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Das Archiv lebt! 

Einführung 

Als wä re es v e r w o r f e n w o r d e n o d e r e infach üb r i ggeb l i eben und n u r vo r 
s i ch tsha lber o d e r aus Pietät a u f b e w a h r t , g e o r d n e t u n d g e l a g e r t - so 
e rsche in t m a n c h e n das Material, das nach (ge legent l ich auch vor ) d e m Tode 
v o n S c h r e i b e n d e n o d e r a n d e r e n i r g e n d w i e au f Papier Scha f fenden in e in 
L i teraturarch iv ge langt . Tatsächl ich n e h m e n do r t höchs t l ebend ige Prozesse 
ih ren Anfang. Manuskr ip te , Tagebücher , Briefe, Photos etc. e r w e i t e r n das Bild 
e ines Lebens o d e r e ines Werkes u m H i n t e r g r ü n d e u n d A b g r ü n d e ; im N e b e n 
e i nande r v o n Mater ia l ien e r g e b e n sich u n g e a h n t e Z u s a m m e n h ä n g e ; ku l tu
relle Prozesse können umfassende r u n d d i f fe renz ie r te r er faßt w e r d e n . Eine 
Arch ivkasse t te ist also kein Mater ia l iensarg , s o n d e r n oft e ine S c h a t z t r u h e , 
und die Fo rschung als Detekt ivarbe i t und Mögl ichkei t z u r (Wieder )Be lebung 
ist oft F reude . 

Im f o l g e n d e n stel len Mi ta rbe i te r innen des Forschungs ins t i t u tes B renner -
A rch i v Funds tücke aus d e m A rch i v u n d / o d e r ih ren A r b e i t s s c h w e r p u n k t e n 
vo r ; so soll n ich t n u r ein knappe r - u n d v e r g n ü g l i c h e r , so ho f fen w i r -
Überbl ick übe r die Mater ial ien, die im Brenner -Arch iv l iegen, geschaf fen , s o n 
d e r n auch e in St re i fzug d u r c h die Pro jek te unse res F o r s c h u n g s i n s t i t u t e s 
g e b o t e n w e r d e n . 

Die Be i t räge sind als Reihe im S e p t e m b e r 1998 in d e r T a g e s z e i t u n g Der 
Standard e r sch ienen (un te r d e r Redakt ion v o n Michael Cerha , d e m an d ieser 
Stelle da für sehr gedank t sei). 

H e r z des 1964 g e g r ü n d e t e n B renne r -A rch i vs ist die S a m m l u n g Ludw ig 
(von) Fickers, des Herausgebe rs de r Zei tschr i f t Der Brenner, de r ein bet rächt 
l icher Teil des Nachlasses v o n Georg Trakl a n g e h ö r t . In a u ß e r o r d e n t l i c h e r 
Dichte sind T i ro le r A u t o r i n n e n des 19. u n d 20. J a h r h u n d e r t s d o k u m e n t i e r t , 
d a r ü b e r h inaus abe r auch Z e u g i n n e n ös te r re i ch i sche r L i te ra tu r (z.B. Fr i tz 
(von) H e r z m a n o v s k y - O r l a n d o , Karl Kraus), Musik o d e r A r c h i t e k t u r (z.B. J o s e f 
Matthias Hauer, Ado l f Loos, Paul E n g e l m a n n ) , Ph i losoph ie (z.B. Ludw ig Wit t 
gens te in , Wo l fgang Stegmül ler , Fe rd inand Ebner ) und des L i te ra tu rbe t r iebs 
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(z.B. Ange l ika v o n H ö r m a n n , I ngebo rg Teuf fenbach) . Das A rch i v v e r f ü g t der 
ze i t i n s g e s a m t ü b e r r u n d 130 Nachlässe, d a r u n t e r auch S c h e n k u n g e n v o n 
l ebenden A u t o r i n n e n (z.B. Felix Mitterer, J o s e p h Zoderer ) . 

In Fo rschungsp ro jek ten w e r d e n die im Forschungs ins t i tu t B renner -Arch iv 
l age rnden Mater ial ien in i h rem Kontex t e r fo rsch t und fü r Ed i t ionen v o r b e r e i 
te t (z.B. H e r z m a n o v s k y - O r l a n d o , N o r b e r t C. Käser, Georg Trakl, Wi t tgenste in) . 

Seit 1997 w i r d ü b e r die Un te rab te i l ung Literaturhaus am Inn v e r m e h r t 
Öf fent l i chke i tsarbe i t u n d A u t o r i n n e n a r b e i t ge le is tet . Das L i te ra tu rhaus ist 
e in w i ch t i ge r Beitrag z u m l i terar ischen Leben Tirols; fü r uns selbst ist es e ine 
Garant ie fü r die E inb indung des Arch ivs in die l i terar ische Öffentl ichkeit. 

Die B e z e i c h n u n g e n „E rs tve rö f fen t l i chung" (erste Verö f fen t l i chung des Tex tes ) u n d „Ers tab
d ruck" (e rs te r A b d r u c k als Abb i l dung ) g e l t e n f ü r die Reihe im Standard. 
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Die Beiträge 
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Ursula Schne ider 

Der Prinz von Theben und der Vogt von Tyrol 

Ihre F reunde und Bekannten bevö lker ten die Phantasiewel t der Dichter in 
Else Lasker-Schüler in Fo rm von myth ischen Gestalten: Martin Buber war der Mir 
von Hon, de r Urg roßva te r w u r d e z u m Rabbuni ode r z u m Scheik, der Dichter 
Peter Hille zu Petrus, dem Felsen. Sie selbst bezeichnete sich v.a. als Jussuf Prinz 
von Theben. Diese und andere poet ische F iguren wie Indianer, Beduinen, alt
tes tamenta r i sche J u d e n , Or ienta len wie aus 1001 Nacht, Heil ige und Revolu
t ionäre bi ldeten ihre Gegenwel t zu r bedrückenden Realität der Großstadt Berlin, 
zu Armut , Verkanntsein und zu ihrer Existenz als weibl iche Dichterin und allein
erz iehende Mutter. 
Ludwig v o n Ficker, d e r in Innsbruck lebende H e r a u s g e b e r des Brenner, w a r 
ebenfalls Bewohner dieser phantast ischen Welt: als Graf von Tyrol, als Vogt von 
Tyrol oder als Landvogt Die Korrespondenz Lasker-Schülers mit Ficker 1913-1916 
belegt diese Namen und die Freundschaft der beiden; Lasker-Schüler besuchte 
Ficker im S o m m e r 1914 in Innsbruck-Mühlau. Außerdem erhielt sie e inen Teil der 
Spende, die Ludwig Wit tgenstein 1914 über Ludwig Ficker an bedürf t ige Künstler 
verte i len ließ. Auch über die beiderseits e n g e n Bez iehungen zu Karl Kraus und 
Georg Trakl war Gemeinsamkei t gegeben . 
Lasker-Schülers Name für Ficker hat wahrschein l ich mit Karl Kraus zu tun , als 
dessen Statthal ter 1 - oder eben „Vogt" - in Tirol sie ihn sah. Damit ist nicht nur 
Fickers starke Kraus-Verehrung belegt, sondern auch die v o n Else Lasker-Schüler 
selbst: In ihrer Phantasiewel t ist Karl Kraus als Dalai Lama ode r auch Kardinal 
präsent. 
Die hier abgebi ldete Zeichnung hat, w ie alle graphischen Werke Lasker-Schülers, 
i l lustrativen Charakter. Sie gehö r te ursprüngl ich zu Lasker-Schülers Veröffentl i
chung DerMalik. Briefe an den blauen Reiter Franz Marc im Brenner (H.19/1914, 
S.852ff). 
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Else Lasker-Schüler: Abigai l Jussu fs K r ö n u n g s r e d e ü b e r T h e b e n . F e d e r z e i c h n u n g , 1914, Nachlaß 
Ludwig (von) Ficker, Fo rschungs ins t i t u t Brenner -Arch iv . (Or ig ina lgröße) 
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Allan Janik 

„Der Brenner" 
- auch ein Paß zwischen Amerika und Tirol 

Der Südt i ro le r Carl Dal lago, M i ta rbe i te r d e r e r s t e n S tunde an d e r Zei t 
schri f t Der Brenner, sah in Walt W h i t m a n e inen E x p o n e n t e n se iner e i genen 
Au f fassungen : v o r al lem jener , daß d e r Mensch in se iner Empfäng l ichke i t fü r 
die konkre te Na tu r d iese u m sich als Landschaf t und in sich als Sinnl ichkeit 
er lebt . 

Im Ged ich t Epistel an mich selbst im h ier abgeb i lde ten Heft 4, Jg . 1,1910, 
dessen T i te l sich an e ine Passage in W h i t m a n s Grashalme an lehnt , d is tan
z ie r t sich Dal lago - und d u r c h ihn d e r Brenner - deut l ich v o m d e u t s c h e n 
Nat ional ismus se iner l iberalen Ze i tgenossen . Gleichzeit ig mit d e r A b l e h n u n g 
des „ G e r m a n e n t u m s " be ton t Dal lago die wesen t l i che B e d e u t u n g d e r Land
schaft als Quel le des Mensch l i chen im Menschen - g le i chsam Boden o h n e 
Blut. Diese Au f fassung en t sp r i ch t d e r E n t s t e h u n g des Brenner aus d e r 
A b l e h n u n g al ler Ideo log ien . W h i t m a n s Vis ion e ine r sich w i d e r s p r e c h e n d e n 
w o h l w o l l e n d e n Natu r w a r das ideale Mittel g e g e n die Einseit igkeit chauv in i 
s t ischen Denkens. 

Die v o n W h i t m a n ü b e r n o m m e n e E ins te l lung z u Na tu r u n d Sinnl ichkei t 
e r m ö g l i c h t e - ü b e r Dal lago - e ine Reihe v o n u n z e i t g e m ä ß e n R e z e p t i o n e n 
im f r ü h e n Brenner, z.B. die Rezep t i on v o n N ie tzsche als L a n d s c h a f t s m e n 
schen anstat t als Soz ia l -Darwin is ten, Chauv in is ten o d e r G e w a l t m e n s c h e n , die 
v o n Ot to W e i n i n g e r als v e r w o r r r e n e m Eth iker anstat t als b loßem An t i semi ten 
o d e r fana t i schem Misogyn. Selbst Laotse, de r im Denken Dallagos W h i t m a n 
mi t se iner Naturauf fassung ablöste, w u r d e v o n Dal lago übe r W h i t m a n rez i 
piert. 

Das Besondere a m Brenner w a r - und blieb, t ro tz m e h r e r e r ge is t iger Ver 
ä n d e r u n g e n z.B. im Z u s a m m e n h a n g m i t T r a k l o d e r d u r c h d e n Ers ten Wel t 
krieg - sein Sich-Ver lassen au f die D ich tung als Modus des Nachdenkens -
was d u r c h a u s im Sinne d e r W h i t m a n s c h e n Au f fassung war. Man v e r t r a u t e 
au f die Fähigke i t des n o r m a l e n M e n s c h e n , Ve ran twor t l i chke i t f ü r sich u n d 
le tz ten Endes fü r die Gesel lschaft z u ü b e r n e h m e n . 
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Der Brenner, J g . 1, Heft 4,1910 (Or ig ina lgröße) 
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Ebe rha rd S a u e r m a n n 

Winterabend, rasend betrunken 

„In d iesen T a g e n rasender Be t runkenhe i t und ve rb reche r i sche r Melancho
lie s ind e in ige Ve rse e n t s t a n d e n , die ich Sie bit te, e n t g e g e n z u n e h m e n , als 
Ausd ruck de r V e r e h r u n g fü r e inen Mann, d e r w ie keiner d e r Wel t ein Beispiel 
gibt", schre ib t Georg Trakl a m A b e n d des 21. D e z e m b e r 1913 im Innsbrucker 
Gas tho f „Goldene Rose" an Karl Kraus. Dieser Brief gal t lange als ve rscho l len , 
es lag n u r e ine (wie m a n je t z t weiß) feh lerhaf te und falsch dat ier te Abschr i f t 
im W i e n e r Kraus-Arch iv vor. V o r k u r z e m w u r d e e r j e d o c h v o n Birgit v. Scho-
w i n g e n , e iner Toch te r des ß r e n n e r - H e r a u s g e b e r s Ludwig v. Ficker, d e m For
schungs ins t i t u t B r e n n e r - A r c h i v z u m Geschenk g e m a c h t , n a c h d e m sie ihn 
v o n d e r T o c h t e r Kurt Horw i t z ' e rha l ten hatte. 

W e r d e n e rs ten d ieser „Verse" entz i f fern kann, weiß, daß es sich dabei u m 
das Ged ich t Ein Winterabend hande l t („Wenn de r Schnee ans Fens te r fällt"). 
Ob Trakl bei de r Era rbe i tung seines Gedichts tatsächl ich be t runken war, läßt 
sich n icht klären. A b e r daß er d e n Brief mi t de r Gedichtabschr i f t in z ieml icher 
(und z u n e h m e n d e r ) Be t runkenhe i t gesch r i eben hat, ze ig t das Schri f tbi ld; d e r 
„Ausdruck respektvo l ls te r V e r e h r u n g " ist kaum m e h r z u lesen. N a c h d e m er 
d e n Brief abgesch ick t hat, übera rbe i te t e r noch e inmal d e n e rs ten Gedicht 
en twur f , v o r a l lem in de r le tz ten St rophe: w a r sie b isher Zeugn is h imml ischer 
Kräfte („Ol des M e n s c h e n bloße Pein. / Der mi t Enge ln s t u m m g e r u n g e n , / 
Langt v o n he i l igem S c h m e r z b e z w u n g e n / Still nach Gottes Brot und Wein."), 
so w i r d sie n u n auf Irdisches reduz ie r t ( „Schmerz ve rs te ine r te die Schwel le" 
u.a.). In d ieser Ve rs i on w i r d das Ged ich t d a n n auch verö f fen t l i ch t . Die 
u r s p r ü n g l i c h e S t rophe sche in t j e d o c h in j e n e m Brief n a c h z u k l i n g e n , d e n 
Kraus an Sidonie N ä d h e r n y schr ieb, als e r v o n Trakls Tod er fuhr : „Sein I r rs inn 
rang mit gö t t l i chen Dingen" . 
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Brief v o n Georg Trakl an Karl Kraus v o m 21. Dez. 1913, Sammlung Forschungs ins t i t u t B renner -
Arch iv (Schenkung v o n Birgit v. Schowingen) . (Erstabdruck, verk le iner t ) 
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Erika W i m m e r 

Zensuriert! 

„Hier w i r d z u r A d e r ge lassen, gesch röp f t und castr i r t " - so d e r K o m m e n 
ta r z u e ine r im J a h r e 1906 in d e m „Tiroler Wi tzb la t t " Der Scherer e r sch iene 
nen bi ld l ichen Dars te l lung des Vat ikan (Jg. 3, Heft 8, S.3). Und ü b e r die „Pfaf
f en " heißt es: „Sie e i fe rn , f l uchen , inqu i r ie ren" (1906, Jg . 3, Heft 4, S.2). 

A b e r n icht n u r kathol ische K i r chenve r t re te r - d u r c h w e g s g e z e i g t als 
J e s u i t e n , g e n a n n t „ D u n k e l m ä n n e r - w u r d e n nach Auf fassung d e r Scherer-
Leute v o m B ö s e n g e r i t t e n , O b j e k t e g e h ä s s i g e n u n d sa t i r i s chen Ang r i f f s 
w a r e n auch alle pol i t isch konserva t i ven Kräfte sowie J u d e n u n d Slawen. Die 
Ze i t sch r i f t Der Scherer, d e r e n e r s t e N u m m e r im Mai 1899 in I n n s b r u c k 
e rsch ien u n d die e in ige J a h r e lang in deu tschna t i ona len und liberal ges i nn 
t e n Kreisen Ve rb re i t ung fand , v e r s t a n d sich als Mittel z u r vö lk ischen Erz ie 
h u n g u n d als Kamp fo rgan g e g e n jeder le i „konservat iven Morast". En tsp re 
c h e n d in tens iv w a r die Bez iehung des Blattes z u r Z e n s u r b e h ö r d e des k.k. 
Landesger i ch tes in Innsbruck. Daß im Scherer zah l re iche Schmähar t ike l und 
Ka r i ka tu ren z e n s u r i e r t w u r d e n , läßt s ich n a c h v o l l z i e h e n . I n t e r e s s a n t ist 
aber, daß m indes tens ebensov ie le Bei t räge, bei w e l c h e n m a n d e n „Thatbe-
s t a n d des V e r b r e c h e n s " g e n a u s o hä t te f es t s te l l en m ü s s e n , e r s c h e i n e n 
konn ten . Dies läßt sich n u r d u r c h e ine abso lu t wi l lkür l iche V o r g a n g s w e i s e 
d e r Z e n s u r b e h ö r d e erk lä ren. Die Inkr iminat ion „staatsfe indl icher Schr i f ten" 
w a r w o h l v o m Oesetz h e r n icht m e h r g a n z e in fach abzus i che rn , n a c h d e m 
1848 in T i ro l die Z e n s u r b e s t i m m u n g e n u n t e r d e m Druck de r revo l t i e renden 
Massen te i lwe ise außer Kraft g e s e t z t w o r d e n w a r e n . Fo lge d e r Locke rungen 
w a r e ine F lu t po l i t i sch - rad ika le r Sch r i f t en , g e g e n die d e r n u n m e h r 
g e s c h w ä c h t e Zensu rappa ra t v o r z u g e h e n hatte. 

Die Zei tschr i f t Der Scherer ist f ü r uns ledigl ich als h is tor isches Doku 
m e n t v o n In te resse . Daß das dama ls „ fo r tschr i t t l i che" Blatt aus h e u t i g e r 
Sicht alles ande re ist, ist die b e k l e m m e n d e Tatsache dieses J a h r h u n d e r t s . 
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Der Scherer, Jg . 3, Heft 2,1906, S. 12 (Abb. verk le iner t ) 
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Monika Seek i rcher 

Auch große Philosophen müssen üben 

des Des Meeres und der Liebe Wellen Trauerspiel in 5 Aufzügen von Franz Crillparzer Erster 
Aufzug Vorhof im Tempel zu Sestos s s s s 
Herr Nun so weit war's. Geschmückt der Tempel. Mit Myrth' und Rosen ist er rings bestreut U 
Und harret an auf das kommende, das Fest Er ist ein wa 
Lu Ludwig Wittgenstein 

Ludwig Wi t tgens te in übt hier, in Kurrentschr i f t z u schre iben. Diese Schrift
p r o b e n be f i nden sich au f d e r Rücksei te e ines Briefes, w e l c h e n Sofie, e ine 
D iener in im Hause de r Wi t tgens te ins , an ihn schr ieb und w e l c h e r mi t d e m 
20.11.1918 dat ier t ist. Es ist a l lerdings unklar, w a n n g e n a u Wi t tgens te in die
sen Brief e rha l ten hatte, da er sich v o m 3.11.1918 bis z u m 25.8.1919 in ital ieni
sche r K r i e g s g e f a n g e n s c h a f t be fand . (Im A u g u s t 1914 w a r W i t t g e n s t e i n als 
Fre iw i l l iger e i n g e r ü c k t u n d ha t te w ä h r e n d d e r Kr iegsze i t - s o z u s a g e n im 
S c h ü t z e n g r a b e n - se inen b e r ü h m t e n Tractatus Logico-philosophicus g e 
sch r i eben , d e n e r im S o m m e r 1918 bei e i n e m F r o n t u r l a u b fe r t i gges te l l t 
hatte.) Es läßt sich auch nicht mit le tz ter S icherhei t sagen , ob er d iese Kur-
r e n t s c h r e i b ü b u n g e n noch w ä h r e n d se iner Ge fangenscha f t n iedersch r ieb . 
J e d o c h sche in t dies du rchaus plausibel, da diese Schre ibp roben ve rmu t l i ch 
in Z u s a m m e n h a n g s t e h e n mi t s e i n e m Entsch luß, Vo lksschu l leh re r z u w e r 
d e n , d e r g e r a d e z u d ieser Zei t reif te. Mög l i che rwe ise sp ie l ten bei d i e s e m 
Entsch luß auch Ludwig Hansel und Franz Parak, beide Volksschul lehrer, e ine 
Rolle, die Wi t tgens te in im G e f a n g e n e n l a g e r in Monte Cassino k e n n e n g e l e r n t 
hatte u n d mit d e n e n e r d o r t g e m e i n s a m übe r die Schule und das Un te r r i ch 
t en sprach. 

Als Vo lksschu l leh re r m u ß t e m a n damals die Kur rentschr i f t b e h e r r s c h e n , 
was W i t t gens te i n z u d ieser Zei t of fensicht l ich noch n icht tat . Daß W i t t g e n 
stein fü r seine Ku r ren tsch re ibübung ge rade ein Stück v o n Gr i l l pa rze rwäh l t e , 
ist n icht rein zufäll ig, s o n d e r n l iegt w o h l an se iner W e r t s c h ä t z u n g v o n Gril l-
parzer. 
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K u r r e n t s c h r e i b ü b u n g e n Wi t tgens te ins auf d e r Rücksei te e ines Briefes v o n Sofie (Nachname 
unbekann t ) an Ludwig Wi t tgens te in v o m 20. Nov. 1918. Or ig inal in d e r öster r . Nat ionalbibl iothek, 
Kopie d e m Forschungs ins t i tu t B renner -Arch iv fü r die Era rbe i tung des Gesamtbr ie fwechse ls v o n 
L. W i t tgens te in über lassen. (Ers tverö f fent l i chung, Ers tabdruck, verk le iner t ) 
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Ulrike Lang 

90.000 Seiten für die Kunst 

Wollte Sie so gern noch vor meiner Abreise sehen,-es war ja so kurz und vereinzelt, unser Sich 
sehen, hundert herzliche Grüße! Lou AS, 

Ob Rainer Maria Rilke (der ihr f ün f Sonet te und ein Gedicht w i d m e t e ) o d e r 
Lou And reas -Sa lome , H e r m a n n Hesse o d e r H u g o v o n Ho fmanns tha l , A l f red 
Kubin o d e r Stefan Zwe ig - sie alle s tanden in e n g s t e r Ve rb i ndung z u de r Vor
a r l b e r g e r A u t o r i n und T a g e b u c h v e r f a s s e r i n Gre te Gu lb ransson , g e b o r e n e 
J e h l y (1882 - 1934), die es 19jährig nach M ü n c h e n zog , w o sie sich d e m 
b e r ü h m t e n Simplicissimus-Kreis u m A lbe r t Langen anschloß. Dor t b e g e g n e 
te sie d e m Maler und Kar ikatur isten Olaf Gu lb ransson, den sie 1906 heiratete. 
Von da an b e w e g t e sich ihr Leben u n e n t w e g t z w i s c h e n L i tera t innen, Maler in
n e n , Mus i ke r i nnen u n d T h e a t e r l e u t e n . Das „Kefernest" , das Haus d e r Gu l -
branssons in de r Keferstraße in M ü n c h e n , w u r d e z u m b e g e h r t e n Tre f fpunkt 
d e r dama l igen Kunst- und Ku l turszene: Das b e z e u g e n nicht w e n i g e r als 222 
T a g e b ü c h e r , e inz igar t ig s o w o h l in ih rer ku l tu rgesch ich t l i chen als auch in 
ihrer mensch l i chen D imens ion . Mit i hnen „e r - schu f die Au to r i n n icht n u r ihr 
zwe i tes , f ikt ionales (Künst ler)Leben, w o d u r c h sie e ine fü r sie s t immige F o r m 
d e r Ex i s tenzbe rech t i gung fand, s o n d e r n f ing auch auf o r ig ine l l -be rührende 
Weise die Kunst- u n d Kul turwel t v o n 1900 bis 1934 ein. Dabei läßt ihr spon ta 
ner, m i t u n t e r z u m Exhib i t ion is t ischen n e i g e n d e r Stil sche inbar uner re i chba
re Künst le rgesta l ten so nahe an uns he ran rücken , daß m a n bei de r Lektüre 
de r e n t s p r e c h e n d e n Passagen fast meint , ihnen g e g e n ü b e r z u s i t z e n . 
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Gruß v o n Lou Andreas -Sa lome an Gre te Gu lb ransson , die sie, g e m e i n s a m mit 
Rilke, in M ü n c h e n besuch t hatte. In Pr ivatbesi tz , z u r Bearbe i tung d e m For
schungs ins t i tu t B renner -A rch i v z u r V e r f ü g u n g gestel l t . (Ers tverö f fen t l i chung, 
Ers tabdruck , verk le iner t ) 
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A n t o n Un te rk i r che r 

P.S. findet Brief nach 74 Jahren 

P.S. In Hinblick auf das im März erscheinende Jahrbuch des „Brenner" wäre es mir sehr ange
nehm, gelegentlich zu erfahren, welche Art Beitrag Ihnen dafür am passendsten wäre. D.O. 

W e r „D.O." (- Der Ob ige) war, hat te Ficker selbst mi t Bleistift d a r ü b e r 
not ier t , u n d auch w o r a u f sich dieses „P.S." bezog , s tand außer Zwei fe l , d e n n 
es a n t w o r t e t e indeut ig au f e ine Frage Fickers. Wie aber kam es dazu , daß d e r 
Brief fehlt? Im Ok tobe r 1914 erh ie l t Rainer Maria Rilke übe r Vermi t t l ung Lud 
wig v o n Fickers v o n Ludwig Wi t tgens te in 20.000 Kronen gespende t . Da Rilke 
d e n Spende r selbst n icht kannte, bedank te er sich bei Ficker und legte sei
n e m Brief e ine handschr i f t l i che Fassung d e r Duineser Elegien bei, als 
Geschenk fü r d e n Unbekann ten . Ficker leitete n u n d iesen Brief und die Elegi 
en an Wi t tgens te in wei ter , d e r damals im Kr iegseinsatz in Krakau s ta t ion ier t 
war. W i t t gens te in bestä t ig te Ficker im Februar 1915 d e n Erhal t v o n Rilkes „lie
b e m , ed l em Br ie f , dann ve r l o r sich dessen Spur. Nu r das „P.S.", das au f e i nem 
e i g e n e n Blatt s tand u n d ß r e n n e r - A n g e l e g e n h e i t e n betraf, beh ie l t F icker 
zurück . Kein W u n d e r also, daß dieses „P.S.", e b e n n u r ein Br ie f f ragment , v o r 
ers t n icht in die v o m Brenner -Arch iv h e r a u s g e g e b e n e Auswah lausgabe des 
Br iefwechsels Ludwig v o n Fickers a u f g e n o m m e n w u r d e . Es b rauch te m e h r e 
re glückl iche Ums tände , daß es schließlich doch noch dazu kam: 1988 w u r 
d e n bei e iner Inventarau f lösung in W ien ü b e r 900 Briefe an Ludwig W i t t g e n 
stein buchstäb l ich v o r d e m Reißwol f gere t te t , d a r u n t e r 19 Briefe Fickers an 
W i t t g e n s t e i n und auch j e n e r ve rscho l l en g e g l a u b t e Brief Rilkes, d e n Ficker 
1914 W i t t g e n s t e i n an die F r o n t nachgesch ick t hat te. Z u r se lben Zei t lagen 
v o n Band 2 des Br iefwechsels Ludwig v o n Fickers, de r die Jah re 1914 bis 1925 
umfaßt , die Druck fahnen vor. Es w a r aber noch nicht z u spät, die neuau fge 
f u n d e n e n Briefe, v o n d e n e n w i r Kopien e rha l t en ha t ten , in das Manuskr ip t 
e inzuarbe i ten . Übe r so viel F inderg lück wä re die Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t de r 
Br iefkopie Rilkes u n d des Original-„P.S."' be inahe noch ü b e r s e h e n w o r d e n . 
Der U m b r u c h m u ß t e im le tz ten M o m e n t noch e inmal g e ä n d e r t w e r d e n , 
dami t das „P.S." und sein Brief nach 74 J a h r e n (der Br iefband ersch ien 1988 
im H a y m o n - V e r l a g ) - z u m i n d e s t z w i s c h e n z w e i Buchdecke ln - w i e d e r z u 
s a m m e n f a n d e n . Das Orig inal des Rilke-Briefes l iegt heu te in de r ös te r re ich i 
schen Nat ionalbibl iothek. 
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Postskr ipt z u m Brief Rainer Maria Rilkes an Ludwig v o n Ficker v o m 18. Okt. 1914. Nachlaß Ludwig 
(von) Ficker, Fo rschungs ins t i t u t Brenner -Arch iv . (Ers tabdruck, Ausschn i t t , Or ig ina lg röße) 
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Ilse Somavil la 

Der feine Unterschied 

Man glaubt oft ~ und ich selber verfalle oft in diesen Fehler - daß alles aufgeschrieben werden 
kann was man denkt. In Wirklichkeit kann man nur das aufschreiben - d.h. ohne etwas blödes & 
unpassendes zu tun - was in der Schreibeform injjnsjentsteht. Alles andere wirkt komisch & 
gleichsam wie Dreck . D.h. etwas was weggewischt gehörte. 
Vischer sagte „eine Rede ist keine Schreibe" und eine Denke ist auch schon erst recht keine. 
[Schmutz I Dreckl 

Es ist bekannt , daß Wi t tgens te in in se iner Phi losophie eine scharfe Grenze 
z w i s c h e n S a g b a r e m und U n s a g b a r e m zog : z w i s c h e n d e m , was sich sp rach 
lich fassen und wissenschaf t l ich erk lären läßt und d e m , was sich d e m rat io
nalen Zugr i f f en tz ieh t und das Gebiet ethischer, re l ig iöser und äs thet ischer 
F ragen be rüh r t . 

Diese G r e n z z i e h u n g , die in d e m b e r ü h m t e n Satz " W o v o n m a n nicht spre
chen kann, d a r ü b e r muß m a n s c h w e i g e n " ih ren deut l i chs ten Ausdruck fand, 
läßt sich du rch seine g e s a m t e n Schr i f ten ve r f o l gen : inhalt l ich in de r kompro 
miß losen W a h r h e i t s s u c h e u n d d e r D is tanz ie rung v o n leeren W o r t e n ü b e r 
Eth isches und Religiöses, fo rma l in d e r Reduz ie rung sprachl icher Mittel au f 
das Min imale, E in fache u n d „Kristallklare"; als übe rsens ib le r U m g a n g mi t 
Sprache , als ein äußers t b e h u t s a m e s V o r g e h e n in d e r Ab fassung se ine r 
Tex te , j edes Satzes, jedes Wor tes . 

Diese Empf ind l i chke i t ze ig t sich abe r n icht n u r in d e n ph i l osoph ischen 
Manuskr ip ten, die eine kaum überschaubare Vielzahl an Vers ionen - an Über
a r b e i t u n g e n , S t re i chungen , E i n f ü g u n g e n und dgl . - au fweisen, s o n d e r n auch 
in se inen persön l i chen , t a g e b u c h a r t i g e n A u f z e i c h n u n g e n , w ie o b e n z i t ier te 
Stelle belegt . 

Es scheint , daß Wi t tgens te in ze i t lebens an d e n G r e n z e n de r Sprache - de r 
Unmög l i chke i t , Wesen t l i ches z u ar t iku l ie ren o d e r schr i f t l ich f es t zuha l t en , 
u n d de r Schwier igkei t , sich a n d e r e n mi tzu te i len - gel i t ten hat. In de r Suche 
nach d e m t re f fenden Ausdruck , de r idealen Fo rmu l i e rung stieß er auf i m m e r 
n e u e Mög l i chke i ten d e r V e r w e n d u n g e ines W o r t e s sow ie au f fe ine Un te r 
sch iede in d e r B e d e u t u n g j edes W o r t e s - auch au f U n t e r s c h i e d e w ie d e n 
z w i s c h e n „Dreck" und „Schmutz". 

Seine Phi losophie, die ein u n e n t w e g t e s R ingen nach Auf lösung de r du rch 
sprach l i che Kon fus ionen e n t s t a n d e n e n P r o b l e m e darstel l t , re f lek t ier t e ine 
rast lose Suche nach Klarheit - mit d e m e r s e h n t e n Ziel, „Friede in den G e d a n 
ken" z u e r l angen . 
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Aus e i n e m T a g e b u c h Ludwig Wi t tgens te ins , g e f ü h r t 1930-32/36-37. A u f g e f u n d e n im Nachlaß 
v o n Rudo l f Koder (privat), dessen N a c h k o m m e n es d e m Forschungs ins t i t u t B renner -A rch i v z u r 
Bearbe i tung und Edi t ion z u r V e r f ü g u n g stel l ten. (Abb. verk le iner t ) 
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Christ ine Riccabona 

Kabeljau trifft Tintenfisch 

E i n s e n d u n g Nr. 99 bei d e r ö s t e r r e i c h i s c h e n J u g e n d k u l t u r w o c h e 1969 
hat te das K e n n w o r t „Kabeljau". Eine de r J u r o r i n n e n , die Ku l tu rorgan isa tor in 
und Schri f tstel ler in Ingeborg Teu f fenbach (1914 - 1992), bewe r te te „Kabeljau" 
mi t „gut" u n d no t ie r te sich „E V", wobe i „E" fü r „Ein ladung" steht. Damit t rug 
sie d a z u bei, daß „Kabel jau" e iner d e r 15 Lyr iker innen war, die aus d e n 145 
E i n s e n d u n g e n ausgewäh l t w u r d e n . 

Mit d e r Entsch lüsse lungs l is te hat sie e r fah ren , u m w e n es sich handel te . 
Der N a m e w i rd ihr damals - g a n z im Gegensa tz z u uns heute , die viele Ver
ans ta l t ungen anläßlich seines 20. Todes tags m i tve r fo lg ten - noch nicht viel 
gesag t haben . Der j u n g e Lyriker aus Südt i ro l , g e b o r e n 1947, w a r „ F r a t e r Chr i 
s toph K ä s e r aus d e m Kapuz inerk los ter in Bruneck. 

N o r b e r t Con rad Käser fo lg te de r E in ladung und kam im Mai z u r Lesung 
nach Innsbruck. Es w a r die le tz te Mögl ichke i t im Z u s a m m e n h a n g mi t d e n 
ö s t e r r e i c h i s c h e n J u g e n d k u l t u r w o c h e n ; d iese Ve rans ta l t ungs re ihe , die seit 
1950 v ie len damals j u n g e n und h e u t e b e k a n n t e n ös te r re i ch i schen Schri f t
s te l le r innen ein F o r u m fü r ein ers tes Au f t r e ten und Mögl ichke i ten z u r Aus 
e i n a n d e r s e t z u n g mi t d e r A v a n t g a r d e bot, konn te im nächs ten J a h r n icht 
m e h r w e i t e r g e f ü h r t w e r d e n . 

Fra ter Chr is toph w a r n icht d e r e inz ige Meeresbewohner , de r damals d o r t 
au f tauch te : Es gab - in d e r Spar te „Prosa" - auch e inen als „T in tenf isch" 
g e t a r n t e n Schriftsteller. Sein N a m e w a r J o s e p h Zoderer . Die be iden A u t o r e n , 
die später z u m Inbegr i f f Südt i ro ler L i teratur w u r d e n , le rn ten sich bei d iesem 
Anlaß nähe r kennen . Diese B e g e g n u n g fand d i rek ten Niederschlag in e i nem 
Abschn i t t des Gedichts „das besof fene aquar ium" , das Käser im Ansch luß an 
die J u g e n d k u l t u r w o c h e als A n h a n g z u se iner Sammlung „aquar ium" ver faß
te. 
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J u r y n o t i z e n v o n Ingeborg Teu f fenbach bezüg l . de r Ös te r re i ch i schen J u g e n d k u l t u r w o c h e 1969. 
Nachlaß Ingeborg Teu f fenbach , Fo rschungs ins t i t u t Brenner -Arch iv . (Ers tverö f fen t l i chung, 
Ers tabdruck , verk le iner t ) 
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Anne t t e Steinsiek 

versuch einer Identität ohne Kopftuch 

Diese Pho tog raph ie beabs icht ig te n icht das Festha l ten eines bes t immten 
Augenb l i ckes o d e r e iner b e s t i m m t e n Si tuat ion, u m sich z u e i nem spä te ren 
Ze i tpunk t e twas w i e d e r v o r die A u g e n ru fen z u können . Hier w i rd ve rsuch t , 
e ine Person du rch ih ren Ausd ruck z u er fassen. Ist nun die p h o t o g r a p h i e r e n -
de Person die U rhebe r i n des Bildes, o d e r ist es die dargeste l l te? Es könnte 
i m m e r h i n sein, daß m a n Chr is t ine Lavant g e b e t e n hat s t i l lzustehen, ihr das 
Tuch u m g e w o r f e n , d e n Schmuck a n g e l e g t und R e g i e a n w e i s u n g e n z u r Hal
t ung d e r Hände, des Körpers usw. g e g e b e n hat. 

Erst je tz t , n a c h d e m im Z u g e d e r Era rbe i tung e iner G e s a m t a u s g a b e u n d 
Biographie manches Material z u s a m m e n g e k o m m e n ist, weiß man , daß Chr i 
st ine Lavant selbst dieses Photo mehr fach , z u v e r s c h i e d e n e n Ze i ten und z. T. 
mi t W i d m u n g e n v e r s e h e n , versch ick t hat. Sie hat dieses Bild v o n sich haben 
wo l len . Sie wol l te so das tehen , so aufrecht , klar, ernst , w ie mi t ind ian ischem 
Gle ichmut , v ie l le icht s t reng, schön. 

Zu i h rem Markenze i chen ist das Kopf tuch g e w o r d e n . Ein Markenze i chen 
hat se ine p rak t i schen Vor te i le , d e n n es e r laub t und f ö r d e r t W i e d e r e r k e n 
nung . A b e r das Kopf tuch ist e b e n auch als Requisi te z u e r w ä g e n , z u g e h ö r i g 
e i n e m a n d e r e n Bild, das sie v o n sich in die Wel t entl ieß. 

Die nahe l i egenden F ragen an ein Photo: w a n n ist es en t s tanden , w e r hat 
es g e m a c h t , w o w u r d e es g e m a c h t etc. d ienen de r Beschre ibung und O r d 
n u n g . Der F rage n a c h z u g e h e n , was au f e i n e m Bild wi rk l ich passier t , was 
j e m a n d mi t Photos v o n sich selbst ve rb inde t , w o I nszen ie rungen beg innen , 
was sie b e d e u t e n , heißt auch , d e r Spannung n a c h z u g e h e n , die dar in l iegt, 
daß sich da j e m a n d zug le ich ze ig t und doch w i e d e r verb i rg t . 
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Chr is t ine Lavant, späte 50er Jah re . F u n d o r t e d iverse. (Ers tabdruck) 
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J u d i t h Bakacsy 

Der Enthusiast 

Ich glaube es jetzt im Ganzen zu verstehn und wenigstens bei mir haben Sie Ihren Zweck, 
jemandem durch das Buch Vergnügen zu bereiten, vollständig erfüllt; ich bin von der Wahrheit 
seiner Gedanken überzeugt und erkenne ihre Bedeutung. 

Paul E n g e l m a n n m e i n t e dami t d e n Tractatus logico-philosophicus, z u 
dessen e r s t e n Lesern er, w ie auch Got t lob F rege u n d Be r t r and Russel l , 
g e h ö r t e . A l le rd ings w a r se ine Reakt ion wesen t l i ch en thus ias t i scher als die 
d e r be iden Wissenschaf t le r . 1967 g ing E n g e l m a n n in se inen E r i n n e r u n g e n 
an Ludw ig W i t t g e n s t e i n neuer l i ch , d iesmal s e h r aus führ l i ch , au f W i t t g e n 
steins W e r k ein. E n g e l m a n n wies auf die e th ische und rel igiöse K o m p o n e n t e 
in Wi t tgens te ins f r ü h e r Phi losophie hin und w i ch dami t v o n de r b isher d o m i 
n i e renden Rezept ionsl in ie du rch die Posit iv isten ab. 

Seine Sichtweise w a r v o n d e n zah l re ichen Gesprächen gepräg t , die e r im 
Laufe se iner l ang jäh r igen F reundscha f t mi t W i t t gens te in g e f ü h r t hatte. Die 
be iden ha t ten sich Ende A u g u s t 1916 im m ä h r i s c h e n O lmü tz , d e r Gebu r t s 
s tad t E n g e l m a n n s , kennenge le rn t . W i t t gens te in w a r d o r t auf d e r Ar t i l ler ie
schu le u n d b e s u c h t e E n g e l m a n n au f E m p f e h l u n g v o n Ado l f Loos. In d e n 
abend l i chen D iskuss ionen z w i s c h e n E n g e l m a n n u n d W i t t g e n s t e i n g ing es 
u n t e r a n d e r e m u m Rel ig ion, Li teratur, Kunst u n d u m d e n Tractatus. N a c h 
d e m W i t t g e n s t e i n O l m ü t z ve r l assen hat te, b e g a n n ein r e g e r Br ie fwechse l . 
Erst 1926 k reuz ten sich die W e g e E n g e l m a n n s und Wi t tgens te ins w i e d e r fü r 
e in ige Zei t - im Z u g e d e r g e m e i n s a m e n A rbe i t an d e m Haus fü r W i t t g e n 
ste ins S c h w e s t e r Marga re t S t o n b o r o u g h in d e r W i e n e r K u n d m a n n g a s s e , 
d e m „Haus Wi t tgens te in" . Nach E n g e l m a n n s Emigra t ion nach Palästina 1934 
brach d e r Kontakt z u Wi t tgens te in ab. 

Für Paul E n g e l m a n n b l ieben sein Lehrer Ado l f Loos sowie Karl Kraus, fü r 
d e n e r e in ige Zei t als Pr iva tsekre tär gearbe i te t hatte, und Ludwig W i t t g e n 
stein ein Leben lang v o n b e s o n d e r e r Bedeu tung . 
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Karte v o n Paul E n g e l m a n n an Ludwig Wi t tgens te in v o m 3. Apri l 1919. Nachlaß Ludwig W i t t g e n 
stein, Fo rschungs ins t i t u t Brenner -Arch iv . (Erstabdruck, Or ig ina lgröße) 
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Christ ian Paul Be rge r 

Der Professor 

Und dann wäre allerdings grösste Deutlichkeit grösste Schönheit. 

Seit 1988 besitzt das Brenner-Archiv u.a. auch die Briefe des deutschen Logi
kers Gottlob Frege (1848 -1925) an Ludwig Wit tgenstein. Dieser war ein Bewun
derer Freges; insbesondere dessen Grundgesetze der Arithmetik (1893 u. 1903) 
bee indruck ten ihn t ief und beeinf lußten sein Denken g r u n d l e g e n d . So ist es 
nicht ve rwunder l i ch , daß er sich 1912 direkt an Frege wand te und ihn in Jena 
besuch te , w o e r se inen Lehrstuh l hatte. Sein Tractatus logico-philosophicus 
n i m m t an e in igen Stellen direkt auf Frege Bezug, auch gehö r te Frege z u den 
ersten Lesern des Traktats. Obwoh l der Traktat prinzipiell ein Werk der logisch
phi losophischen Grundlagenforschung sein will, erschöpft sich sein Erkenntnis
interesse keinesfalls bloß in d iesem eher speziellen Anspruch, v ie lmehr ve rsuch
te Wit tgenste in, e inen pro funden ethischen und ästhet ischen Gedanken sicht
bar zu machen, der bis ins Künstlerische hinüberreicht. Dies ze igen besonders 
die sprachkr i t ischen Schluß-Sätze übe r Ethik und Ästhet ik. Schon f rüh über 
sandte er Frege ein Exemplar seines Frühwerks, u.a. auch mit der Bitte u m Hilfe 
bei der Publikation. Frege, der auf eine einschlägige wissenschaftl iche Abhand
lung eingestel l t war, w u r d e allerdings durch das Werk stark irritiert und zeigte 
sich ve runs icher t . Dies ze ig t eine Stelle aus se inem Brief v o m 16.9.1919 ganz 
deutl ich: „Was Sie mir über den Zweck Ihres Buches schreiben, ist mir be f remd
lich. [...] Die Freude beim Lesen Ihres Buches kann also nicht m e h r durch den 
schon bekannten Inhalt, sondern nur durch die Form er regt we rden , in der sich 
etwa die E igenar t des Verfassers ausprägt . Dadurch w i rd das Buch ehe r eine 
künstlerische als eine wissenschaft l iche Leistung; das, was darin gesagt wi rd, tritt 
zurück hinter das, w ie es gesagt wird." Es ist nun eine bemerkenswer te Tatsache, 
daß Frege als e rs te r erkennt , daß h in ter d e m Traktat ein künst ler ischer bzw. 
sogar dichter ischer Anspruch steht - , daß er also ein Kunstwerk ist. 
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Brief v o n Got t lob F rege an Ludwig Wi t tgens te in v o m 16. Sept. 1919. Nachlaß Ludwig W i t t g e n 
stein, Fo rschungs ins t i t u t Brenner -Arch iv . (Erstabdruck, verk le iner t ) 
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Hermann Zwerschina 

Der „junge we in" war kein Heuriger 

„... und ich we rde mich immer und immer w ieder ber icht igen müssen, u m 
der Wahrhe i t zu geben , was der Wahrhei t ist", schrieb Georg Trakl im Jänne r 1912 
se inem Freund Erhard Buschbeck über seine Unzufr iedenhei t mit den e igenen 
Formul ie rungen. 

Als Trakl v o n d e m Gedicht Beim jungen Wein m e h r als ein J a h r nach den 
ers ten handschri f t l ichen En twür fen eine Reinschrift mit Schreibmaschine ver
faßt, g laubt er, die .endgül t ige' Fo rm ge funden z u haben. Aber je öf ter er das 
Gedicht liest, des to u n z u f r i e d e n e r w i rd er, bis er - w i e d e r Monate später -
schließlich mit Bleistift die letzten Ä n d e r u n g e n vo rn immt . Insgesamt arbei tet 
Trakl rund eineinhalb Jahre h indurch immer w ieder an diesem Gedicht, und er 
ist offensichtl ich bis zu le tz t nicht zu f r ieden damit: Er s t räubt sich g e g e n eine 
Veröffent l ichung, das Gedicht wi rd erst 25 Jahre nach d e m Tod Trakls (3. N o v e m 
ber 1914) gedruckt . 

In e inem solchen Fall macht die Datierung der e inzelnen Ents tehungsphasen 
natür l ich besondere Probleme. W o h e r weiß man etwa, daß der erste En twu r f 
des Gedichts im Sep tember ode r Ok tober 1912, die maschinschri f t l iche Rein
schrift in den Tagen v o r Weihnachten 1913 und die Überarbei tung mit Bleistift 
ers t im Apri l 1914 en t s tanden sind? Der ers te E n t w u r f s teh t auf e inem Blatt 
z u s a m m e n mit d e m nachweisl ich im September oder Oktober 1912 geschr iebe
nen Gedicht Trübsinn. Aus der Reihenfolge der Gedichte ergibt sich, daß Trüb
sinn erst nach Beim jungen Wein geschr ieben wurde . Die Reinschrift läßt sich 
dat ieren, weil bekannt ist, daß Trakl nicht mit einer e igenen, sondern immer mit 
der Schreibmaschine schreibt, die er am jewei l igen Aufenthal tsor t gerade vor
f indet. Hier benutz t er die private Schreibmaschine seines Innsbrucker Verlegers, 
Freundes und Quar t iergebers Ludwig von Ficker, die man an den vergle ichswei
se kleinen Typen und an e inem charakterist ischen Merkmal leicht v o n anderen 
Schre ibmasch inen un te rsche iden kann, näml ich d e m unrege lmäß igen linken 
Schriftspiegel. Und weil Trakl vo rhe r und nachher in Salzburg war, kann die mit 
der Innsbrucker Maschine verfaßte Abschrif t nur im Dezember 1913 ents tanden 
sein. Die Überarbei tung mit Bleistift ist die Vorarbeit für eine Abschrif t auf hand
geschöpf tem Büttenpapier, das Trakl nur im April 1914 verwendet . 
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Georg Trakl, übe ra rbe i te te Reinschr i f t des Ged ich tes Beim jungen Wein, Nachlaß Georg Trakl, 
Fo rschungs ins t i t u t Brenner -Arch iv . (Abb. verk le iner t ) 
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Wal te r Meth lagl 

„Textverlust" und die Blüten der Phantasie 

Im Keller j e n e s Hauses, in d e m d e r e ins t ige F r e u n d u n d H e r a u s g e b e r 
Georg Trakls, Karl Röck, zu le tz t g e w o h n t hatte, s tand ein großer, v ie reck iger 
Korb, ne in , die Ruine eines Korbes, schief abgesunken , n u r noch halb so hoch 
w ie damals, als m a n ihn mi t se inem le tz ten Inhalt gefül l t hatte: mi t Br iefen, 
Manusk r i p ten , d a r u n t e r Tei le j e n e s T a g e b u c h s , das h e u t e als e i nz iga r t i ge 
Quel le z u r B iograph ie Trakls u n d z u r Ku l tu rgesch ich te T i ro ls w e i t u m 
g e s c h ä t z t w i r d . Bei m e h r e r e n Ü b e r s c h w e m m u n g e n hat te d e r re ißende 
B e r g s t r o m Inn die u n t e r e Hälf te des Korbes samt Inhal t z u E rde g e m a c h t . 
Darin konn te m a n B lumen se tzen , z u lesen gab es nichts mehr, und in ban
g e n Näch ten g rübe l t de r e insame Geist, was da an Lesbarem z u Erde g e w o r 
d e n ist. 

W o das Papier in H u m u s übe rg i ng , ha t ten e in ige Bogen des T a g e b u c h s 
s te l lenweise e ine h a l b v e r m o d e r t e Konsistenz a n g e n o m m e n gle ich de r eines 
v e r l a s s e n e n W e s p e n n e s t s : au f d e m g r a u e n , s t a r r - v e r b o g e n e n U n t e r g r u n d 
w a r die Masch inschr i f t mi t d e n täg l i chen E i n t r a g u n g e n g e r a d e noch z u 
lesen; abe r bei d e r sach tes ten E r s c h ü t t e r u n g zer f ie l das Material au f N im-
m e r w i e d e r l e s e n z u Staub. 

Mit a n g e h a l t e n e m A t e m t r u g m a n die k le inen Stöße z u r n ä c h s t e n 
Schre ibmasch ine und b e g a n n z u t i ppen , was noch z u t i ppen war. Was be im 
Ve rsuch , umzub lä t t e rn , zer f ie l , ist in heu t i gen Ed i t ionen mit drei Punk ten in 
eck iger K l ammer mark ier t : „Textver lust im Original!" 

Schaude r über läu f t e i nen : Wiev ie l an schr i f t l i cher Über l i e fe rung ist in 
J a h r t a u s e n d e n nicht auf uns g e k o m m e n , Kostbareres viel le icht als alles, was 
w i r k e n n e n : Verg i l , Shakespeare.. . - S c h w i n d e l e r r e g e n d d e r Blick in d e n 
A b g r u n d : Alles m ü h s a m z u s a m m e n g e l e s e n e We l tw issen ein To rso , e in Fet
z e n b ü n d e l , uns Menschen v o n bl ind w a l t e n d e n Ene rg i en z u g e t r i e b e n o d e r 
vo ren tha l t en . - A b e r l iegt n icht e b e n an d e r Grenze , w o Gesp rochenes ve r 
s t u m m t u n d G e s c h r i e b e n e s abreißt , d e r Or t , v o n d e m aus das Denken 
i m m e r w i e d e r z u n e u e n H o r i z o n t e n aufbr icht , und l iefert n icht all das u n w i e 
derbr ing l i ch Ve r l o rene j e n e n m o d r i g e n U n t e r g r u n d , aus d e m in imag inären 
A rch i ven die Phantas ie ihre schöns ten Blüten treibt? 
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Kurzbiographien der Beiträgerinnen 
(vgl. auch Projekte und Bibliographie) 

Mag. J u d i t h Bakacsy, Mi tarbei ter in im Brenner -Arch iv am Projekt „Paul Enge l 
mann" . 

Mag. Dr. Chr ist ian Paul B e r g e r , seit 1985 Mi tarbei ter des Brenner -Arch ivs , u.a. 
H e r a u s g e b e r de r K o r r e s p o n d e n z e n Got t lob Freges an Ludwig Wi t tgens te in . 
Dzt. Fo rschung z u m Verhäl tn is L i teratur und Naturwissenschaf t . 

Prof. Dr. Al lan J a n i k , Hon . Prof. f ü r Ku l tu rph i losoph ie an d e r Univ. W i e n ; 
l ang jäh r i ge r M i ta rbe i te r a m Brenner -Arch iv , zus tänd ig f ü r in te rna t iona le 
Kontakte. A r b e i t e n ü b e r die i deengesch ich t l i che En tw ick lung des Brenner 
und dessen we i te res kulturel les Umfe ld . 

Mag. Dr. Ulrike Lang be t reu t seit 1993 die Edi t ion de r T a g e b ü c h e r Grete Gu l -
branssons als Fo rschungspro jek t a m Forschungs ins t i tu t Brenner-Arch iv . 

A o . Univ.-Prof. Dr. Wa l te r M e t h l a g l , Leiter des Forschungs ins t i tu tes Brenner -
Archiv, das er auch aufbaute ; a.o. Professor fü r Germanis t ik an d e r Univers i tät 
Innsbruck, F o r s c h u n g e n z u r ös ter re ich ischen Kul turgesch ichte des 20. Jah r 
hunde r t s , zah l re iche Ve rö f fen t l i chungen im wissenschaf t l i chen und ed i tor i 
schen Bereich. 

Mag. Chr is t ine R i c c a b o n a arbei te t u.a. am Au fbau e iner Datenbank z u r T i r o 
ler L i te ra turgesch ich te und Gegenwar t s l i t e ra tu r (für das Brenner -Arch iv und 
das L i te ra tu rhaus a m Inn) im R a h m e n des Fo rschungsp ro j ek t s „L i teratur-
und ku l turgesch icht l iche Prozesse in T i ro l seit 1960"); Gesta l tung de r Auss te l 
lung „Norber t C. Käser". 

Univ.-Doz. Mag. Dr. Ebe rha rd S a u e r m a n n , seit 1976 Mi tarbei ter im Brenner -
Arch iv , wiss. Beamte r ; M i t h e r a u s g e b e r d e r n e u e n hist.-krit. T rak l -Ausgabe 
(„ Innsbrucker Ausgabe") . 

Mag. Dr. Ursula A. S c h n e i d e r , Co-Le i ter in des L i te ra tu rhauses a m Inn. For 
s c h u n g e n u.a. z u Paula Schl ier u n d Paul E n g e l m a n n . Mi tarbei t an de r Kriti
schen A u s g a b e d e r Schr i f ten Chr is t ine Lavants des Robert-Musi l - Inst i tuts für 
L i te ra tu r fo rschung, K lagenfur t , und des Brenner-Arch ivs . 
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Mag. Dr. Monika S e e k i r c h e r , seit 1991 Mi tarbei ter in am Brenner -Arch iv , a rbe i 
te t de rze i t a m Projekt „W i t tgens te in -Cesamtb r ie fwechse l " . F o r s c h u n g e n z u 
Ferd inand E b n e r und Ludwig Wi t tgens te in sowie z u Wissenschaf ts theor ie . 

Mag. Dr. Ilse Somavi l la , seit 1990 Mi tarbei ter in im Brenner -Arch iv , Mi theraus
gebe r i n des Br iefwechsels W i t t gens te in /Hanse l sowie des Br iefwechsels Paul 
E n g e l m a n n / L u d w i g W i t t g e n s t e i n u n d H e r a u s g e b e r i n des in i h r e m Beitrag 
g e n a n n t e n Tagebuches . 

Dr. Anne t t e S te ins iek M.A., seit 1994 Mi tarbei ter in des Brenner -Arch ivs , Her
ausgebe r i n e ines Textes und e iner E rzäh lung v o n Chr is t ine Lavant sowie d e r 
Briefe Chr is t ine Lavants an I. Teu f fenbach. Mi tarbei t an d e r Kr i t ischen A u s g a 
be d e r Schr i f ten Chr is t ine Lavants des Robert -Musi l - Inst i tu ts fü r L i teratur for 
schung , K lagenfur t , und des Brenner -Arch ivs . 

Dr. A n t o n U n t e r k i r c h e r , seit 1986 Mi tarbei ter im Brenner -Arch iv , Mi theraus
g e b e r des Br iefwechsels Ludwig v o n Fickers. Zah l re iche A rbe i t en z u r L i tera
t u r in T i ro l . 

Dr. Erika W i m m e r , seit 1983 Mi tarbei ter in im Brenner -Arch iv ; M i the rausgebe 
rin d e r W e r k e N.C. Käsers, w issenschaf t l i che A r b e i t e n ü b e r Karl Kraus u n d 
A lbe r t B loch; im Bere ich Nach laßbea rbe i t ung u n d - k o n s e r v i e r u n g sow ie in 
d e r Öffent l ichkei tsarbei t tät ig. Seit 1997 Co-Lei ter in des „L i tera turhauses a m 
Inn". 

Mag. Dr. H e r m a n n Z w e r s c h i n a hat die Ged ich te Geo rg Trakls da t ie r t (Die 
Ch rono log i e d e r D i c h t u n g e n Georg Trakls. Innsbruck, 1990). Er ist seit 1980 
f re ier Mi tarbe i ter a m Brenner -Arch iv und ist M i the rausgebe r d e r Innsbrucker 
T rak l -Ausgabe (6 Bände). Mi tarbe i t a m n e u e n t s t e h e n d e n „ W ö r t e r b u c h d e r 
Edi t ionsphi lo logie" . 
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Das Brenner-Archiv informativ 

Forschungsinst i tut Brenner-Archiv • Josef-Hirn-Str. 5 • A - 6020 Innsbruck 
Telefon: *43 / (0)512 / 507 / 4501 • Fax: *43 / (0)512 / 507 / 2960 
e-mail: Brenner-Archiv®uibk.ac.at 
Homepage im w w w : http://brenner-arch.uibk.ac.at 

Öf fnungszei ten: Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr 
Besuche, längere Forschungsaufenthal te und Füh rungen nach Vere inbarung 
mögl ich. 

Geschichte des Archivs 

Das Brenner -Arch iv w u r d e 1964 du rch e inen Ver t rag zw i schen de r Republ ik 
Österreich und d e m Herausgeber der Innsbrucker Kulturzeitschrift Der Brenner 
(1910-1954), Prof. Dr. h.c. Ludwig v o n Ficker, begründe t und d e m Institut für Ger
manistik zugeordnet . Dadurch sollten die zahlreichen Manuskripte und umfang
reichen Kor respondenzen aus der Redaktion der Zeitschrift und d e m persönli
chen Bekanntenkre is Fickers fü r die archival ische Au fbe re i tung und w issen 
schaftl iche Nutzung sichergestel l t we rden . Seit 1979 hat sich das Archiv durch 
einen Vertrag zwischen Bund und Land Tirol als Forschungsinst i tut der Univer
sität etabliert. Der Leiter, Univ.-Prof. Dr. Walter Methlagl, w i rd v o n e inem Kurato
r ium mit empfeh lenden Funkt ionen beraten. 

„Der Brenner* 

Diese Kulturzeitschrift, ab 1910 vierzig Jahre lang v o n Ludwig Ficker herausge
geben, ist Dokument eines wicht igen Stückes Geistesgeschichte in Tirol. Max von 
Esterle, Carl Dallago, Karl Rock, Hugo Neugebauer, Josef Leitgeb und Anton San-
ter ve rö f fen t l i ch ten rege lmäßig im Brenner. W u r d e also die Publ ikat ion z u 
Beginn hauptsächlich v o n Tiroler Au to ren bestrit ten - wobe i ein vo rderg ründ i 
ges Ziel darin bestand, den ers tar r ten bürger l ichen und provinziellen Kulturbe
t r ieb in de r Region au fzub rechen - so erhiel t die Zeitschri f t bald Zulauf v o n 
Au to ren aus d e m ganzen deutschen Sprachraum und entwickelte sich bis z u m 
Ers ten Weltkr ieg z u e inem br isanten kulturkr i t ischen Blatt, neben Sturm und 
Aktion zu e inem der markantesten Dokumente des Expressionismus. 
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Großes Vorbi ld des Brenner w a r die Fackel von Karl Kraus. Fickers w icht igs te 
l i terarische En tdeckung w a r Georg Trakl, dessen Lyrik v o n 1912-1915 der Zeit
schri f t e ine neue Richtung gab. Ludwig Erik Jesar, Karl Borromäus Heinrich, 
Theodor Haecker und Hermann Broch profi l ierten sich v o r allem als Essayisten. 
A u ß e r d e m hatte Ficker bereits Kontakt z u Ludwig Wittgenstein, eine Tatsache, 
die sich im heu t i gen Bestand des Brenner -Arch ivs bedeu tungsvo l l n ieder
schlägt. 
Der Kriegsschock führ te bei Beibehaltung der ursprüngl ichen krit ischen Urteils
schärfe z u e iner intensiven Ause inanderse tzung u m Chr i s ten tum und Kirche, 
somit zu e iner neuen Schwerpunktb i ldung im Wel tanschaul ichen. Sie zei t igte 
z u d e m eine in christ l icher Optik sich b rechende Literatur und, seit etwa 1926, 
eine stark visionär ausger ichtete Erör te rung b rennender theologischer Zeitfra
gen. Aus e inem Blatt der l i terarischen Avantgarde, das in die al lgemein geführ
ten Diskussionen auf gesellschaftl icher und kultureller Ebene eingriff, entwickel
te sich somi t de r Brenner z u r P la t t form e iner au f chr is t l iche E r n e u e r u n g 
bedachten Avantgarde. In d iesem Zusammenhang veröffent l ichten im Brenner 
v o r allem Ferdinand Ebner und Theodor Haecker, dieser auch als Übersetzer von 
Sören Kierkegaard und John Henry Kardinal Newman. 

Publikationen z u m Brenner (Auswahl): 
• Ludwig v o n Ficker, Briefwechsel, Bd. 1-4 (vgl. Bibliographie) 
• Sieglinde Klet tenhammer, Erika W immer -Webho fen Aufbruch in die Moderne. 

Die Zeitschrift „Der B r e n n e r 1910-1915. Innsbruck: Haymon 1990. 
• U n t e r s u c h u n g e n z u m „Brenner". Festschr i f t fü r Ignaz Zange r l e z u m 75. 

Geburtstag. Hg. v. Walter Methlagl, Eberhard Sauermann, Sigurd Paul Scheichl. 
Salzburg: Otto Müller 1981. 

• Gerald Stieg: Der Brenner und die Fackel. Ein Beitrag zu r Wirkungsgeschichte 
v o n Karl Kraus. Salzburg: Otto Müller 1976. 

Mitarbeiterinnen 

Derze i t a rbe i ten n e b e n drei vo l lbeschäf t ig ten wissenschaf t l i chen Kräf ten im 
Arch iv zwe i halbtägig beschäf t ig te akademische Mi ta rbe i te r innen und e ine 
Sekretärin. Etwa z e h n Personen arbeiten im Brenner-Archiv regelmäßig an spe
ziellen Forschungsprojekten. 
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Kurze Beschreibungen 
der derzeit am Brenner-Archiv laufenden Projekte 

Werkausgabe Carl Dal lago 
Ziel ist die Era rbe i tung e iner Auswah lausgabe aus den W e r k e n Carl Dallagos (wicht iger Mi tarbei
t e r des Brenner, b e d e u t e n d e r Kulturkr i t iker in T i ro l w ä h r e n d de r e rs ten Hälfte des 20. J a h r h u n 
derts) . 
Lei tung: Wa l te r Methlagl 
M i ta rbe i te r innen: T e i l n e h m e r i n n e n e iner A rbe i t sgeme inscha f t des Insti tuts fü r Germanist ik 
Beg inn: 1997 

Ferdinand E b n e r Transkription des Nachlasses 
Ein w e i t e r e r Beitrag z u r Dokumen ta t i on de r Sprachphi losophie in Öster re ich : Der Nachlaß Ferd i 
n a n d Ebners , S r e n n e r - P h i l o s o p h , Sp rachdenke r und B e g r ü n d e r d e r d ia log ischen Phi losophie, 
w i r d nach d e m Vorbi ld d e r n o r w e g i s c h e n Wi t tgens te in -Ausgabe t ranskr ib ier t und komment ie r t . 
Pi lotmäßig w i rd die Kooperat ion v e r s c h i e d e n e r Un ivers i tä ten ( Innsbruck, Salzburg, Wien , Tr ient) 
gep rob t . 
Lei tung: Wal te r Methlagl , Heinr ich Schmid inger , J o h a n n Figl 
M i ta rbe i te r innen: Monika Seekircher, Richard H ö r m a n n 
Beg inn : 1998 

Paul E n g e l m a n n und das mit te leuropäische Erbe. Architektur, J u d e n t u m und 
Moderne zwischen Wien, O lmütz und Israel. 
Paul E n g e l m a n n (1891 - 1965), Archi tekt , Schriftstel ler, Schüler v o n Ado l f Loos, F r e u n d W i t t g e n 
steins, Sekretär v o n Karl Kraus, w a r in d e n J a h r e n d e r Emigra t ion in Palästina / Israel e ine v e r 
mi t te lnde Instanz fü r die Ideen de r ös te r re i ch i schen Mode rne in se iner n e u e n Heimat. Das Pro
jek t bes teh t aus e i n e m S y m p o s i u m (1997), e iner Wanderauss te l l ung samt Katalog und de r Ver 
ö f fen t l i chung v o n Schr i f ten und Br iefen Paul E n g e l m a n n s Im Projekt w i rd mit de r Univers i tä t 
O l m ü t z / O l o m o u c (Tschechische Republik) und de r Jew ish National and un ivers i ty Library ( J e r u 
sa lem, Israel) z u s a m m e n g e a r b e i t e t . 
Lei tung: Al lan Janik 
M i ta rbe i te r innen: Ursula S c h n e i d e r j u d i t h Bakacsy 
Beg inn : 1996 

Grete G u l b r a n s s o n : Edit ion der Tagebücher 
A u s g e h e n d v o n d e n T a g e b ü c h e r n und d e r K o r r e s p o n d e n z d e r aus Vo ra r l be rg s t a m m e n d e n 
Schr i f tstel ler in Grete Gulbransson-Jeh ly , Gatt in des Simpl iz iss imus-Kar ikatur is ten Olaf Gulbrans
son, w i rd e ine detai l l ier te Rekons t ruk t ion d e r M ü n c h n e r Kul turgesel lschaf t im e rs ten Drittel des 
20. J a h r h u n d e r t s erstel l t . Dami t w i rd d e m F o r s c h u n g s s c h w e r p u n k t „Wiener Moderne " des Bren
ner -Arch ivs ein ana loges P h ä n o m e n im s ü d d e u t s c h e n Raum z u r Seite gestel l t , das sich auf das 
kul turel le G e s c h e h e n in T i ro l maßgeb l ich ausgew i rk t hat. 
Lei tung: Wa l te r Methlagl 
Mi tarbe i ter in : Ulrike Lang 
Beg inn : 1993 
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Erich Kräutler: Menschen am Xingü. Ein Lebensrückblick 
A u f d e r Basis re ich l ichen Materials in Schrift und Bild aus d e m Nachlaß des 1985 v e r s t o r b e n e n 
Missionsbischofs Er ich Kräut ler und de r X ingü-Miss ion insgesamt w i rd d u r c h l i terar ische Veröf
f en t l i chungen und D o k u m e n t a t i o n e n soz io log ischen und e thno log i schen Charakters e ine kon
t ro l l ier te Darste l lung d e r kul ture l len und sozia len Lebens fo rmen d e r X i n g ü - R e g i o n anges t reb t . 
Lei tung: Wa l te r Methlagl 
M i ta rbe i te r innen: Angel ika Meusburger , Bischof E rw in Kräut ler 
Beg inn : 1988 

Chr is t ine Lavant : Krit ische Edi t ion d e r Werke und des Br iefwechsels sowie 
Biographie 

Christine Lavant: 
Kommentierter Cesamtbriefwechsel und Biographie. 
aktuelle Informationen: siehe das beigelegte Faltblatt 

Erich Lechlei tner: Künstler, Erzieher. Biographie. 
Der b i ldkünst ler ische und schrift l iche Nachlaß des Innsbrucker Malers und lang jähr igen Fachin
spektors für Kuns te rz iehung in Westös te r re ich , Er ich Lechlei tner (1879 -1959), g ibt Anlaß z u e iner 
Biographie au f de r Basis e iner ex tens iven ku l turh is tor ischen Ermi t t lung. In d e r e n Ver lauf w e r d e n 
die Mögl ichkei ten interdisz ip l inärer Fo rschungs - und Dars te l l ungsmethoden prakt isch erprobt . 
Lei tung: Wa l te r Methlagl 
M i ta rbe i te r innen: J o h a n n a Dehler, Susanne Jäger , Mart in Alber, Wal te r Methlagl (jun.) 
Beg inn : 1988 

Josef Le i tgeb: Gesammel te Werke 
Die A u s g a b e d o k u m e n t i e r t u n t e r E inbez iehung v o n In fo rmat ionen aus d e m Nachlaß die Ents te 
h u n g s g e s c h i c h t e d e r T e x t e u n d m a c h t sie d u r c h zei t - und ku l tu rgesch ich t l i che K o m m e n t a r e 
e iner heu t i gen Leserschaft zugäng l i ch . 
Lei tung: Wa l te r Methlagl 
M i ta rbe i te r innen: Sabine Frick, Sabine Hofer, Manf red Moser, Hans Prant l 
Beg inn : 1996 

Li tera tur - u n d ku l tu rgesch ich t l i che Prozesse in T i ro l 
A u f b a u e n d au f d ie m e h r als d re iß ig jähr ige S a m m e l - u n d F o r s c h u n g s t ä t i g k e i t des B r e n n e r -
Arch ivs ziel t d ieses Pi lo tpro jekt au f die Ers te l lung e ines Model ls f ü r die N u t z u n g spez i f i scher 
Mögl ichkei ten de r l i te ra turgesch icht l i chen Fo rschung im Li teraturarchiv. In s tänd ige r Ü b e r p r ü 
fung w i rd festgestel l t , we l che K o n s e q u e n z e n eine sich stets e r w e i t e r n d e Da tenbank z u r Li tera
t u r in T i ro l für die Darste l lung l i terarh is tor ischer Z u s a m m e n h ä n g e hat, und w ie u m g e k e h r t die 
l i terarh is tor ische Ref lexion auf d e n Inhalt und die St ruk tur de r Daten zurückwi rk t . 
Lei tung: A n t o n Un te rk i r che r 
Mi tarbe i ter in : Chr is t ine Riccabona 
Beg inn : 1997 
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Li te ra tur u n d N a t u r w i s s e n s c h a f t e n 
An fün f a u s g e w ä h l t e n Beispielen (Goethe, Kleist, Stifter, Trakl, Bernhard ) w i r d jewei ls exemp la 
r isch d e r v o n d e n na tu rw i ssenscha f t l i chen E rkenn tn i ssen e ine r Zei t a u s g e h e n d e Impuls au f 
l i terar ische Prozesse e r läu te r t . Als v e r b i n d e n d e s K o n t i n u u m , das m ö g l i c h e r w e i s e z u m d u r c h 
g ä n g i g e n Ges ich tspunk t e iner l i terarh is tor ischen Darste l lung w e r d e n kann, ze ichne t sich dabei 
de r Begr i f f d e r „Bewegung" in sich w a n d e l n d e r Bedeu tung ab. 
Lei tung: Wa l te r Methlagl 
Mi tarbei ter : Chr ist ian Paul Be rge r 
Beg inn : 1997 

Georg Trakl : Historisch-kritische Ausgabe („Innsbrucker Ausgabe") 
Verg le i chbar mi t d e r F rank fu r te r Hö lder l in -Ausgabe w i rd a u s g e h e n d v o n de r W i e d e r g a b e sämt
l icher A u t o g r a p h e n Georg Trakls in Faksimi le die T e x t e n t w i c k l u n g synop t i sch w i e d e r g e g e b e n 
und somi t d e r u n g e m e i n komplexe E n t s t e h u n g s z u s a m m e n h a n g dieses lyr ischen Werkes sicht
bar und d u r c h k o m m e n t i e r e n d e E r l ä u t e r u n g e n sowie du rch die ers tmals gesch lossene Wiede r 
gabe des g e s a m t e n Br iefwechsels v e r s t e h b a r g e m a c h t . 
Lei tung: E b e r h a r d S a u e r m a n n 
Mitarbei ter : H e r m a n n Zwersch ina 
Beg inn : 1988 

Ludwig W i t t g e n s t e i n : Briefwechsel 
A n g e s t r e b t ist die S a m m l u n g , Transkr ip t ion und K o m m e n t i e r u n g des g e s a m t e n Br iefwechsels 
v o n Ludwig Wi t t gens te in , e ine g röße re Klarhei t übe r die ph i losoph ische B e d e u t u n g d e r dar in 
sich a u s d r ü c k e n d e n persön l i chen B e z i e h u n g e n und eine mög l ichs t d ichte Dokumen ta t i on de r 
sich w a n d e l n d e n ku l tu re l len U m s t ä n d e , in d e n e n W i t t g e n s t e i n , sei es in Ös te r re i ch , E n g l a n d 
o d e r N o r w e g e n , lebte. - Das Pro jek t stel l t s c h w e r p u n k t m ä ß i g d e n ku l tu rgesch ich t l i chen Teil 
e ine r G e s a m t a u s g a b e v o n Wi t tgens te ins Nachlaß dar, dessen anderer , ph i losoph ischer Teil im 
Wi t tgens te in -Arch iv d e r Univers i tä t Be rgen erarbe i te t w i rd . 
Lei tung: Wa l te r Methlagl 
M i ta rbe i t e r i nnen : Mar t in Alber, Br ian McGuinness , Monika Seekircher, Ilse Somavi l la, Chr is t ian 
Paul Berger, A n t o n Un te rk i r che r 
Beg inn : 1988 

Ludwig W i t t g e n s t e i n : Tagebücher 
Durch die Au f f i ndung n e u e r T a g e b ü c h e r v o n Ludwig Wi t tgens te in aus den J a h r e n 1931 bis 1937 
ist d e r Anlaß g e g e b e n , d e m Projekt des Gesamtbr ie fwechse ls ein anderes z u r Seite zu stel len, 
das die T ransk r ip t i on u n d K o m m e n t i e r u n g sämt l i che r T a g e b ü c h e r d ieses Ph i l osophen z u m 
G e g e n s t a n d hat. So w ie im Fall des Br iefwechsels w i rd auch hier herausgearbe i te t , bis z u w e l 
c h e m A u s m a ß in d e n T a g e b ü c h e r n e ine g e g e n ü b e r d e n dez id i e r t ph i l osoph ischen T e x t e n 
e igens tänd ige A r t des ph i losoph ischen Denkens z u t a g e tritt. 
Lei tung: Al lan Janik 
Mi tarbe i ter in : Ilse Somavi l la 
Beg inn : 1996 
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Verzeichnis 
der im Brenner-Archiv bewahrten Nachlässe 
bzw. Nachlaßteile 
(enthäl t alle Nachlässe, Tei lnachlässe und Kryptonach lässe sowie Vorlasse) 

Anna Maria A c h e n r a l n e r Josef Matthias H a u e r 

Paul B a r g e h r Karl H a u p t v o g e l 

Raimund B e r g e r Fritz (von) H e r z m a n o v s k y - O r l a n d o 

Gerald B is inger Karl Emmer ich Hir t 

A lber t B loch Hans H o m b e r g 

T h e o d o r Däub le r Angelika v o n H ö r m a n n z u H ö r b a c h 

Bartholomäus De l -Pe ro Ludwig v o n H ö r m a n n z u H ö r b a c h 

Silvia De l -Pe ro Friedrich Marius H o f m a n n 

Joseph E. D rexe l Richard Hu ldsch ine r 

Ferdinand E b n e r INN (Zeitschrift) 

Albin E g g e r - L l e n z Martin J a h o d a 

Paul E n g e l m a n n Rudolph Chr istoph J e n n y 

Max (von) Es ter le Hildegard J o n e 

E x l - B ü h n e Bernhard Jü lg 

Herta Fe in Norber t C. Käser 

Florian (von) F icker Hans Kes t ranek 

Julius von F icker Julius K iener 

Ludwig (von) Ficker Emilie Klotz 

Paula (von) F icker Ernst Knapp 

Rudolf (von) F icker Rudolf Köde r 

A r t h u r F lscher -Co lbr le Franz Josef Kof ler 

Alois F ischna le r Franz K ranew i t t e r 

Joseph F lschnal ler Karl Kraus 

Aloys Casimir Für Luise Ku l te re r 

Eberhard Fr lcker Eduard L a c h m a n n 

Paul F röh l i ch Wi lhelm Lack inger 

Sophie Gasser Elsa Lanser 

H e r m a n n v o n Gl lm Michael Lazarus 

Rudolf Gre lnz Erich Lech le i tne r 

Ruprecht Gsal ler Hans L e d e r e r 

Franz G s c h n l t z e r Josef Le i tgeb 

A r thu r G s t ö t t n e r Leopold L ieg ler 

Ludwig Hanse l Erwin Mah rho ld t 
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Alexander Mayr 

Erich Messing 

Walter Meth lag l 

Otto Mi t ter 

Felix M i t te re r 

An ton Mül ler (Ps. Bruder Willram) 

Sidonie N ä d h e r n y v. Boru t in 

Joseph N e t z e r 

Hans Obr is t 

Walter Obr is t 

Matthias O r t n e r 

Karl Paul in 

Adel ine P e r c k h a m m e r 

Adol f P ich ler v o n Rau tenka r 

Klara P ö l t - N o r d h e i m 

Max Prant l 

Simon Marian P r e m 

Friedrich P u n t 

Josef Räusche r 

Oskar Rege le 

An ton Renk 

Max Riccabona 

Gustav Richter 

Walter R i tzer 

Karl Rock 

Daniel Sailer 

Bruno Sande r (Ps. An ton Santer) 

Irma Sande r 

Franz S c h a m a n n 

Aldemar Schi f fkorn 

Paula Schl ier 

Josef Schnel l 

Ludwig Schnel l 

Karl S c h ö n h e r r 

Birgit v o n S c h o w i n g e n - F i c k e r 

Heinrich (von) Schu l le rn 

Marko S c h w a r z b a c h 

Ludwig Sei fer t 

Rudolf S inwel 

Rober t Skorpi l 

Kaspar Speckbacher 

Wolfgang S tegmü l le r 

Eberhard Ste inacker 

Raoul Henrik S t rand 

Felix F. Strauss 

Josef St re i ter 

Alfred St robe l 

Caroline v o n T e r l a g o 

Ludwig Erik T e s a r (Ps. Ludwig Erde) 

Ingeborg T e u f f e n b a c h 

Ger t rud T h e i n e r - H a f f n e r 

Georg T rak l 

Marie T u r n o v s k a 

Heinrich Suso Wa ldeck 

A r thu r von Wal lpach z u Schwanen fe ld 

Josef W e n t e r 

Klaus W e b h o f e r (Ps. Klaus Mazohl) 

Fanny W i b m e r - P e d i t 

Ulla W i e s m a n n - F i c k e r 

Ludwig W i t t g e n s t e i n 

Karl Felix Wol f f 

ignaz Zange r l e 

Augus t Z e c h m e i s t e r 

Ot tmar Zei l ler 

Augus t Z iebe r 

Kosmas Z ieg le r 

Ignaz Vinzenz Z inger le v o n S u m m e r s b e r g 

Oswald Z inger le v o n S u m m e r s b e r g 

Joseph Z o d e r e r 

Anna Zo l le r 
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Bibliographie 
der in den letzten Jahren am Brenn er-Archiv 
und im Auftrag des Brenner-Archivs entstandenen 
Publikationen (Auswahl ) 

Paul Engelmann. Architektur. Judentum. Wiener Moderne. Hg. v. Ursula A. 
Schneider. W ien /Bozen : Folio 1999. ÖS 241,-. 
Dokumenta t ion des Internat ionalen Paul Enge lmann-Sympos iums (Innsbruck 1997). Mit Bei t rägen 
v o n J . Bakacsy, E. Benyoetz, E. Busek, A Janik, P. Kampits, Ch. Mader, B. McGuinness, w . Methlagl, Y. E. 
Safran, U. A Schneider, V. Slapeta, L Väclavek. 
(zu Paul Engelmann vgl S. 28/29) 

Ludwig v o n Ficker: Briefwechsel Bd. 4:1940-1967. (- Brenner -Stud ien Bd. 15) 
Innsbruck: Haymon 1996. ÖS 488,-. Siehe auch: Briefwechsel 1909-1914. (= Bren
ner-Studien Bd. 6) Salzburg: Otto Müller 1986. ÖS 450,-; Briefwechsel 1914-1925. 
(- Brenner-Studien Bd. 8) Innsbruck: Haymon 1988. ÖS 488,-; Briefwechsel 1926-
1939. (= Brenner-Studien Bd. 11) Innsbruck: Haymon 1991. ÖS 488,-. Alle hg. v. 
Ignaz Zanger le f . Walter Methlagl, Franz Seyr t u. An ton Unterk i rcher sowie Mar
tin Alber (Bd.4). 
Bis an sein Lebensende hielt Ludwig Ficker engs ten Kontakt zu r Generat ion der j u n g e n und jüngs ten 
Künst ler innen. Paul Celan, Christ ine Lavant, Christ ine Busta, Michael Gut tenbrunner , de r „lyrische" 
Thomas Bernhard u.a. nahmen Fickers Urteile über ihre Gedichte als Or ient ierung für ihr Schaffen an. 
(zu Ludwig (von) Ficker vgl. S. 8/9, 20/21, 32/35) 

Grete G u l b r a n s s o n : Der grüne Vogel des Äthers. Tagebücher Band l: 1904-1912. 
Hg. und k o m m e n t i e r t v o n Ulrike Maria Lang. Base l /F rank fur t /M. : S t roemfe ld 
1998. ÖS 715,-. 
Die Schriftstellerin Grete Gulbransson lebte in München, w o sie Kontakte zu zahlre ichen Künstlern 
und Schrif tstel lern de r Kul turszene hatte. Grete Gulbransson hinterl ieß un ter ande rem 222 Tage
buchbände, die durch die Fülle an zeitgeschicht l ichen Hin tergrund in format ionen und an Darstel lun
gen v o n B e g e g n u n g e n mit bedeu tenden Künstlern und Schriftstellern bestechen. 
(zu Grete Gulbransson vgl. s. 18/19) 

Volkmar H a u s e r Brüchige Fährten. Vo rwo r t v o n Walter Methlagl. Innsbruck: Edi
t ion Löwenzahn 1997. (- Brenner-Texte Bd. 3) ÖS 128,-. 
Präzise sowie schöpferische Beschreibung seiner Heimat, seiner Umwe l t und seiner Gefühle kenn
ze ichnen die Lyrik v o n Volkmar Hauser. Abseits jegl icher Tiroler Bodenständigkei t fo rmul ie ren sich 
Bilder v o n Innsbruck und Tirol. 

Fritz von H e r z m a n o v s k y - O r l a n d o : Sämtliche Werke in 10 Bänden. Hg. im Auftrag 
des Forschungsinst i tuts „Brenner-Archiv" un ter der Leitung v. Walter Methlagl u. 
Wendel in Schmidt-Dengler. Salzburg-Wien: Residenz-Verlag. 
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Bd. I: österreichische Trilogie. 1. Der Gaulschreck im Rosennetz. Roman. Hg. u. komm. v. Susanna 
Kirschl-Goldberg. 1983. 243 S., zahlreiche Abb., ÖS 295,-. 
Bd. II: österreichische Trilogie. 2. Rout am Fliegenden Holländer. Roman. Hg. u. komm. v. Susanna 
Kirschl-Goldberg. 1984. 348 S, ÖS 385,-. 
Bd. III: österreichische Trilogie. 3. Das Maskenspiel der Genien. Roman. Hg. u. komm. v. Susanna Gold
berg. 1989. 647 S, ÖS 520,-. 
Bd. IV: Erzählungen, Pantomimen und Ballette. Hg. u. komm. v. Klaralinda Ma-Kircher u Wende l in 
Schmidt-Dengler. 1991. 287 S., ÖS 385,-. 
Bd. V: Zwischen Prosa und Drama. Erzählte und dramatisierte Fassungen gleicher Stoffe. Der Kom
mandant von Kalymnos. Die Krone von Byzanz. Apoll von Nichts. Exzellenzen ausstopfen - ein Unfug. 
Der verirrte böse Hund. Hg. u. komm. v. Susanna Kirschl-Goldberg. 1986. 513 S., ÖS 480,-. 
Bd. VI: Dramen. Die Fürstin von Cythera. Kaiser Joseph II. und die Bahnwärterstochter, 's Wiesenhendl 
oder Der abgelehnte Drilling. Prinz Hamlet der Osterhase oder „Selawie" oder Baby Wallenstein. 
Hg. u. komm. v. Klaralinda Kircher. 1985. 451 S., ÖS 480,-. 
Bd. VII: Der Briefwechsel mit Alfred Kubin 1903 bis 1952. Hg. u. komm. v. Michael Klein. 1983. 484 S„ 
zahlreiche A b b , ÖS 480,-. 
Bd. VIII: Ausgewählte Briefwechsel 1885 bis 1954. Hg. u. komm. v. Max Reinisch. 1989. 591 S„ zah l 
reiche Abb., ÖS 520,-. 
Bd. IX: Skizzen und Fragmente. Hg. u. komm. v. Klaralinda Ma-Kircher u. Wendel in Schmidt-Dengler. 
1992. 378 S., ÖS 425," 
Bd. X: Sinfonietta Canzonetta Austriaca. Eine Dokumentation zu Leben und Werk Hg. u. komm. v. 
Susanna Goldberg und Max Reinisch. 1994. ÖS 980,-. 

Norber t C. Käser Gesammelte Werke. In Verb indung mit d e m Forschungsinst i tut 
Brenner-Archiv hg. v. Hans Haider, Walter Methlagl u. Sigurd Paul Scheichl. Inns
bruck: Haymon. 
Bd. 1: Gedichte. Hg. v. Sigurd Paul Scheichl. Lesehilfen u. Material ien v. Rober t 
Huez. 1988. 544 S., ÖS 385,-. 
Bd. 2: Prosa. Hg. v. Benedikt Sauer u. Erika Wimmer-Webhofer . Lesehilfen u. Mate
rialien v. Benedikt Sauer u. Toni Taschler. 1989.470 S., ÖS 385,-. 
Bd. 3: Briefe. Hg. v. Benedikt Sauer. Mit Nachträgen zu Bd. 1 u. Bd. 2.1991.421 S., 
ÖS 385,-. 
norber t c. kaser Li teraturkalender 1999. Hg. v. Christine Riccabona und Benedikt 
Sauer. Innsbruck: Haymonver lag / Literaturhaus am Inn 1998. ÖS 280,-. 
(zu N.C. Kaser vgl. S. 24/25) 

Erich Kräut le r Menschen am Xingü. Eine dokumentarische Autobiographie. Hg. v. 
Angelika Meusburger im Auftrag des Brenner-Archivs. Wien: Böhlau 1997 ÖS 398,-. 
Erich Kräutler (1906-1985) erzähl t aus se inem Leben als Missionar in den Jahren 1934 bis 1965 am 
größ ten Nebenf luß des Amazonas . Au f zahl losen, oft gefähr l ichen Reisen lernt er die schwier ige 
Situat ion de r Indianer zw ischen u rsprüng l i cher Lebensform, Anpassung und Un te rgang kennen. 
Kräutler dokument ie r t die Pionierzeit e iner Missionsarbeit, die ihr eigenes Tun kritisch reflektiert. 

Christine Lavant: Das Wechselbälgchen. Hg. und mit e inem Nachwor t versehen 
von Annette Steinsiek und Ursula A Schneider Salzburg: Otto Müller 1998. ÖS 198,-. 
„Das Wechselbä lgchen" - eine Erzählung über ein behindertes, unehel iches Kind und seine in Glau-
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ben und Aberg lauben erstarr te ländliche Umwe l t - war bereits 1948 für eine Veröffent l ichung vor
gesehen, die aber nicht zus tande kam. Die Erzählung galt als verschol len und w u r d e nun erstmals 
publiziert. 

Christine Lavant: Herz auf dem Sprung. Die Briefe an Ingeborg Teuffenbach. Im 
Auftrag des Brenner-Archivs (Innsbruck) hg. v o n Annet te Steinsiek. Salzburg: Otto 
Müller 1997. ÖS 248,-
Die hier erstmals veröf fent l ichten Briefe Christ ine Lavants an ihre Freundin Ingeborg Teuf fenbach 
geben e inen Einblick in äußere und innere Stat ionen des ungewöhn l i chen Lebenswegs der Dichte
rin. Man s ieht Chr is t ine Lavant in i h rem Bez iehungse r l eben , mi t d e m Prob lem des N ich t -mehr -
schreiben-Könnens, in Verzwei f lungen und Beobachtungen, in ihren Sehnsüchten und Hal tungen. 

Christine Lavant: Die Schöne im Mohnkleid. Erzählung. Im Auftrag des Brenner-
Archivs (Innsbruck) hg. und mit e inem Nachwor t ve rsehen v o n Annet te Steinsiek. 
Salzburg: Otto Müller 1996. ÖS 198,-. 
Kurz v o r ihrem 33. Geburts tag schreibt Christine Lavant an die neue Person in ihrem Leben, an die 
Freundin „Ingeborg", ze ichnet ihr Bilder ihrer Kindheit, ihres Werdens . Sie erzähl t v o m Haus ihrer 
Kindheit, v o n den Schwestern, von sich als d e m kleinen „über und über v e r b u n d e n e n Mädchen", das 
de r g a n z e n Dynamik des Ausgeschlossenseins ausgesetz t war, die v o n m a n c h e n Personen durch 
Momen te der Bereitschaft und Zune igung durchbrochen wurde . 

(zu Christine Lavant vgl. S. 26/27) 

Josef Le i tgeb: Gesammelte Werke 

Bd. 1: Das unversehrte Jahr. Chronik einer Kindheit Innsbruck: Tyrolia 1997 ÖS 248,-. 
Bd. 2: Von Blumen, Bäumen und Musik Innsbruck: Tyrolia 1997 ÖS 248,-. 
Bd. 3: Gedichte. Innsbruck: Tyrolia 1997 ÖS 198,-. 
Diese Edition de r Werke des Tiroler Schriftstellers und ßrenner-Mi tarbei ters w u r d e z u m Anlaß des 
100. Gebur ts tages des Dichters am 17 8.1997 vorberei tet . Sie ist als Gesamtausgabe auf insgesamt 
7 Bände angelegt , die bis z u m J a h r 2002 erscheinen sollen. 

Mi t te i lungen aus d e m B r e n n e r - A r c h i v , 16/1997 
die Zeitschrift des Brenner-Archivs; erscheint jährl ich, enthält wissenschaft l iche Beiträge zu den For
schungsgebie ten des Archivs, Faksimiles, Rezensionen, Notizen. ÖS 150,-

Georg Trakl : Innsbrucker Ausgabe. Historisch-kritische Ausgabe der Werke und 
des Briefwechsels mit Faksimiles der handschriftlichen Texte Trakts. Hg. v o n 
Ebe rha rd S a u e r m a n n u n d H e r m a n n Zwersch ina . F rank fu r t /Base l : 
St roemfe ld /Roter Stern. 
Bd. II: Dichtungen Sommer 1912 - Frühjahr 1913. Mit Handschriften-Faksimiles. 
1995. ÖS 1.080,-. 
Bd. III: Dichtungen Sommer 1913 - Winter 1913/14. Mit Handschriften-Faksimiles. 
1998. ÖS 1.080,-. 
S u p p l e m e n t b ä n d e im Schuber : Georg Trakl: Gedichte. Sebastian im Traum. 
Reprint. 1995. ÖS 715,-. 
Grund lagen der textkr i t ischen Arbei t sind die Faksimiles der überl ieferten Handschr i f ten sowie der 
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v o m Au to r selbst ve rände r ten Typoskripte. Die versch iedenen Texts tu fen ' e rgeben sich aus Hand
schriften, Typoskr ipten und Druckfassungen. Es geh t darum, jenen Prozeß deutl ich zu machen, der 
Dichten bedeutet - den Vorgang, der Vorrang hat vo r d e m Ergebnis. 

Georg Trakl 1887 - 1914. Katalog zu r Ausstellung des Forschungsinstituts Bren
ner-Archiv. Gestaltet von Walter Methlagl und Eberhard Sauermann. 1995. ÖS 110,-. 
(zu Georg Trakl vgl. S. 12/13, 32/33) 

Johannes E. T r o j e r Hitlerzeit im Villgratental. Verfolgung und Widerstand in Osttirol. 
Innsbruck: Edition Löwenzahn/SKARABÄUS 1995. (- Brenner-Texte Bd. 1) ÖS 248,-. 
Der Vil lgrater Schriftsteller Johannes E. Trojer (1935-1991) schildert ungewöhn l ich lebensnahe, mit 
we lchen Mitteln das nationalsozialistische Regime im Vil lgratental Fuß faßte und welche F o r m e n 
und Motive des Widerstands die eingesessene Bevölkerung entgegensetz te . 

Allan Janik, Hans Veigl: Wittgenstein in Wien. Wien: Spr inger 1998. ÖS 275,-. 
Ein Führer durch eine Architekturlandschaft und einen sozialen Raum - Wien zwischen 1860 und 1930. 

Allan Janik, Stephen Toulmin: Wittgensteins Wien. Wien: Docker 1998. ÖS 378,-. 
Crundthese dieses bekannten Werkes der Literatur zu Ludwig Wit tgenstein ist, daß dessen Denken 
und seine Persönlichkeit mit d e m kreativen Milieu Wiens u m 1900 in Zusammenhang gebracht wer 
den müssen. Wit tgenstein w u r d e durch die künstlerische und intellektuelle A tmosphäre der Donau
metropole entscheidend geprägt , und er blieb Wien immer ve rbunden . 

Ludwig W i t t g e n s t e i n : Denkbewegungen. Tagebücher 1930-1932, 1936-1937. 
Herausgegeben von Ilse Somavilla. Innsbruck: Haymon 1997 (2 Bände im Schu
ber, ÖS 490,-) 
Wie eine Sensation schlug un ter Wi t tgenste in-Forschern die Meldung ein, daß bisher völlig unbe
kannte Texte des g roßen Phi losophen entdeckt w u r d e n . Es sind Tagebücher bzw. Manuskripte, in 
denen Wit tgenstein seiner Gewohnhe i t gemäß philosophische Gedankengänge neben Reflexionen 
persönl ichen Charakters und kul turgeschicht l ichen Über legungen eintrug. (Kritische Ausgabe und 
Lesefassung, mit Kommentar.) 

Ludwig Hansel - Ludwig Wittgenstein. Eine Freundschaft Briefe, Aufsätze, Kom
mentare. Hg. v o n Ilse Somavilla, An ton Unterk i rcher und Christian Paul Berger 
un ter der Leitung v o n Walter Methlagl und Allan Janik. (= Brenner-Studien Bd. 14) 
Innsbruck: Haymon 1994. ÖS 488,-. 
(zu Ludwig Wittgenstein vgl. S. 16/17, 22/23, 28/29, 30/31.1 

Ausstellungen 
Norber t C. Kaser. Zusammengeste l l t von Christine Riccabona und Benedikt Sauer. 
Der Scherer . Zusammengeste l l t von Sabine Falch. 
Georg Trakl . Zusammengeste l l t v o n Walter Methlagl und Eberhard Sauermann. 

Die Ausstellungen können ausgeliehen werden. 
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