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HERR GEISERS PLANET 

ALTER UND ALTERSSTIL IN MAX 
FRISCHS DER MENSCH ERSCHEINT 
IMHOLOzAN 

Urn uber das Altern zu schreiben. 
genugte es fUr Michel de Montaigne. 
dass er einen Zahn verlor; er schrieb: 
"So lose ich mich auf und komme mir 
abhanden." 

(Max Frisch. Tagebuch 1966-1971) 

Tamara S . Evans 

Altern und Alter. Sterben und Tod: das sind Themen. die Max Frischs Werk zwar 
von Anfang an begleitet haben: zu einem dringenden Anliegen jedoch wird dieser 
Themenkomplex erst in Tagebuch 1966-1971. Wie Armin Arnold feststellt. "[war) im 
fruheren Tagebuch .. . vonAltern. Sterben und Tod selten die Rede gewesen:jetzt [d.h . 
im zweiten Tagebuch) beschaftigen sich 40 der 165 StUcke mit dieser Thematik
darunter die gewichtigsten."I Der Themenkomplex nimmt dann anschliessend
sowohl in THptychon als auch in Montauk. Der Mensch erscheint im Holoziin und 
Blaubart-eine immer zentralere Stellung ein. Wenn ich mich in den folgenden 
Bemerkungen im wesentlichen mit Frischs Erzahlung Der Mensch erscheint im 
Holoziin auseinandersetze. so geschieht dies zunachst. weil hier im Unterschied zu 
Tagebuch 1966-1971 und Montauk die Altersthematik im Konzentrat behandelt 
wird: weil ausserdem das Thema der Vergangnis buchstablich in globaler Weise. d.h. 
im Zusammenhang mit dem Altern nicht nur des einzelnen Menschen sondern 
vielmehr samtlicher Lebensformen und daruber hinaus unseres Planeten durchdacht 
und angesprochen wird: und wei! ich ferner nachweisen mochte. dass Herr Geiser. 
der bald 74jahrige Protagonist. eine Transmutation der archetypischen Figur des 
weisen Alten darstellt. eine Transmutation. die die Destruktion kontinuierlicher. 
oder. urn einen Schliisselbegriff des Textes zu verwenden: "koharenter" (140) 
Erzahlformen zur Folge hat. 

Herr Geiser. Rentner und Witwer. ein alter Mann "ohne Geschichte und Ge
schichten. "21ebt seit Jahren allein im Tessin. Nach tagelangen schweren Unwettern 
wird sein Tal durch einen Erdrutsch von der Umwelt abgeschnitten. die Elektrizitat 
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fallt zeltweise aus. Tells urn gegen Langeweile und Einsamkeit anzukampfen-"Es 
blelbt nichts als Lesen." (16, 38)-tells urn sich uber fruhere Naturkatastrophen in 
der Gegend zu olientieren-"Wissen beruhigt." (20)-tells aber auch aus dem 
Bewusstsein heraus, dass sein Gedachtnis zu wlinschen ublig lasst. liest Geiser in 
Geschichts- und Wanderbuchem, im Grossen Brockhaus, in der Bibel und schreibt 
ab, was er nicht vergessen wilJ.3 Well ihm dieses Verfahren allmahlich zu langsam 
vorkommt. schneidet er sich die wissenswerten Eintrage einfach aus und heftet die 
Zettel an die Wand . Einmal versucht er, aus der Isolation auszubrechen, steigt meist 
im Nebel und auf gefahrlichen Wegen uber einen Pass ins nachste Tal und 
beschliesst kurz vor dem obersten Dorf, wieder urnzukehren. Einen Tag spater 
erleidet er einen Schlaganfall; seine Tochter kommt aus Basel. urn sich seiner 
anzunehmen. Herr Geisers Tod ist absehbar.-In ihrer Kargheit ubertIifTt die 
Handlung in Flischs Erzahlunggar die des Stechlin. von der Fontane fast entschuldi
gend meinte: "Zum Schluss stirbt ein Alter und zwei Junge heiraten sich;-das ist 
so ziemlich alles ... "4 

Wenn es urn die Frage geht, was Alter in Max Flischs Der Mensch erscheint im 
Holzdn bedeutet, wie Alter erlebt oder erlitten wird, so erweist sich ein kurzer 
Vergleich mit Herm Geisers literarischen Vorfahren als lohnend . Ihm geht 
beispielsweise die Tragik eines Pere Goliot ab, der die Sunde begangen hat. seine 
beiden Tochter zu sehr zu lieben, der die Lebensluge, die er sich zurechtgelegt hatte , 
in letzter Stunde aufdeckt und erkennen muss, dass sie ihn nicht lieben und ihn 
auch nie geliebt haben: 

"J'ai bien expie Ie peche de les trop aimer ... La societe, Ie monde 
roulent sur la paternlte, tout croule si les enfants n'aiment pas 
leurs peres ... Je leur ai donne rna vie, elles ne me donneront 
pas une heure aujourd'hui! .. . elles ne m'aiment pas, elles ne 
m'ontjamais aimel"5 

Dagegen wirken Herrn Geisers Bindungen an seine Tochter und seine Enkel nahezu 
atrophisch; Schuld und Suhne, wie Wulf Koepke bereits festgestellt hat, stehen in 
FIischs Erzahlung nicht zur Diskussion: "His confrontation with his own lonely self 
does not evoke past events and guilt feelings toward other human beings, ... "6 

Stifters Gustav von Risach in Nachsommer hat sich auf seine alten Tage eine 
schone, helle Welt konstruiert; man elinnere sich an das Rosenhaus und die 
Gartenanlagen. Wie bellaufig beschreibt Risach fUr seinen jungen Gast das Leben 
der Zugvogel und meint abschliessend: "Gegen den Herbst kommt wieder eine freiere 
Zeit. Da haben sie gleichsam einen Nachsommer, und spielen eine Weile , ehe sie fort 
gehen."7 Auch Risach darf in seinem Rosenhaus noch etwas "spielen." Keiner 
hingegen ist da, dem Herr Geiser die Erscheinungen und die Zusammenhange der 
Natur erklaren konnte; und was sich Herr Geiser baut, ist nicht von Dauer: 

108 

Es musste moglich sein, eine Pagode zu turrnen aus Knacke
rbrot, .. .. Wacklig wird es immer beim vierten Stockwerk; ein 
Zittem der Hand, wenn das nachste Knackebrot angelehnt 
werden soli, oder ein Husten, nachdem der Giebel eigentlich 
schon steht, und alles ist wieder eingesturzt-.... Es ist keine 
Pagode geworden, aber Mittemacht. (gf.) 
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Die Unwetter zerstoren seinen Garten: "Eine kleine Mauer .. .ist eingesturzt: Geroll im 
Salat, Fladen von Lehm unter den Tomaten" (14).8 

Dubslav von Stechlin sehnt sich nach Menschen. nach Gesprachen. nach 
N achrichten aus der Welt; was aus Schloss Stechlin werden wird. welche gesellschaft
lichen Umstrukturierungen in der Zukunft zu erwarten. allenfalls zu vermeiden 
sind. das beschaftigt ihn bis zum Ende. Herr Geiser jedoch hat sich ausgegrenzt er 
empfangt niemanden. "Die Haustiire ist abgeschlossen" (112). "Herr Geiser will 
keinen Besuch" (121) . "Herr Geiser hat die Fensterladen geschlossen. es gehort sich 
nicht. dass fremde Leute in die Zimmer gaffen. nur wei! man die Haustiire nicht 
Offnet" (127). 

Dass Herr Geiser. von seinen hohenJahren abgesehen. weder mit Pere Goriot noch 
mit dem Freiherrn von Risach oder Dubslav von Stechlin viel gemeinsam hat, diirfte 
kaum erstaunen. denn er und sein Autor sind recht eigentlich Nachgeborene jenes 
Biirgerlichen Realismus. den (unter anderen) Balzac. Stifter und Fontane exem
plarisch vertreten haben. Die Radikalitat. mit der Frisch an das Thema Alter 
herangegangen ist und die auch den leisesten Anflug von Pathos konsequent 
vermeidet, wird noch deutlicher. wenn wir Herrn Geiser mit seinem Zeitgenossen in 
Saul Bellows 1970 erschienenem Roman Mr. Sammler's Planet vergleichen.9 Max 
Frisch hielt sich im selben Jahr in New York auf; im Winter 1971 unterrichtete er an 
der Columbia University. 10 Es gibt zwar keinen Nachweis. dass Frisch damals Mr. 
Sammler's Planet gelesen hat sicherlich wurde aber wahrend seines New Yorker 
Aufenthalts und in seiner Gegenwart iiber den Roman diskutiert. zumal das Garen 
an der Columbia University Herrn Sammler aufs eindringlichste beschaftigt. 1976 
bemerkte Frisch in seinem Aufsatz "Spuren meiner Nicht-Lektiire," dass es "nicht 
nur die direkte Literatur-Kenntnis [gibt]. sondem auch das Geriicht; viele Motive 
kennt man vom Horensagen. und wenn sie in der eigenen Arbeit auftauchen. so 
konnte ich keine Quelle angeben. "II Der Anstoss zu Frischs Behandlung des Themas 
Alter mit globalen Implikationen kann also durchaus mit Mr. Sammler's Planet in 
Zusammenhang gebracht werden. Als Reprasentanten der intellektuellen amerika
nischen Neokonservativen einerseits und der europilischen Neuen Linken ande
rerseits hatten Bellow und Frisch in den brisanten Jahren urn und kurz nach 1968 
allerdings wenig gemeinsam; die Geschichte von Herrn Geiser ist meines Erachtens 
also ein Gegenentwurj zu Bellows Roman. und der Titel. den ich meinem Beitrag 
vorausschicke. soli denn auch diesen Gedanken implizit aufgreifen und zumindest 
als ein Hinweis auf die Spuren von Frischs "Nicht-Lekture" verstanden werden. 
Arthur Sammler. "sony for all. and sore at heart." ist ein polnischerJude im New York 
der spaten sechziger Jahre. der die Geschichte (d.h . Auschwitz) iiberlebt und der 
Geschichten hat; ein detachierter und doch geselliger Beobachter in einer degene
rierten Welt; einer. der sich trotz Anfallen von Skepsis. trotz allem. was ihm wider
fahren ist. und im vollen Bewusstsein urn die Moglichkeit globaler Vernichtung 
immer noch bemiiht. dem Leben auf diesem Planeten ethischen Gehalt und somit 
auch hoffnungsvolle Zukunft abzugewinnen: 

... his personal idea was one of the human being conditioned by 
other human beings .... Trying to live with a civil heart. With 
disinterested charity. With a sense of the mystic potency of 
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humankind. With an inclination to believe in archetypes of 
goodness. A desire for virtue was no accident.. .12 

Herr Geisers Vornamen erfahren wir nicht: seine Geschichte-sofern es sie im 
herkommlichen Sinn uberhaupt gibt-wird uns vorenthalten: "Die Frage. warum 
Herr Geiser. Burger von Basel. sich in diesem Tal niedergelassen hat. ist mussig: 
Herr Geiser hat es getan. ~ (41) Ober die Sitten und Unsitten seiner Zeitgenossen 
macht er sich an schein end keine Gedanken. 

Vor dem Hintergrund dieser Romane und ex negativo lasst sich ermitteln. wer Herr 
Geiser ist: ein senex novus. 1m Gegensatz zu Herrn Sammler setzt Herr Geiser sein 
Moglichkeitsdenken nicht in Richtung einer Hoffnung ein: weder fUr sich seiber noch 
fUr die Menschheit. Fur ihn enthullt sich die Kategorie Moglichkeit. urn mit Ernst 
Bloch zu sprechen. "als moglicher Unheilsbegriff. .. wegen des Anders-Werdenkonnens 
in ihm. das nicht minder einer Wendung zum Schlechteren Raum gibt. gemass dem 
Prekaren. das gerade in der Veranderlichkeit. hier also Unsicherheit einer Lage liegen 
kann."13 So heisst es beispielsweise ganz am Anfang der Erzahlung: "Schlimm ist 
nicht das Unwetter-" und etwas spater "Schlimmer ware der Verlust des Gedacht
nisses-.... Ohne Gedachtnis kein Wissen" (llff.-meine Hervorhebung). Was 
vorerst noch rein konjunktivisch ausgedruckt wird. verfestigt sich spater zur 
Aussage im Indikativ: "Man verblodet-'" (34) "Offenbar fallen Gehirnzellen aus." (45) 
Parallel verlaufen Herrn Geisers Beobachtungen in der Landschaft: "Bedenklicher 
als der Einsturz einer Trockenmauer ware ein Riss durchs Gelande. ein vorerst 
schmaler Riss. handbreit. aber ein Riss-(So fangen Erdrutsche an ... J" (45-m. H.) 
Es gibt Prazedenzfalle. "Riss[e] aus grauer Vorzeit" (46) und spater erfahrt er durch 
den Gemeindesekretar: "Es sind Hange herunter gekommen-" (75-m. H.). Auch 
die Zettel an den Wanden uber Klima und Polygenese. uber Gesteinsformationen 
und ErdzeitaIter thematisieren die Veranderlichkeit aller Erscheinungen im Sinne 
einer Wendung zum Schlechteren. will sagen ihrer Vergangnis. 

Wenn Rudolf Hartung erklart. es gehe Frisch urn das Kausalverhaltnis zwischen 
bestimmten Wetterlagen und physiologischen Storungen. wie sie an Herrn Geiser zu 
beobachten sind. so trivialisiert er meines Erachtens Frischs Anliegen: auch die 
Be~erkung von Reinald Maria Goetz. dass namlich Herr Geiser genau genommen 
sogar am Unwetter sterbe. schiesst am Ziel vorbeL I4 Es ist doch vielmehr so. dass 
Herr Geisers Zerfall und die Erosionserscheinungen im Gelande von Frisch nicht als 
kausal verkettete Ablaufe sondern als analoge Prozesse im Zeichen der Vergangnis 
dargestellt werden. Einer entsprechenden Obereinstimmung zwischen Innenwelt 
und Aussenwelt begegnen wir bereits in Tagebuch 1966-1971: Dort wird der Fall 
eines Statikers beschrieben. dessen Spitzname "der Riss" lautet. Wahrend er seinen 
Architektur-Studenten zeigt. welche Foigen statische Fehlberechnungen haben 
konnen ("Risse uber dem Auflager. Schub. Torsion im pfeiler. Einsturz"-394) erlebt 
er seIber eine schwere Identitats- und Alterskrise. die zum volligen Verlustjeglichen 
Selbstvertrauens fUhrt. Trocken heisst es von ihm: "Nur sein Gesicht ist 
eingestilrzt.. .. Er begreift nur. dass es unaufhaltsam ist." (396) Es fallt auf. dass die 
ersten Zerfallserscheinungen in Der Mensch erscheint im Holozan im Tagebuchein
trag uber den Statiker "Riss" bereits yom Wortfeld her antizipiert werden (vgl. die 
"Risse" in derTessiner Landschaft: die Pagode und die Gartenmauer. die "eingestUrzt" 
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sind), und ich mochte vorschlagen. dass sich Hartungs und Goetz' Argumente auch 
aufgrund solcher sprachlicher Analogien widerJegen lassen. Das Gesicht des Stati
kers stUrzt nicht ein. wei! Beton wegen statischer Fehlberechnungen einsturzen 
konnte. Entsprechendes gilt meines Erachtens auch fUr Herrn Geiser. 

Herr Geiser erfahrt seine personliche Endzeit eindeutig als Katastrophe: also ist 
es verfehlt. seinem Zerfall eine positive Seite abgewinnen zu wollen-aus freiem 
Willen. meint Thomas L. Noel. breche Herr Geiser die Passwanderung abo wahre 
angesichts des Todes seine Wurde. Ierne sich und die condition humaine besser ken
nen. 15 Laut dem Werbetext in der Suhrkamp-Programmvorschau. der wahrschein
Iich sogar auf Notizen Frischs zuruckgeht. ist Der Mensch erscheint im Holoziin 
vielmehr eine "Geschichte vom Eingeschlossensein im Unheil. Schicht urn Schicht 
setzt es sich zusammen. bedenklich. langsam. wie die Gesteinsschichten sich bilden 
in Jahrmillionen." 16 

Es geht in dieser Erzahlung auch nur ganz bedingt urn "[eline Art zweite Schopfung 
im Kopf dieses alten Mannes. der nicht lange mehr leben wlirde." wie Christa Wolf 
geglaubt hatte. 17 Geiser wundert sich anscheinend unmittelbar vor dem Schlagan
fall. "was er denn eigentIich wissen will. was er sich vom Wissen uberhaupt ver
spricht." (117) Er ist tatsachlich von der Frage nach Ursprung und Sinn des Lebens 
ausgegangen: "Wann sind die ersten Saugetiere entstanden? ... Wann ist der Mensch 
entstanden und wieso?" (27f.) Dass aber die Informationen. die er zur Beantwortung 
dieser Fragen sam melt. eine Art zweite Schopfung darstellen. ist eine Tauschung in 
mehrfacher Hinsicht. Was nach vorne hin den Eindruck der Koharenz erweckt-eine 
Sammlung von Auskunften uber denselben Fragenkomplex-hat buchstablich eine 
Kehrseite: 

Was Herr Geiser nicht bedacht hat: derText auf der Ruckseite. 
den Herr Geiser erst bemerkt. nachdem er die Illustration auf 
der Vorderseite sorgsam ausgeschnitten hat. ware vielleicht 
nicht minder aufschlussreich gewesen: nun ist dieser Text 
zerstUckelt... (116) 

Schliesslich wird ein Durchzug dafUr sorgen. dass die Zettel auf dem Teppich 
Iiegen. "ein Wirrwarr. das keinen Sinn gibt." (137) Auch wenn es ihn beruhigen 
wlirde. dass die Welt weitergeht (37). so deutet doch vielmehr alles daraufhin. dass 
die ZukunJt der Sch6pJung mit ihrer Zurilcknahme gleichzusetzen ist-zumindest auf 
Grund der Beobachtungen. die Herr Geiser anstellt. Gleichnishaft findet sich ein 
solches ZUrUckspulen der Schopfungsgeschichte in Herm Geisers Erinnerungen an 
einen Aufenthalt in Island: "Welt wie vor der Erschaffung des Menschen. 
Mancherorts ist nicht zu erraten. welches Erdzeitalter das ist. Erschaffen sind die 
Mowen: ..... (70)18 

Einen entsprechenden Regressionsprozess erfahrt er dann aber auch an sich 
seIber. Am Abend des sechsten Schopfungstages wird die Uhr ganz einfach 
zUrUckgedreht: Die Genesis-Zitate beispielsweise fUhren nicht bis zur Geburt Evas. 
denn diese in Gestalt von Herm Geisers Frau (E1sbeth) hat bereits aufgehort zu sein. 
Auch die anderen Schopfungsakte werden nach und nach aufgehoben. Nicht zufallig 
erinnert uns ein Zettel-Zitat daran. dass dem Menschen die Sprache geschenkt 
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wurde: ..... Und der Mensch gab allem Vieh und allen Vogeln des Himmels und allen 
Tieren des Feldes Namen; ... .. (113) Kurz daraufwird mit Herrn Geisers schwinden
dem Gedachtnis die Sprache zunlckgenommen: "Wie heissen die drei EnkelkinderT 
(128) An den Namen der Jungsten verrnag er sich nicht zu erinnem. "Was heisst 
Holozan! Die Natur braucht keine Namen. Das weiss Herr Geiser. Die Gesteine 
brauchen sein Gedachtnis nicht" (139) . Ausserdem kann Herr Geiser die absehbare 
Zurucknahme des Menschen uberhaupt an sich seIber beobachten: Nach seinem 
Sturz muss er eine Weile warten. "bevor er es wagen kann. aufzustehen wie ein 
Mensch" (119) . Die Festellung "Wenn man das Augenlid mit dem Finger beruhrt. so 
flihlt das Augenlid uberhaupt nichts" (121) erinnert an "den entsetzlichen Stumpfsinn 
in allen Gliedem" des Feuer-Salamanders. der sich in Herrn Geisers Badewanne 
verirrt hatte. Herr Geiser. der jetzt zwar "aussieht wie ein Lurch" (124). sagt sich 
immer wieder. er sei kein Lurch; aber das gelahmte Augenlid. spater auch noch der 
gelahmte Mundwinkel bieten ihm den Gegenbeweis. Mit Recht spricht also Wulf 
Koepke von Herrn Geisers verzweifeltem und letztlich aussichtslosem Kampf. als 
bewusster und rationaler Mensch zu uberleben. 19 

Ich mochte hier noch einmal auf den Stechlin verweisen. auf eine Stelle namlich. 
vor deren Hintergrund die schonungslose Radikalitat. mit der das Thema Alter von 
Max Frisch angegangen wird. sich besonders scharf abzeichnet. Stechlin. im 
Gesprach mit seinem Arzt Sponholz. der unmittelbar vor seiner Urlaubsreise in ein 
schweizerisches Heilbad steht. erinnert sich an Bocklins Gemalde Drachenschlucht: 

" ... Der aber. der an dieser Brucke ... rausguckte .... das war kein 
Spiessburger. sondem ein rich tiger Lindwurrn oder so was 
Ahnliches aus der sogenannten Zeit der Saurier. also weit 
zuruck. dass selbst der illteste Adel-die Stechline mit ein
geschlossen-nicht dagegen an kann. und dies Biest ... 
war mit seinem aufgesperrten Rachen bis dicht an die 
Menschen ... heran. und .... mir stand ... der Atem still. weil 
ich ... flihlte. nur noch einen Augenblick. dann schnappt er zu 
und die ganze Bescherung is weg." 

"Ja. Herr von Stechlin. da hat man bloss den Trost. dass die 
Saurier. soviel ich weiss. seitdem ausgestorben sind. Aber 
meiner Frau will ich diese Geschichte doch lieber nicht 
erzahlen ...... 

Dubslav nickte. 

Fontane gestaltet Dubslav von Stechlin als einen alten markischen Junker. der 
urn seine eigene Verganglichkeit weiss und ausserdem auch spurt. dass die 
Endzeit seiner Welt herangeruckt ist. In der Bemerkung des Arztes bekundet sich 
das naturwissenschaftliche. positivistische Denken der Epoche. dem Stechlin 
nichts entgegenzusetzen hat. Die Sterblichkeit gilt also wie in Frischs Erzahlung 
als gegeben. Bei Fontane jedoch steht sie im Zeichen der (zwar ironisch
skeptisch refraktierten) Progression. bei Frisch hingegen im Zeichen der unver
bruchlichen Regression. 

Es lohnt sich auch. an dieser Stelle Frischs Tagebuch 1966-1971 heranzuziehen. 
Eingangs wird dort die Frage gestellt: "Mochten Sie lieber gestorben sein oder noch 
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eine Zeit leben als ein gesundes Tier? Und als welches?" (11) Auch hier handelt es 
sich urn Leben auf Abruf: doch beinhaltet die Frage die Moglichkeit einer (unter Um
standen sogar zweifachen) Wahl und wirkt im Vergleich mit Herrn Geisers Regres
sion zur Amphibie eigentIich recht trostIich. Wie Gregor Sam sa ist er der hilflose 
Zeuge seiner eigenen entsetzlichen ·Verwandlung." eines Prozesses. nach des sen 
Lexikondefinition er vor seinem Insult offensichtIich gesucht hatte: auf einem seiner 
Zettel steht der handschriftliche Vermerk: "Verwandlung von Menschen in Tiere. 
Baume. Steine etc. Siehe Metamorphose/Mythos." (36) Die Sprache der Nach
schlagewerke grenzt das Entsetzen des unmittelbar Bedrohten aus. Ausdrucken wie 
"Verwandlung. " "Metamorphose"-als termini technici wertfrei- kommt eine kuhl 
verfremdende Funktion zu. vergleichbar etwa mit der bisweilen wissenschaftlich 
pedantischen. "anti-belletristisch[en]" Kommentarstimme in Alexander Kluges 
Filmen.20 Wie Jurgen P. Wallmann sehr treffend bemerkt. "[wirktj die Erzahlung Max 
Frischs ... deswegen so beklemmend. weil hier ganz nuchtem und sachlich. ganz kuhl 
und wie unbeteiligt berichtet wird . Gerade dieser Verzicht auf die Emotion. gerade 
der beinahe wissenschaftlich kalte Blick des Erzahlers weckt im Leser Betroffenheit 
und Anteilnahme. "21 

Herr Geisers Frage. ob "es Gott gibt. wenn es einmal keine Menschen mehr gibt. 
die sich eine Schopfung ohne Schopfer nicht denken konnen" (102) ist mussig: denn 
so oder so lauft die Schopfungsgeschichte rUckwarts abo wird die Erde wUst und 
leer.22 Herr Geiser. dessen Gehimzellen langsam absterben. ist unter anderem auch 
der Chronist einer Endzeit. die nicht uber sich selbst hinausdeutet-weder auf das 
Himmelreich noch auf die Milchstrassen. 

In Frischs Endzeit-Erzahlung im weitesten Sinn erhaIt die Kategorie der Zeit nicht 
nur eine zentrale sondem eine ganz und gar ambiguose Bedeutung.23 Die sich im 
Text refrainartig wiederholende Bemerkung "Che tempo. che tempo!" (33. 40. 73) 
bringt dies besonders deutIich zum Ausdruck. Es handelt sich dabei natlirlich 
zunachst urn einen Kommentar zum schlechten Wetter: ausserdem bedeutet 
"tempo" auch "Zeit." und der Ausruf kann gleichzeitig als Frage nach dem Wesen der 
Zeit verstanden werden. Einerseits heisst es: "Herr Geiser hat Zeit." (9. 92) Er 
langweilt sich und versucht. die Zeit totzuschlagen: zugleich weiss er auch. dass 
seine Zeit bemessen ist: 

Was schon gedruckt ist. nochmals abzuschreiben mit eigener 
Hand ... ist idiotisch ... . Ganz abgesehen davon. dass das 
Gedruckte leserlicher ist als die Handschrift eines alten 
Mannes-auch wenn Herr Geiser sich Zeit nimmt fUr 
Blockschrift-so viel Zeit hat der Mensch nicht" (48). 

Refrainartig heisst es spater: "Herr Geiser will nicht schlafen: so viel Zeit hat der 
Mensch nicht." (88) Spatestens seine Lekture hat ihn daran erinnert. dass die 
einzelnen Erdzeitalter im Gegensatz zur Lebenszeit des Menschen Jahrmillionen 
gedauert haben. Dieses krisenartig gesteigerte ZeitgefUhl. das sich also einerseits als 
ein Mangel. andererseits als ein Oberfluss an Zeit bekundet. wechselt mit Phasen. 
in denen die Zeit still steht: MAuch die Turmuhr steht." (32) ... .. der Stundenschlag 
bleibt aus." (38) "Die Turmuhr hier steht auch" (43) . Herr Geiser bemerkt zwar: "Die 
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Zeit ist noch nie stehen geblieben" (85). Doch wenn er an fangs die Wochentage 
durcheinanderbrigt: "Heute ist Mittwoch . (Oder Donnerstag?)" (17):24 und wenn er 
am Schluss die chronologischen Zusammenhange nicht mehr zu rekonstruieren 
vermag. so lauft die Zeit zwar weiter: ihm aber ist sie abhanden gekommen. Sein Fall 
auf den Boden ist zugleich ein Fall aus der Zeit heraus. in die "Unzeit." die Frisch in 
seinem fruhen Stuck Santa Cruz folgenderweise definiert hatte: " ... wie fUhle ich auf 
einmal. dass wir sterblich sind! Vor uns die Unzeit. das finstere Unwissen der Dinge: 
nach uns die Unzeit. das finstere Unwissen der Dinge .... "25 Entsprechend dem 
Vergessen von Namen und seiner Verwandlung zum Lurch ist Herr Geisers Sturz in 
die "Unzeit" sowohl ein weiteres Anzeichen seiner drohenden Entmundigung als 
auch Zurucknahme der Sch6pfung von Tag und Nacht. Es bleibt das Chaos: "Was 
sich als Erzahlung uber die jeden Menschen betreffende Erfahrungvon Alter und Tod 
anlasst. weitet sich .. . zu einem Bild vom hoffnungslosen Anspruch der Menschheit 
auf Sinn und Ordnung aus. " 26 

Die Suche nach Koharenz verbindet zwar Herrn Geiser mit den bereits erwahnten 
Alten. den Romanfiguren Risach. Stechlin und Sammler-mit dem wesentlichen 
Unterschied jedoch. dass es Vergangnis und Zerfall sind. die auf Herrn Geisers 
Planeten recht eigentlich den Zusammenhang der Dinge. der organischen wie der 
anorganischen. ausmachen. Ein Fazit. das auch die Form von Frischs Text Der 
Mensch erscheint im Holozan entscheidend pragt. Der Band ist schmal. als ob es 
nicht mehr viel zu sagen gabe. Die auktoriale Stimme bleibt unbestimmt. als ob auch 
der erzahlerische Standpunkt Opfer der allgemeinen Erosion ware. Der Roman wird 
totgesagt: fUr eine Eschatologie. selbst wenn diese immanent ist. ist er nicht zu 
gebrauchen: 

(Romane eignen sich in diesen Tagen uberhaupt nicht. da geht 
es urn Menschen in ihrem Verhaltnis zu sich und zu andern. 
urn Vater und Mutter und T6chter beziehungsweise S6hne 
und Geliebte uSW .. urn Seelen. hauptsachlich ungluckliche. 
und urn Gesellschaft uSW .. als sei das Gelande dafUr gesichert, 
die Erde ein fUr allemal Erde. die H6he des Meeresspiegels 
geregelt ein fUr allemal.) (16) 

Wie das Tal ist auch Herr Geiser abgeschnitten: Flaschenpost aus Herrn Geisers 
Vergangenheit erreicht den Leser h6chstens dann und wann. Bezeichnenderweise 
stellt sich die koharenteste Erinnerung. sozusagen ein "Kapitel" Vergangenheit, das 
sich ohne wei teres in den Kontext eines Romans einbauen liesse. erst nach dem 
Insult ein. Wie Gertrud Bauer Pickar bemerkt: "The one distinct and detailed memory 
presented in Holozan. that of the Matterhorn. occurs after Geiser's diSOrientation in 
time and place has been completed and after he has apparently lost control of his 
consciousness: it appears thus almost as an involuntary memory. " 2 7 Nirgends bietet 
Frisch seinem Alten die Gelegenheit zu ausufernden Gesprachen . Gedankengange 
werden oft nicht zu Ende gefUhrt; Satze bleiben oft unbeendet oder erscheinen in der 
Form der Ellipse. Der syntaktisch nachvollzogene weltumarmende Gestus aus dem 
Wertherund die sehnsuchtsvollen Kadenzen aus dem Taugenichtswerden in Frischs 
wenn-Perioden parodiert und in die Negation umgekippt: 
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Wenn die Sonne scheint auf seine Dacher aus Granit. wenn es 
nicht tiber die Traufen platschert. wenn das alte Gemauer nicht 
nass ist. wenn da nicht PfUtzen sind und wenn es nicht tiberall 
tropft oder gurgelt und wenn die Sonnenblumen nichtgeknickt 
sind. wenn sein Kirchturm in den blauen Himmel steht. wenn 
nur der Brunnen platschert. wenn man nicht durch Rinnsale 
geht. wenn die Berge ringsum nicht grau sind. ist es ein 
malerisches Dorf (33f.: meine Hervorhebung) . 

Noch einmal greift Frisch auf diese spezifische Satzstruktur zuruck: 

Wenn man ohne Schirm gehen kann. wenn nicht tiberall 
Ttimpel sind. wenn es nicht tropft von jeder Tanne und wenn 
die Walder am Hang gegentiber nicht schwarz sind und die 
Berge nicht von Wolken verhangt. wenn man im Garten 
abeiten kann. wenn Schmetterlinge da sind. wenn man die 
Bienen hart und in der Nacht ein Kauzchen. wenn man mit der 
Angelrute am Bach stehen kann und gesund ist. also zufrie
den. obschon man den ganzen Tag nichts fangt. und wenn die 
Strasse nicht gesperrt ist. so dass man das Tal drei Mal taglich 
verlassen kannte. ist es ein malerisches Tal-... (42: meine 
Hervorhebung) 

Herrn Geisers LektUre tiber geologische Erosion. seiner Apoplexie. d.h. der "Aus
schaltung von mehr oder minder grossen Himteilen" (141). seiner Vorstellung. dass 
eines Tages "die Alpen nur noch ein Archipel sind." (30) entspricht auch die mise en 
page: da sind Leerstellen tiber Leerstellen. Leerzeilen tiber Leerzeilen. und ob wir sie 
als Erosion der Sprache oder als Oberflutung des Textes aufTassen. spielt keine Rolle. 
denn white-out ist es allemal. Nicht ganzlich unberechtigt ist Joachim Gtinthers 
Auffassung. dass sich in den raumlichen Zwischenraumen Luftpausen kundtun.28 

Herr Geiser. der an Herzschwache leidet (24). hat bei seiner Passwanderung 
tatsachlich Atembeschwerden und muss immer haufiger verschnaufen. Gtinthers 
Interpretation ist mit der meinigen zwar vereinbar: man sollte jedoch auf eine derart 
naturalistische Auslegung dieser Leerstellen im Stil Gtinthers verzichten. Zu be
denken gilt doch. dass der Alterskrise Herrn Geisers die fruh im Text apostrophierte 
Krise des Romans entspricht und die Leerstellen unter anderem auch die Bruchigkeit 
koharenter Erzahlformen in einer Endzeit signalisieren. 

Ein weiterer Aspekt der mise en page sind jene collagierten Seiten mit ihrem 
Durcheinander von Sprachen und Tonarten (Luthers Deutsch. Shakespeare in 
Tieckscher Obersetztung. italienische Sprachsplitter. lateinische Fachausdrucke. 
pathetische Formulierungen und biedere Helvetismen in Texten. deren Stil ge
messen an Frischs lakunarer Prosa peinlich gewunden und antiquiert anmutet): 
Collagen aus Lexikon-Illustrationen von fratzenhaften Lurchen und Saurierske
letten wechseln ab mit Fahrplanen und Listen in Herrn Geisers Handschrift auf 
kariertem Papier. mit einer Darstellung des Goldenen Schnitts neben Bibelzitaten 
und Heimatkunde in Fraktur: Graphik als Wirrwarr. als Tohuwabohu. Wie die 
Existenz Geisers. wie Leben tiberhaupt im Zeichen der Vergangnis . setzt sich dieser 
Text aus Gewebe. aus Rissen und aus Wundrandem zusammen. 
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In Tagebuch 1966-1971 . in den yom Tagebuch-Ich. einem aitemden Schriftsteller 
verfassten "Notizen zu einem Handbuch fUr Mitglieder" (der Vereinigung Freitod) 
stossen wir auf ein Aper~u zum Thema AltersstiI: 

Indem der Tastsinn nachlasst. das Gehor nachlasst. die 
SehkraJt nachlasst. das Him weniger auJnimmt und langsamer 
arbeitet. die Emotionalitdt schwindet. die Neugierde schwindet 
oder sich zumindest verengt. die Rejlexe sich wiederholen oder 
ilberhaupt ausJallen. die Assoziation stockt. die Fantasie ver
dorrt. die Begierdejeder Art nachlasst usw .. kann es sein. dass 
der Gezeichnete es Leichter hat mit seiner Kunst: esJdllt ihm nur 
noch ein. was er meistert (Alters-Stil). (319) 

Es ware verfehlt. den Altersstil in Der Mensch erscheint im Holozdn in diesem Sinn 
zu werten. als Reprise dessen. was Frisch in seiner Prosa fruher bereits geleistet hat. 
Egal. was Herm Geiser zustOsst und dass er sich auflost und sich abhanden kommt; 
es ist ein Text. der den physischen Zerfall zwar genau registriert. ihm aber dank der 
Gestaltungskraft seines Autors gleichzeitig zuwider lauft; weder verdorrt die Fanta
sie. noch stockt die Assoziation. Ich mochte somit prinzipiell jenen Rezensenten 
widersprechen. die Frischs Text allzu oberflachlich und geradezu herablassend als 
"kleine Erzahlung" oder "Biichlein" einstufen. 29 Mit der vormals avantgardistischen 
Praxis der Textcollage und ihrer provokativ antimimetischen Intention ist ein 
Altersstil geschaffen worden. den wir insofem als mimetisch postulieren konnten. 
als der Autor mit den Bruch- und Leerstellen in seiner Erzahlung den individuellen 
und globalen Koharenzveriust nachvoIlzieht. Damit steIlt sich unter anderem die 
Frage. ob eine solche modemistische Prosa im Dienst einer Literatur. die (post
modem) die letzten Tage der Menschheit.-das "Endschicksal des einzelnen Men
schen u . der Welt" (1 39)-ins Auge fasst. einen neuen Realismus begrundet. 

Koda: Es mag veriockend sein. den Standpunkt Herm Geisers. dieses senex novus. 
als solipsistisch einzustufen. als paradigmatischen Ausdruck der Vereinzelung und 
radikalen Verunsicherung des alten Menschen in unserer Zeit. Ein einsamer Alter. 
fern von Kindem und Kindeskindem stirbt und kann sich eine Welt. die auch nach 
seinem Tod weiterexistiert. nicht vorstellen. Also wird mit dem eigenen Ich die ganze 
Schopfung zuruckgenommen.30 Gerade den alter und alt gewordenen Max Frisch 
jedoch. der sich ausdrucklich nicht mit Herm Geiser identifiziert sehen mochte. 
konnen wir nicht des Solipsismus bezichtigen. Ober die Identifikationsansatze der 
Kritiker hat sich Max Frisch in einem Gesprach mit Fritz Raddatz sattsam mockiert: 

Der Mensch erscheint im Holozan. nun ja. dieser Herr Geiser 
in der Erzahlung ist nicht viel alter als der Frisch. Herr Geiser 
verendet im Tessin. und dort hat Max Frisch doch ein kleines 
Haus. bitte. wenn das nicht autobiographisch ist! Und 
also privatI 3 1 

Der Mensch erscheint nicht erstmals im Holozan (28)-das weiss der Autor im 
Gegensatz zu seinem Nestor. Aber dass er auch im Holozan erscheint. will nicht 
sagen. dass er im nachsten Erdzeitalter immer noch vorhandensein wird32 ; das 
mogliche Unheil. man erinnere sich an Bloch. wurde in den Titel einprogrammiert. 
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Zehn Jahre spater fragt uns einer. der Herrn Geiser uberlebt hat. der 76jahrige Max 
Frisch: "Sind Sie sic her. dass die Erhaltung des Menschengeschlechts. wenn Sie und 
alle Ihre Bekannten nicht mehr sind. Sie wirklich interessiert?" Das ist freilich ein 
Selbstzitat. denn mit genau demselben Text begann bereits sein Tagebuch 1966-
1971: jetzt aber schickt er dieser Frage eine weitere nach o die die Provokation der 
ersten bei weitem ubertrifft: "Wenn ja: warum handeln Sie nicht anders als 
bisher?,,33 Das klingt nicht nach AItersresignation; vielmehr wird hier das Moglich
keitsdenken. will sagen die Vorstellung. dass der Mensh sich zu andern vermag. 
wenn er will. in Richtung einer Zukunft und somit einer Hoffnung eingesetzt. 

Auch Max Frischs jungste. brisante Veroffentlichung. Schweiz ohne Armee? Ein 
Palaver. bestatigt. dass sein AItersstil weiterhin im Zeichen nicht der Wiederholung 
sondern der Veranderung steht. Ganz am Ende des "Palavers" mit seinem Enkel 
Jonas nimmt der AIte (hier handelt es sich nun tatsachlich urn eine Selbstdarstel
lung des Au tors) sein 1975 veroffentlichtes Dienstbilchlein und wirft es "leichthin ins 
Kamin. "34 Was damals galt. gilt heute nicht mehr-entsprechend der Ansicht des 
jungen Max Frisch. dass "alles Fertige [aufhortJ, Behausung unseres Geistes zu 
sein."35 

Queens College. CUNY 
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