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Uber die Yerfugbarmachung des Mythos fur 
die Symbolisierung politischer Zeitgeschichte. 
Ilse Langners Drama Iphigenie und Orest

Ilse Langners Drama Iphigenie und Orest (1977 Manuskript) umfasst eine 
Abfolge historischer Ereignisse: Krieg, Rettung und Exil, iiberquellende 
Leichengruben, die in Brand gesetzt wurden, nach Kriegsende Treibjag- 
den und die gnadenlose Rache, die sich uber aufgegriffene Soldaten und 
Heimkehrende ergiefit. So gesehen ist eine Zuordnung ihres Dramas zum 
„Zeitstiick” móglich.1 Gerade deswegen stellt sich die Frage, warum Langner 
keine Biihne nutzt, die sich des dokumentarischen Zugangs zur Geschich- 
te bedient. Warum wird die Handlung in eine griechisch-mythologische 
Szenerie eingelagert ?

1 Hierzu zahlen Stiicke, die vom Stoffher Tagesgeschichtliches oder Zeitverhaltnisse 
aufnehmen und eine Riickwirkung auf ihre Zeit suchen. Formgeschichtlich setzt 
das seit Mitte der igzoer Jahre auftretende „Zeitstiick" die „Sachlichkeitsdebat- 
te“ voraus. Die Politisierung der Offentlichkeit in der neuen Weimarer Republik 
brachte sich direkt engagierende Zeitstiicke hervor, in diesem Kontext wirkte 
auch Erwin Piscator mit seinem sich ais marxistisch-proletarisch verstehenden 
Agitationstheater (H.-P. Bayersdórfer, Shylock in Berlin. Walter Mehrung und 
das Judenportrdt im Zeitstiick der Weimarer Republik, in: Conditio Judaica, hrsg. 
von H.O. Horch et al., Teil 3: Judentum, Antisemitismus und deutschsprachige 
Literatur vom Ersten Weltkrieg bis 1933/1938, Tiibingen 1993, S. 307). Anders ais 
Langners Zeitstiick Heimkehr. Ein Berliner Trummerstuck (1948), fur das Erwin 
Piscator noch im Exil Piane hatte (er nahm es fur sein Werk-Theater in New 
York an), weist dieses Stiick unbewaltigter Zeitgeschichte einen hohen Grad der 
Verdichtung auf.

2 Damit aber gewinnen die Handlungen ein anderes Gewicht ais auf der reinen Do- 
kumentationsebene, um die Theodor Schieder bemiiht war, ais er die Nachkriegs- 
yerbrechen in verschiedenen Regionen Europas zusammentrug (siehe Dokumen- 
tation der Yertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa, bearb. von Theodor

OfFenkundig geht es Langner in einer Zeit, in der das dokumentarische 
Theater nachwirkt, nicht um die Einmaligkeit und Nichtiibertragbarkeit 
solcher Ereignisse. Der Mythos sichert nicht nur eine Erweiterung der Bezii- 
ge, die jede dokumentarische Richtigkeit weit ubertriflt.2 Der Grundfragen
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Andrea Rudolph

menschlicher Existenz biindelnde Atridenmythos bietet der Dramatikerin 
auch ein Weltmodell. Er reprasentiert eine ganze geschlossene Welt, die alle 
Bedingungen und Folgen in sich selbst hat, und bietet sich so zur Gestaltung 
sozialhistorischer Prozesse an.

Wie im Atridenmythos legt Langners Opferpriester Iphigenie auf einen 
Stein, tragt der Bote der Góttin Diana sie nach Aulis in einen Eichenhain. 
Neu ist Iphigenies selbstblockiertes Wahr- und Aufnehmen von Realitat. 
Sie verdrangt, was an ihr geschehen ist. Was sie „noch halb im Traurn" ge- 
sehen haben will, „das Wasser voll weifier Segel“,3 Manner, die sich auf die 
Stufen gestellt haben, um sie zu sehen, Eltern, die sich gegen sie liebend 
benommen haben, schlieEt sich zum romantischen Weltbild zusammen, 
das gerade in der deutschen Kultur nachhaltiggewirkt hat. Dies auch dann 
noch, ais im Hain der Diana die Alte, die Chefideologin gleichsam, und die 
Opferpriesterin ihr die Wahrheit aufdrangen. Wirklichkeitsblind ignoriert 
sie Eindriicke, von denen eine Irritation ihres naiven Weltbilds ausgeht, lange 
auch dann noch, ais die kriegstreibende und opfermachende Realitat nicht 
mehr ignoriert werden kann.

Dort, wo der Schwan sie hintragt, ist die Welt verdiistert, dunkel, be- 
grenzt: der Wald, ein quadratischer Bau, eine Grube, Wege, die zum Meer 
fiihren, bewacht von Erinnyen. Die Alte und die Priesterin sind erziirnt. Spat 
bringt der Schwan Iphigenie an die blutbehaftete Richtstatte. Sehnsucht 
nach dem reinen Meer hat ihn angelockt, verfiihrt: „Sehnsucht ist unheil- 
voll. Heimweh macht schwach" (IO, S. 266). Fremd ist ihnen der Begriff des 
Mitleids. „Wer hat noch Mitleid", fragt die exekutierende Priesterin harsch, 
ais der gefliigelte Bote erklart, das vóllig ahnungslose Madchen habe ihm 
leid getan. Seine Bitte: „Sei barmherzig", begreift sie nicht: „Was ist das?“ 
(IO, S. 266) Eine „plumpe braun-rote Holzfigur", „iibermenschengroE,

Schieder, hrsg. vom Bundesministerium fur Vertriebene, Fliichtlinge und Kriegs- 
geschadigte, der erste Band erschien 1953). Schieder, nicht unumstritten wegen 
einstiger Sympathien fur das faschistische System und seines Engagements in der 
so genannten Volkstumspolitik, legte weithin anerkannte Dokumentationen vor. 
Er wurde wegen seiner Selbstkorrektur nach 1945, die Lernfahigkeit bezeugte, 
ais Historiker und Mensch geschatzt, so auch von Hans-Ulrich Wehler (siehe 
W.J. Mommsen, „GestiirzteDenkmdler"?Die„Fdlle"von Aubin, Conze, Erdmann 
und Schieder, in: Historische Debatten und Kontroversen im 19. und zo.Jahrhundert. 
Jubildumstagung der Ranke-Gesellschaft in Essen, hrsg. von J. Elvert, S. Krauss, 
Stuttgart 2003, S. 105-106).

3 I. Langner, Iphigenie und Orest, in: eadem, Dramen II, hrsg. von E.G. Schulz, 
Wiirzburg 1991, S. 263. Zitate aus Langners Drama werden im Folgenden mit der 
Sigle IO und Seitenzahl in Klammern nachgewiesen.
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Uber die Yerfugbarmachung des Mythos

unschón, aber machtig Bauch und Brust. Kopf in die Baumwipfel ragend, 
eher klein und kaum geformt", macht sinnfallig, dass hier im Namen ver- 
pflichtender Ideologie exekutiert werden soli. Sie ist „bekranzt mit Scha- 
deln“. Unmittelbar in der Umgebung „ein quadratischer Bau [...] am Sockel 
eine Spirale", zu den FuBen der Góttin „ein Trog, aus dem es blutig quillt“ 
(10, S. 264). Wer dort stirbt ? Aufgegriffene Soldaten und Kriegsheimkehrer, 
die kein Gericłit zuvor fur schuldig befunden hatte. Der Aulische Krieg war 
das Vorspiel dieser taurischen Rache. Die exekutierende Priesterin beruft sich 
darauf, selbst Zeit im Zellendunkel verbracht zu haben.4 Sie steht vor dem 
Pfahl der Grofien Góttin ais ein Opfer, das wiederum Opfer macht. Ursa- 
che und Wirkung werden so eng zusammengeriickt, ein fataler Kreis, der 
auch im Bild der Spirale am Sockel des Baus aufscheint: Das Opfermachen 
erscheint ais eine unvermeidliche Voraussetzung oder Begleiterscheinung 
von Krieg, Rache seine unvermeidliche Folgę. Die Aufgegriffenen sterben 
ohne Anklage im juristischen Sinne.5

4 „Ich kenne nur das Diister der Baume und Schwarze im Innern der Zelle“ 
(10, S. 266).

5 Recht und Rache stehen sich auch im gegenwartigen Sprachgebrauch dichoto- 
misch gegeniiber. Wo Recht ist, kann keine Rache sein und umgekehrt. Straf- 
rechtlich wird Rache ais „Tótung aus niedrigen Beweggriinden“ betrachtet (siehe 
E.R. Karauscheck, Fehde und Blutrache ais Beispiele nichtstaatlicher Konfliktldsung. 
Rechtsbistorisch und rechtsanthropologisch, Kieł 2011, S. n).

Der verderbende Stoi? ins Herz ist die in Serie angewandte Hinschlacht- 
methode. Die Chefideologin, die AJte, und die Henkerin im Dienst, die 
Priesterin, haben Iphigenie diese Rolle verfiigt, iiberzeugt, sie sei zur Hen
kerin disponiert, ,,[w]eil keine andere Tochter ihren Vater“ derart „hassen 
muB [...] und mit ihm jeglichen Mann". „Das Messer ist fur die Gefangenen 
[...] die Erinnyen fesseln sie mit ihren Armen wie Lianen - sie kónnen sich 
nicht wehren - Du stóEt zu und triffst, das Blut springt auf- und schon 
wird Dir der nachste gebracht" (IO, S. 269). Ais Iphigenie ein Mitwirken am 
blutspritzenden Gewaltexzess entsetzt von sich weist und mit dem Schwan 
in die Liifte strebt, womit erneut ein Bild gegeben ist, das sich auf ein ro- 
mantisches Hinauf und Hinweg von Blut und Schmutz bezieht, wird die 
kiinftige Henkerin in die Zeugenschaft hineingezwungen, ja lebendig in 
die Leichengrube hineingestolśen: „Werft sie in die Totengrube! Taucht 
ihr reines Kleid in Blut und Kot! Beschmiert ihr goldenes Haar mit Ver- 
wesungsschleim! Hinab mit ihr! Hinab!" (IO, S. 269).

Die Erfahrung der Grube soli Treibstoff blindwiitiger Rache werden. Ais 
die eben noch Traumende dem Massengrab entsteigt, hat die Anagnorisis

221

Po
br

an
o 

z 
ht

tp
s:

//r
ep

o.
un

i.o
po

le
.p

l /
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 R

ep
os

ito
ry

 o
f O

po
le

 U
ni

ve
rs

ity
 2

02
4-

04
-2

9



Andrea Rudolph

sie sinnfallig verandert. Schwer tragt sie am Gewicht kórperlich erfahrender 
Tatsachlichkeit. Alles „Kindlich-Liebliche" (IO, S. 2.70) ist von ihr gewichen, 
stumpf und ausdruckslos streift sie blutiges Fleisch zwischen ihren Fiifien ab.

Der Blickpunkt, von dem aus die Szene zu sehen ist, wird klar bezeich- 
net: „Weine nicht, dummer Vogel. Ich habe den Tod gesehen mit meinen 
lebendigen Augen“ (IO, S. 270). Langners sprachkiinstlerische Ubermitt- 
lung der Erkennung erlaubt eine Einordnung der Bilder. Ihre kleine Grube, 
„Ich Kind, Vaters kleine Grube" (IO, S. 270), riickt Iphigenie unmittel- 
bar an die Seite der grofien Grube: „Zehntausend-Manner-Grube / Erde, 
platz -, ihr Bauch quillt, / Vater richtet hohen Haufen - Gebarde beider 
Arme / Verbrennt Zehntausend - / Macht hellen Himmel grau / Macht 
Rauch aus Sonnenlicht - / Ach - Ach - Ich Kind im Grab / Vergessen, 
begraben (IO, S. 270).

Wie immer der Assoziationshintergrund beschaffen sein mag: Leichen- 
gruben, von denen der Rauch aufsteigt, das HineinstoBen noch Lebendiger 
in Gruben, in denen Tote iibereinander geschichtet liegen - all dies erinnert 
an Vernichtungslager der SS und an „Kriegergrab-Grube[n]“ (IO, S. 271) 
ebenso wie an Grabstatten, die selbst ernannte Partisanen nach dem Krieg 
ausheben lieBen und befullten.6

6 Im Vernichtungslager Bełżec, gelegen in der heutigen Woiwodschaft Lublin, waren 
die Leichengruben mit ermordeten Juden so angefullt, dass die sich ansammelnde 
Fliissigkeit nach oben iiber den Rand der Grube trat. Diese Leichen wurden im 
Herbst 1943 durch die SS exhumiert, verbrannt, das Lagergelande bewaldet, um 
Spuren zu verwischen. Siehe zum antijiidischen Vernichtungsprogramm z. B. die 
Studie von S. Lehnstaedt: Der Kern des Holocaust: Bełżec, Sobibór, Treblinka und 
die Aktion Reinhardt, Miinchen 2017. Arnold Zweig berichtet in seinem „Vor- 
wort zum Neudruck" seiner Bilanz der deutschen Judenheit (1960), er habe noch 
1949 in „den Teichen von Birkenau [...] Blasen aufsteigen" gesehen „von darin 
verwesenden Menschenleibern." Siehe A. Zweig: Bilanz der deutschen Judenheit. 
Ein Yersuch, Text nach der Ausgabe im Querido-Verlag, Amsterdam 1934, Leip- 
zig 1990, S. 6. Allein in Prag waren zu Kriegsende Tausende Deutsche hilflos der 
Wut der revolutionaren Miliz ausgeliefert. Im Prager Alten Palais Auersberg mus- 
sten alte Herren wie Gamsbdcke springen, aufzusammelnde Holzscheite hatten 
sie hiipfend wegzutragen. Wahrend anderer Zwangsarbeiten auf offener Strafie 
erschoss man Kranke und Verletzte. Uberliefert ist der wutentbrannte Schrei ei- 
nes Aufsehers: „Da habe ich euch, ihr Hurensóhne, vier Jahre habt ihr mich im 
KZ gequalt, nun seid ihr an der Reihe" (T. Darmstadt, K. Wiegrefe, Die Rache der 
Sieger. „Lauft ihr Schweine", „Spiegel Special", 01.06.2002, https://www.spiegel. 
de/spiegel/spiegelspecial/d-22937246.html [Stand: 04.06.2019]). In Postelberg/ 
Postoloprty und Saaz/Zatec wurden zwischen 31. Mai und 15. Juni 1945 Menschen 
erschossen. In Prerau/Mahren erfolgte in der Nacht vom 18. zum 19. Juni 1945 das 
Massaker von Prerau an gefliichteten Zipsern auf der Riickfahrt in ihre Heimat.
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Uber die Yerfugbarmachung des Mythos

Jetzt kennt Iphigenie die Welt: „Ja, ja, kein Mitleid!“ (IO, S. 2.71). Kalt ist 
ihr Blick auf die Priesterin gerichtet, die bei ihrer letzten Tbtungshandlung 
Schwache zeigte. Dereń Hand hatte gezittert, das Opfer schrie „Mutter“ 
(IO, S. 265). Empathie ist hinderlich, sie mindert Rachegefiihle ab. Iphi- 
genie stófft ihre noch lebende Amtsvorgangerin in die Grube und verlangt 
von den Erinnyen mit „bóser Entschiedenheit": Rupft dem Sekwan die 
Brustfedern aus, „er hat mich in die Gruft der Wildnis gebracht. - Kein 
Erbarmen" (IO, S. 272). Der Schwan, dem kallistischen Bedeutungssektor 
zugehórig und mit dem Humanen verbunden, „hebt hoffnungslos seine 
gebrochenen Fliigel“ (IO, S. 272).

Iphigenie wird Statthalterin der Abrechnung: „Messer ist Macht. 
Trommlerin, trommle! Messer bringt um, furchtet Euch!“ (IO, S. 271). 
Und sie setzt nach: „Ich hacke, ich / Steche, ich schlage tot“ (IO, S. 272). 
Eine weitere Rundę der Grausamkeit in der Geschichte der Gewalt hebt 
an. Rache hetzt Menschen. Zehn Jahre lang nach dem Krieg arbeiten die 
Erinnyen ais Greifer, wo die Arme der Henkerin nicht weit genug sind. 
Unterscheidungen, ob die im Wald Aufgegriffenen Opfer gemacht haben 
oder nicht, werden nicht getroffen. Ais Soldaten des Krieges, unter dem 
Iphigenie litt, trifft sie die Rache des seinem Grabę entronnenen Kriegsop- 
fers. Und sie wird ais eine massive Steigerung des Erlebten geboten, womit 
Langner ungeziigelte Exzesstaten abbildet: „»Dreimal trifft mein Messer: 
Achill, den Brautigam - Teiresias, den Hohen Priester - und Agamemnon 
meinen Vater!!« Dies schreit sie wild und trinkt mit offenem Mund das 
aufspringende Blut“ (IO, S. 273). Man erkennt, wie Mythos und Zeit-Ge- 
schichtliches in eins fallen. Wahrend der Schwan die iibermaffige Rache ais 
Gewaltiibertretung anspricht - drei Stiche, die mechanische Tótungsanlei- 
tung sah einen Stich vor - nimmt ihr die Hiiterin der Ideologie, die Alte,

In Landskron/Lanśkroun gab es vom 17.-21. Mai 1945 ein „Strafgericht" an den 
deutschen Einwohnern der Stadt mit am ersten Tag 24 Ermordeten und insgesamt 
um die 100 Todesopfern (Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei, 
„Wikipedia", wikipedia.org/wiki/Vertreibung_der_Deutschen_aus_der_Tsche- 
choslowakei [Stand: 04.06.2019]; zusammenfassend H.-J. Schmidt, Tschechien. 
Eine Nachbarschajtskunde fur die Deutschen, Berlin *2008, S. 68). Im gesamten 
Gebiet zwischen der Ostseekiiste und dem schlesischen Bergland waren blutige 
Ausschreitungen, Brandschatzungen, Vergewaltigungen ebenfalls an der Tages- 
ordnung (M. Zeidler, Die Rotę Armee und die Besetzung Deutschlands ostlich von 
Oder und Neifie 1944/4$, Miinchen 1996,5.143). Auch dort fanden Menschen in 
ihren Heimatorten oder auf der Flucht einen gewaltsamen Tod, allein 3300 Tat- 
orte lassen sich auf dem von der Roten Armee besetzten deutschen Territorium 
namentlich ermitteln (ibidem, S. 145).
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Andrea Rudolph

iibel, dass ein persónliches Rachebediirfnis sich nackt hervorwagt. Iphigenie 
tótet aus Hass, ,,[n]icht der Góttin zur Anbetung“ (IO, S. 173), mithin nicht 
einer geltenden Doktrin dienend. Wb es der mythischen Legitimierungdes 
Tótens, mithin einer im Ideellen wurzelnden, mangelt, resultieren Hand- 
lungen aus einem modemen Selbst. Die Chefideologin der Diana erwartete 
von der „Jagerin der Góttin“, die „schiefit, wiirgt, [...] tótet“ (IO, S. 173), 
iiberindividuelle religiós-ideologische Fixierungen, nicht aber die modern 
anmutende Umstellung vom Glauben bzw. der Doktrin auf die Subjektivitat, 
die sich selbst zum Zentrum macht. Das gilt ihr ais unzuverlassig.

Ob Orests Ankunft dem ein Ende setzt ? Kann er einen Weg aus diesem 
Zirkel bieten? Auch hier ist die Lósung wie schon bei Goethe ausschliefilich 
ins Individuum verlegt.

Orest ist orakelgemaG unterwegs: „Apoll, wo ist Deine Schwester? 
[...] Ist die grobsteinerne Hiitte ein Tempel? Steht die Góttin darin?“ (10, 
S. 174). Iphigenie lauscht dem griechischen Bittgesang, mit dem Orest 
Apoll furchtlos und ahnungslos beschwórt: „Ein Mensch spricht meine 
Sprache: Mykene spricht. Wer ist der Mensch?“ (IO, S. 174). Orest weicht 
vor der Frau zuriick, die Schritt fur Schritt auf ihn zugeht, und die er nicht 
erkennt: „Das Haar zu Schlangen gewunden, das Gewand starr von Kot, 
verharscht von Blut, Augen - schwarze Hóhlen, daraus Tod und Nacht 
schauen, bluttriefend der Mund, die Arme diirre Greifer" (IO, S. 2.75). Sein 
Yertrauen auf eine Schonung ais Landsmann: „Eine Griechin kann nicht 
einen Griechen opfern - einer ganz fremden Gottheit", kontert sie: „Eine 
geopferte Griechin wurde Opferpriesterin“ (IO, S. 2.76). Damit ist gesagt, 
dass die Grenzlinien zwischen Opfern und Tatern nicht mit Ethnien iden- 
tisch sind, sondern mitten durch Ethnien bzw. Nationen hindurch laufen. 
Orest berichtet via Botenbericht die politischen Entwicklungen. Wah- 
rend die Kinder des Kónigs im Vater „den Helden, den herrlichsten Feld- 
herrn“ (IO, S. 178) kriegsbegeistert liebten, erniedrigte die Mutter Elektra 
zur Magd, verjagte Orest, bettete sich Aigisthos zur Seite, ermordete nach 
dessen Riickkehr den badenden Gatten im Netz. Nachdem Klytaimnest- 
ra diese Tat offen bejubelte, entstand eine Situation aufgelóster Ordnung, 
entfesselte Frauengewalt zog auf die Strafien. Thoas jedoch, Ablósefigur 
Agamemnons, bezwingt die Unordnung durch neue Kriegsvorbereitung. 
Iphigenie, das Opfer, wird nun gepriesen im ganzen Land. Orest berich
tet die Ideologisierung des Opfers, d. h. dessen manipulierende Transferie- 
rung vom gemordeten Opfer zum Selbstopfer fur die Nation. „Angebetet, 
mit Blumen iiberstreut ihr Bildnis in lieblichster Ahnlichkeit - das der Va- 
ter noch vor seinem Auszug dem edelsten Meister in Marmor zu meifeln 
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Uber die Yerfugbarmachung des Mythos

befahl - mit den Augen funkelnd aus Edelstein, mit Wangen rosig von der 
Purpurschnecke gefarbt" (IO, S. 279). Die wahre Opfergeschichte wurde 
von der aulischen Machtelite, die zuvor Agamemnon reprasentierte, um- 
formuliert, manipuliert, national passfahig gemacht, Iphigenie zur patrioti- 
schen Heldenfigur, zum heiligen Objekt der verblendet kriegsbegeisterten 
Nation erhóht. Kriegstreiberei und Sakralisierung des Opfers erhalten hier 
eine Zirkularitat wechselseitiger Steigerung.

Agamemnons erster Gang nach seiner Heimkehr war ein Dankgebet 
an ihrem Altar - und so eifrig strómten

die Mykener in ihren anfangs einfachen Tempel, dab baldigst ein sau- 
lengetragener Vorbau fur die Wartenden erbaut werden musste - und 
Zellen fur die Jungfrauen, die sich ais Novizinnen um Iphigenies greise 
Amme driingten, ihre vaterlandische Pflicht zu erlernen - Iphigenie ist 
die Schutzheilige Mykenes (IO, S. 280).

Nach der Tótung des Vaters durch Klytaimnestra wird sie erneut instrumen- 
talisiert, diesmal ais feministische Ikonę von den Frauen durch die Stadt 
getragen, die Mutter und Tochterracherin voran, von Mykenes Frauen mit 
Blumen iiberschiittet. Iphigenie ist in ihrem Selbst erschiittert. Lebt sie ais 
vaterlandisch-mannliches oder gegenvaterlandisch-feministisches Idol, je- 
weils wie eine Monstranz vorangetragen, oder opfert sie im diisteren Berg- 
wald Menschen, wie sie geopfert wurde. Sie sucht Hak und Sicherheit: 
„Erkenne mich, Bruder!!" (IO, S. 280). Der weicht aber vor ihr zuriick. 
Der dem Feldherren Agamemnon nacheifernde Sohn braucht Iphigenie 
tot - „ein Heiligenbild, lieblich unsterblich. - [...] Bitte: Sei doch nicht 
Iphigenie“ (IO, S. 281). In der naiven Absicht, ihm die Erkennung zu er- 
leichtern, sucht Iphigenie die vergangenen Jahre an ihrem diirren Kórper 
wegzutuschen: „Erkennst Du mich jetzt?“ Doch Orest beharrt: „Du kannst 
nie zuriick" (IO, S. 282). Seine Weigerung, mit Iphigenie heimzukehren, 
bietet den Niederschlag der zerrissenen Nachkriegssituation. Wahrend die 
alte Amme noch immer die marmorne, anmutige Iphigenie, mithin das sa- 
kralisierte patriotische Idol pflegt, wiirde das Volk Iphigenie steinigen, weil 
es ihr die Schuld am Krieg gibt, denn sie hatte den Wind fur den Feldzug 
herbeigeholt. Aber Orest erklart auch, dass sie fur das Volk tot ist. Die Ge- 
meinschaft habe kein Gedachtnis aufgerichtet und unterhalten, das Opfer 
sei langst vergessen, sie sei verrottet, niemand wiirde ihr entstelltes Wesen 
griifen. Er bringt zudem eine weitere Perspektive ins Spiek Eine face-to-face 
Situation wiirde die Propagandaliige auffliegen lassen und damit den neuen
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Andrea Rudolph

Krieg gefahrden. Das in der Realitat schrecklich gezeichnete Opfer wiirde 
eine bereits in neuen Kriegsvorbereitungen lebende Gemeinschaft nicht 
sehen wollen, sie wiirde es auspeitschen, fortjagen.

Es ist das AuEerste, was Langner nun ihrer Iphigenie zuschreibt. Diese 
klammert sich fórmlich an das Humanitatsdrama Goethes, sagt Orest gar 
die Lósung des Orakels vor, die bei Goethe Heimkehr und einen Ausblick 
im Sinne des Humanitatsideals ermoglicht:

Iphigenie: Apoll versprach Dir Rettung, wenn Du seiner Schwester Bild 
von den Barbaren befreist -
Orest: Die Riesengestalt der Góttin kann ich nicht mit mir nehmen - 
Iphigenie: Apoll meinte nicht die gewaltige Gottheit im Walddiister - 
eine kleinere, leichtere wusste er im Tempel - (IO, S. 284)

War Orest fur den gerade beendeten Krieg vor Troja „zu jung“ (IO, S. 277), 
damit weder unter die Kategorie der Tater noch der Mitlauferschaft fallend, 
so billigt er im quasi geschichtlich-hermeneutischen Generationenvertrag 
nicht nur das Verhalten des Vaters. Er setzt es fort, indem er in der Absicht 
einer Aufrechterhaltung des Krieges auf Iphigenies Tod besteht, die leben- 
dige Heimkehrwillige ais Nichtschwester von sich weist. Ihr Leben in ihren 
Tod verkehrend, opfert er sie ein zweites Mai. Man muss sich dies in Erin- 
nerung rufen, um zu verstehen, warum Iphigenie das geschliffene Messer 
dem Bruder nach alledem ins Herz treibt. Bald darauf folgen harte Solda- 
tenschritte, schrille Flótentóne. Der neue mykenische Kónig Thoas fallt in 
blanker Riistung mit seinen Kriegern in den Hain ein. Anklagend entdeckt 
er im Tempel die Spuren der Opfer der Grofien Mutter: „Wieder ein Sohn 
der Mutter geopfert! [...] Grofie Mutter voll Grausamkeit, Menschenge- 
barende, Menschenfressende!“ Und er triumphiert: „Am Ende bist Du!“ 
(IO, S. 285). Freilich setzt sich die Dynamik der Gewalt nun mit umkehr- 
tem Yorzeichen fort. Die Reprasentantin der feindlichen Macht wird ver- 
schleppt, dereń Symbole und Monumente werden zerstórt. Die von Thoas 
reprasentierte Sonne steht nicht schlechthin fur interpretativ-aufgeklarte 
Vernunft, sie steht fur das miinnliche Lebensprinzip (Apoll) einer Ratio, zu 
dem der Krieg gehórt. Mit der verweigerten Heimkehr, der Tótung Orests, 
der Errichtung eines neuen Gótterbildes auf dem Fundament des soeben 
zerstórten, „Ares, der die Kriege lenkt“ (IO, S. 285), steht nun auf dem Berg- 
gipfel, und mit der angedeuteten Konstituierungsphase eines neuen Kriegs 
wird die Tragedie abschlicbbar.
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Uber die Yerfugbarmachung des Mythos

In beiden - antagonistischen - Systemen der Gewalt trifft der Leser auf 
individuelle Geltungssucht. Iphigenies kaum noch religiós bemantelte Ra- 
che7 entstammt ebenso der eigenen Brust wie der Drang nach Welterobe- 
rungder Brust ihres Bruders und des neuen Konigs Thoas, eine mythische, 
d. h. ideelle Begriindung der Menschenopfer ist jeweils blofi kiihl kalkulier- 
te rhetorische Attitiide. Der Leser begegnet in beiden Welten der Gewalt 
und errichteten Gótterbildern zur Legitimierung von Gewalt. Nirgendwo, 
weder óstlich noch westlich, findet sich das irdische Mafi einer humanen 
Gesellschaft. In beiden Systemen - im patriarchalischen wie im matriarcha- 
lischen - agieren die Figuren ohne Wissen um die historischen, politischen 
und sozialen Verpflichtungen des Menschen, sondern allein aus egoistischen 
Motiven. Diese befeuern einen sich verstetigenden Gewalt-Austausch. Dem- 
gegeniiber gelangt Iphigenie am Ende zu einem erweiterten Bewusstsein. 
Vor ihrer Selbsttótung zeigt sie eine Lauterung im Zeichen hóchster mo- 
ralischer Bewusstheit.

7 Sie tótet jenseits ideologischer Fixierungen. Die auEere Erscheinungsform, sie klei- 
det sich priesterlich ein, kann nicht dariiber hinwegtauschen. Ihr fehlt ein Sinn ihres 
Tuns fur iiberindividuelle Zwecke.

8 Vgl. die Iphigenie Goethes: „Der missversteht die Himmlischen, der sie / Blutgierig 
wahnt; er dichtet ihnen nur / Die eignen grausamen Begierden an“ (J.W. Goethe, 
Iphigenie aufTauris, in: idem, Werke in zwolfBdnden. Bibliothek deutscher Klas- 
siker, hrsg. von den Nationalen Forschungs- und Gedenkstatten der klassischen 
deutschen Literatur in Weimar, Bd. 3, Berlin-Weimar 1974, S. 398).

Schwan: O Fluch der menschlichen Wbllust, zu tóten, zu vernichten, 
zu siegen -
Iphigenie: Die Gótter wollten den Krieg nicht, sie hielten die Schiffe 
stumm in Aulis8 -
Schwan: Aber die Kónige, kriegssiichtig, boten die Jungfrau, die Kó- 
nigstochter, ais unschuldig blutiges Opfer -
Iphigenie: Bis sie selbst Opfer darbot, unschuldige, blutige - Schwan, 
warum hast Du mich gerettet?!!
Schwan: O, Iphigenie - warum bin ich nicht abgestiirzt! (IO, S. 2.86)

Im finalen Wegflug Iphigenies an das Meer mit dem allegorisierten Schwan 
deutet sich kein Aufbruch an. Aktuell hat die Utopie keinen Ort. Anders 
ais ihre Weimarer Vorgangerin, Goethes Iphigenie, kann sie die Ubermacht 
solcher falschen Verhaltnisse nicht brechen. Sie „schreitet ins Meer, der blei- 
erne Teppich rolk uber sie. Der Schwan breitet noch einmal seine Fliigel
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Andrea Rudolph

aus, wirft den Kopf zuriick, stófit den Sterbeschrei aus. Die Nacht ist jetzt 
ganz dunkel“ (IO, S. 286). Dieses diistere Schlussbild ist einer reinen Tra- 
gódie wiirdig. Das Negativ-Erhabene versinnbildlicht hier nicht, wie in der 
Atridendichtung Gerhart Hauptmanns, schlechthin eine Negation des ide- 
alistischen Welt- und Menschenbildes. Langner baut ihre kathartischen Er- 
wartungen darauf, dass der Leser in sich den Auftrag wahrnimmt, seine 
Zeitgegenwart aus diesem Zirkel von Krieg, Hass und Rache herauszufiih- 
ren. Der breite Gesellschaftsbezug hangt nicht nur mit dem Mythos, auch 
mit der beabsichtigten gesellschaftlichen Wirkung zusammen. Im Mythos 
liegt die Chance eines Ethos, das nach transnationaler Orientierung und 
Solidaritat sucht. Wenn die iiberquellende Leichengrube Opfer aller Zonen 
und Perioden fasst, sind nationale Grenzen und Abgrenzungen unterlaufen.

Goethe formte Iphigenie zum Muster gewaltiiberwindender Huma- 
nitat. Langner wiihlte „die dunkle Iphigenie unerwartet auf Langners 
Anti-Iphigenie zeigt eine Spirale der Gewalt ais Herausforderung fur das 
nachidealistische 20. Jahrhundert. Uber die politische Stimulanzwirkung 
dieses Stiicks kann leider nichts gesagt werden. Es erlangte keine Auffiih- 
rung. Das Stiick blieb Lesedrama, vielleicht auch aufgrund seiner spezifi- 
schen Appelle. Es bietet eine sinnvolle, lesbare und zugleich zwangslaufig 
streitbare Orientierung. An der inszenatorischen Umsetzbarkeit des Stiicks 
und dem Wert auch einer Auffuhrung kann kein Zweifel bestehen.

9 Siehe die von Monika Melchert mitgeteilte Tagebuchnotiz im Ilse Langner-Nach- 
lafi in Marbach (M. Melchert, Die Dramatikerin Ilse Langner. „Die Frau, die erst 
kommen wird..." Berlin 2003, S. 199).
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Uber die Yerfugbarmachung des Mythos
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