustchlands e.V.

"Diese Auszeichnung, sehr begehrt, ist nicht mit einer

Gelddotation verbunden. Der Preis wird fUr ein urgesendetes

H6rspiel des jeweiligen Vorjahres verliehen. FUr 1980

erhielt Walter Kempowski und fOr 1981 Peter Steinbuch den

Preis. Seit 1951 also seit 33 Jahren besteht diese Einrichtung.

Sie hat sehr anregend gewirkt. Die Jury des Bundes der

Kriegsblinden besteht aus 9 Kriegsblinden und 9 Kritikern.

Damit ist schon klar, daB man wMhrend eines H6rspiels nichts

sieht. Das Wo~t allein baut die Szene auf. Technische Mittel

helfen, den Raum zu charakterisieren, besonders seit es die

Stereophonie gibt. Man kann eine Stimme in einer Halle, auf

einem Flugplatz, in einer Kirche oder im Zimmer ert6nen

lassen. Es gibt auch den sogenannten "schalltoten" Raum ohne

Echo oder ein freies Feld.

Eine andere M6g1ichkeit, die das H6rspiel ausnutzt,

bietet die Blende. WMhrend einer Szene kann man einen Vorgang

aus der Vergangenheit einblenden, oder etwa w!hrend eines

Dialogs die Gedanken des einen oder anderen Sprechers. Zur



.124.

Begrenzung der B1ende greift man zur Ver8nderung des

Seha11raums. Diese teehnisehen Voraussetzungen er1eiehtern

die Wiedergabe des inneren Mono10gs und der sogenannten

inneren Hand1ung his hin zum Traum. HeiBen nicht die ersten

H6rspi~e Ganter Eiehs "Tr3ume"?

Besonders bedeutsam ist far das H6rspie1 die Gestaltung

des Spielbeginns. Es ist unbedingt wiehtig. den H6rer in den

ersten Minuten far das Spiel zu interessieren. Die ersten

Minuten werden daher oft vom Autor und dem Intendanten

gemeinsam gesta1tet. Das Wort allein ist far die richtige

Einstimmung verantwortlich (:). Das Wort erriehtet eine

Vorstellungswe1t. Diese ersten Worte massen also optisch

sein. Geb~n die ersten gesprochenen S3tze nicht genagend

AnstoB zum Aufbau eigener Vorstellung. stellt der H6rer seinen

Apparat abo

EinigeBeispiele zum Spielbeginn:

Beispiel 1: "Die Panne" von Friedrich Darrenmatt.

Ursendu ng 1956

"Leichte Seh1agermusik. ein fahrendes Automobil.

Traps: Dieser Wildholz! Der soll was erleben. Junge.

Junge: Racksiehts10s gehe ieh nun vorl rUcksiehtslos. Dem

drehe ieh mal den Hals urn. Wird sich wundern. Unnachsiehtlieh!

Kein Pardon. keine Gnade Nee. Mir nieht. Meint wohl. ich sei

bei der Heilsarmee. FUnf Prozent will er mir abkippen. FUnf

Prozent: Ieh rieehe den Braten. Zum GlUck. daB es mit StUrler

klappte. Das ist ein Gewinnchen. den habe ieh seh6n

hereinge1egt. - Nanu. was ist denn auf einmal mit dem Wagen

los?
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Wagengerllusche.

Traps: WeiB. Nichts zu machen. Wenigstens eine Garage in der

Nllhe. He, Sie da~

Garagist: Was ist denn mit Ihrern Studebaker los?

Traps: WeiB der Teufel. Wollte eben diese kleine Steigung

nehmen, da rUhrt er sich nicht mehr von der Stelle."

Die Handlung beginnt mir einer Situation, in die Jeder

kommen kann, ob mit Studebaker oder VW. Vielleicht gibt es

deshalb in D6rfern gute Reparaturwerkstlltten? Die Umstllnde

sind leicht mit wenigen Ger8uschen darzustellen. Der Monolog

der Hauptfigur lllBt kaum einen Zweifel Uber den Charakter

des Sprechers.

Beispiel 2: "Das Schiff Esperanza" von Fred von Hoenschelmann

Unrsendung 1953, Hamburg

"Zimmer. Eine Schreibmaschine tickt: Von drauBen gelegentlich

das Tuten der Hafenschlepper.

Mann: Name?

Axel: Axel Grove.

Mann: Alter?

Axel: Dreiundzwanzig.

Mann: Sie suchen eine Heuer als - ?

Axel: leichtmatrose.

Mann blllttert: Sie sind auch als Heizer gefahren?

Axel: Ja, auf der dBatavia".

Mann: Wenn Sie drei Wochen warten 

Axe1: 0asis t la n'g e •

Mann: -k6nnten Sie auf die "Aurora" gehen. Belgisches Schiff.



.126.

1iegt gerade auf Doc k, A1s Heizer 

Axel: Orei Wochen .•.

Mann: ... oder eigent1ich als Aschenmann. Ich wOrde Ihnen

raten, auf die "Aurora" zu warten. Sonst ist da nHmlich

nichts fOr Sie. Allenfalls die "Esperanza".

Axel: Spanien?

Mann: Panama.

Axel: Oh, je.

Mann: DafOr geht die heute Nacht in See. StOckgut nach

Wilmington, USA. Sucht einen Leichtmatrosen. Sofort.

Axel: Das ist mein Schiff! Panama? Egal!

Mann: Hier unterschreiben. Aber an Ihrer Stelle warde ich 

Axel: Geben Sie her~

(Federkratzen).

Mann. WOrde ich auf die "Aurora" warten.

Axel liest.: "Esperanza" Kapitan Grove ... Was? (liest

nochUl a1s ): Capita n Gr 0 ve. Dasis t me it\ Name.

Mann: Kennen Sie Kapitan Grove? Ein Verwandter von Ihnen?

Axel aufgeschreckt: Was sagen Sie?

Mann: Ob Sie mit dem Kapitan verwandt sind?

Axel: Wahrschein1ich nicht. Ich weiB nicht. Aber ..• m6g1ich

ware es schon. Es gab einen Korvettenkapitan Grove. Das

war mein Vater. Ich habe seit dreizehn Jahren nichts von

ihm geh6rt. Erst kam der Krieg. Dann ging alles bei uns

kaputt. Dreizehn Jahre •.. Ich habe immer gedacht, er 1ebt

nicht mehr.

Mann: Es gibt viele Leute, die Grove heiBen.

Axel: Aber merkwOrdig ist es.
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Mann:Obrigens, was ich vorhin von der "Esperanza" gesagt

habe --

Axel: Ja, was sagten Sie doch?

Mann: Nichts, Jedenfalls nichts Nachteiliges. Ein altes

Schiff, sehr alt sogar, und etwas verbaut. Hat schon einen

krummen Racken bekommen •.. Wissen Sie, wenn Ober so ein Schiff

die Jahre hinUbergestrichen sind die StOrme.•• Das ist wie

bei einer Katze, die macht auch einen krummen Buckel, wenn man

ihr Uber den RUcken streicht ... bei einem Schiff sieht das

vielleicht etwas komisch aus, zugegeben, aber -

Axel: Wenn es wirklich mein Vater ist, der die "Esperanza"

fah~t, dann ist sie ein prima Schiff.

Mann: NatUrlich.

Das HeuerbOro wird durch das Ger8usch einer Schreibm~

schine charakterisiert.Das Tuten der Hafenschlepper l6st

Fernweh aus. Das Gespr8ch ist bewuBt sachlich, nur auf das

Notwendigste beschr8nkt und doch wird dam1t die wichtigste

Person vorgestellt. Der Konflikt des StOckes wird erst durch

den Namen des Kapit8ns und des Schiffes angedeutet. Die

kurzen Bemerkungen Uber das Schiff "Esperanza" erwecken die

Spannung. Sie entsteht aber erst, als der zu sachliche Dialog

aufgelockert wird.

Biespiel 3: "Allah hat hundert Namen" von Ganter Eich, Ursen-

dung 1957.

"1m Treppenhaus der Xgyptischen Botschaft zu Damaskus."

JUngling: Euer Wort, Vater der Weisheit:

Hakim: Nicht Vater der Weisheit~ Ich bin Hausmeister der



"agyptischen Botschaft in Damaskus. St6rt mich nicht. Junger

Herr. ich habe die Treppe zu fegen.

Jangling: Weist mich nicht ab: Ich komme von weit her. meine

FaBe sind wund •

Hakim: Zu FuB? Wie unsinning: Es gibt Schiffe. Autos.

Flugzeuge.

Jangling: Der Prophet sagte zu mir: Geh: Er sagte nicht:

Fahre!

Hakim: Mohammed starb im zehnten Jahr unserer Zeitrechnung.

Jangling: Er erschien mir und sagte -

Hakim: Er erschien Euch? Das ist etwas anderes! Setzt Euch

hier neben mich auf die Stufen!

Jangling: Er sagte: Mache dich auf und gehe nach Damaskus zu

Hakim dem Agypter. Er wird dir sagen. wie er den hundertsten

Namen Allahs erfuhr.

Hakim: 1st Euch der Prophet oft erschienen?

Jangling: Dieses eine Mal.~

Die Apostrophierung "Vater der Weisheit" l8Bt schon an

eine Begebenheit im Orient denken. Als Hakim die modernen

Verkehrsmittel aufz8hlt. ist auch die Zeit bestimmt. Der

Prophet ist verantwortlich far die Hand1ung. aber nur a1s

Stimme!

Beispiel 4 "Biedermann und die Brandstifter". Max Frisch

Ursendung 1953. Bayerischer Rundfunk.

"Liebe H6rerinnen und H6rer! Herr Biedermann. der Held

unserer unwahrscheinlichen Geschichte. wartet bereits im
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Nebenzimmer,· ich sehe ihn hier durch die groBe Scheibe, aber

er kann mich nicht h6ren ... Sie al1e, 1iebe H6rerinnen und

H6rer, kennen Herrn Biedermann. wenn auch vie11eicht unter

anderem Namen."

Die Hauptfigur wird vorgeste11t, kommt aber noch nicht

gleich ins Spiel. Mit den Worten des Ansagers oder gar des

Autors ist auch zug1eich eine gewisse Distanz zur Hauptfigur

geschaffen. Die Sprache kann eben auch Distanz schaffen im

H6rspie1. Der Ansager ist am Spiel meistens unbetei1igt j

will aber den H6rer interessieren: "Sie a11e kennen Herrn

Biedermann."

Nach der Einstimmung in unser erstes Beispiel, "Die

Panne" erlebt der HOrer ein hartes Psycho- Spiel. Sein Fall

ist klar, Mord, Todesurteil. Am SchluB sitzt der "Held"

wieder in einem Studebaker und monologisiert Ober seine

Absichten mit der Konkurrenz: Halsumdrehen, rUcksichtslos

Oder ist es eine Parodie auf die Justiz? Hier mag der H6rer

nachdenken. Daselbe gilt fUr den Ausgang von Herschels "Das

Schiff Esperanza." Nachdem Axels Vateridea1 g3nz1ich

zerst6rt ist, 13Bt er sich freiwi11i9 mit den Auswanderern

aussetzen. Er rettet damit einem von sieben das Leben.

WeiB er, daB er ertrinken wird? WeiB er, was das fUr ein

Mensch ist dessen Leben er rettet? Damit mag s1ch der

H6rer auseinandersetzen, genug, daB er den DenkanstoB bekam.

GUnter Eichs Spiel, "Allah hat hundert Namen" ist eben so wie

~ie Panne-zyklisch angeordnet. Hakim erz3h1t dem JUng1ing

mit ihm auf der Treppe sitzend seine Irrfahrten. Die

eizelnen Szenen werden eingeblendet: Paris, Dmaskus u.a. Es
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gibt ihn wirk1ich. den hundertsten Namen A11ahs. Man kann ihn

aber nur abersetzen, wie Hakim meint, zum Beispiel in dem

Glanz einer gefegten Treppe. Nebenbei bekommt man eine

Serie von Schimpfw6rtern zu h6ren aus dem Munde des

Botschafters. Die sind ja wohl eher bekannt als die Beinamen

Allahs, Ganter Eichs Humor a1s Ausk1ang:

Max Frisch beendet sein H6rspiel "Biedermann und die

Brandstifter mit der Absage des Autors, die immer wieder von

Detonationen unterbrochen wird. Dieses,H6rspie1 l8Bt viele

Interpretationen zu. historische. allgemeine und ist wie

kaum eines wieder aktuell:

Die vier angefahrten Beispiele be1egen die Bedeutung

des optischen Wortes fUr das H6rspiel. Das Wort fUhrt ein,es

kann aber auch Distanz schaffen. Ger8usche untermalen eine

Szene. Stimmen im Verlauf des Spiels motivieren die Handlung.

Wichtig ist, daB die Anzahl der Stimmen begrenzt ist, zwei

h6chstens drei kann ein H6rer gleichzeitig unterscheiden.

Kamps sagt in seinen Ausfahrungen "Aspekte des H6rspie1s":

"Je weniger real und urn so unbestimmter die Szene, desto

h6her f~llt im allgemeinen die Wertsch8tzung des Stacks als

H6rspiel aus."

Sicher ist berechtigt. was Walter Jens sagte. daB unsere

jangeren Autoren nicht im Roman sondern auf anderen Gebieten

das H6chste geleistet hatten, dabei auch im H6rspiel.
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