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Zusammenfassung

»MaKe a jazz noIse  
here«
jazz-GeschIchte(n) In der 
deutschsprachIGen  
GeGenwartslIteratur –  
eIne sKIzze

Make a jazz noise here« – so benannte 
1991 der amerikanische Musiker Frank zap-
pa eine doppel-cd, die aus einer Montage 
von Konzert-Mitschnitten bestand.1 wäh-
rend die Musik zappas das spektrum von 
pop und rock über jazz bis zu neuer Musik 
abdeckte, sind auf dieser Veröffentlichung 
passagen herausgeschnitten und zusammen-
gestellt worden, die dem jazz-Bereich zuge-
ordnet werden können. In den Konzerten 
soll zappa durch ein entsprechendes system 
von handzeichen bei seinen Musikern kurze 
musikalische einsprengsel abgerufen haben 
– »jazz noises«, worauf der cd-titel offenbar 
anspielt. was sich hier als ein artistisches 

1  diese skizze wäre selbst in ihrer knappen und 
höchst vorläufigen Gestalt nicht möglich gewesen 
ohne die lebhaften diskussionen und wertvollen an-
regungen aus dem von rené Michaelsen und mir im 
wintersemester 2011/12 an der universität zu Köln 
angebotenen interdisziplinären seminar der Germa-
nistik und Musikwissenschaft mit dem titel »Make a 
jazz noise here: deutschsprachige literatur und afro-
amerikanische Musik«, wofür ich meinem Kollegen 
und den studierenden herzlich danke.

Die Geschichte des Jazz 
spiegelt sich auch in der 
literarischen Aneignung dieser 
Musikrichtung nieder, die v. a. 
in einer Nutzung dieser Musik 
und Musiker als literarische 
Stoffe oder Motive besteht. 
Während in der Weimarer 
Republik der Jazz vom Ragtime 
bis Swing als Totentanz auf 
den Wilhelminismus oder gar 
die abendländische Kultur 
begriffen wird, erscheint 
er in der Nachkriegszeit als 
zugleich anti-faschistische und 
modernistische Form. Dabei 
entstehen Jazz-Geschichten, 
die nicht selten aus älteren 
zivilisationskritischen 
Philosophien oder neueren 
politischen Mythen gespeist 
werden, aber auch neue 
intermediale Formen.
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spiel mit intermusikalischen zitationsverfahren präsentiert, verweist auf 
ein noch nicht ausreichend gewürdigtes analoges literarisches phänomen: 
Motive und stoffe aus dem Bereich des jazz und »jazz noises«, also z. B. 
Verweise und zitate, innerhalb der literatur. denn »jazz« ist mehr als 
viele andere Musikrichtungen ideologisch aufgeladen und auf politisch-
soziale Kontexte bezogen. jazz stellt nicht nur das objekt eines historischen 
wissens (oder unwissens), von Klischees, Mythen und legenden, dar, 
sondern offenbart sich auch als diskurs oder – anders formuliert – als 
sinnkonstruktion mit handlungsmacht. 

einige wenige einflussreiche jazz-diskurse sollen im Folgenden skizziert 
werden, wobei der Fokus auf der deutschsprachigen literatur liegt und auch 
innerhalb dieses Bereichs nur streiflichter möglich sein werden.2 ausgeklam-
mert werden damit prominente werke der internationalen ‚jazz-literatur’ 
wie Francis scott Fitzgeralds Tales of the Jazz Age, Boris Vians Drehwurm, 
Swing und das Plankton, josef Škvoreckýs Das Baßsaxophon, julio cortázars Der 
Verfolger, e. l. doctorows Ragtime, william Kotzwinkles The Hot Jazz Trio und 
toni Morrisons Jazz, um nur einige zu nennen – auf jack Kerouac wird noch 
kurz zurückzukommen sein.3 nur hingewiesen sei auf die Interferenzen des 
jazz auch mit dem Film4 und der Bildenden Kunst5 – nicht nur die allseits 
bekannten Gemälde und zeichnungen von otto dix und George Grosz, 
sondern z. B. auch an die Gestaltung von schallplattencover, z. B. an jackson 
pollocks coverbild zu ornette colemans lp Free Jazz oder an andy warhols 
coverdesigns für die plattenfirmen Blue note, prestige und rca.6

2  hierbei können die ergebnisse z. B. der umfassenderen (und auch qualitativ oft 
der deutschsprachigen untersuchungen zum thema überlegenen) us-amerikanischen 
Forschung zur ’eigenen‘ literaturszene nur partiell nutzbar gemacht werden; speziell die 
us-amerikanische literatur ist voll von auseinandersetzungen mit jazz, basiert aber auf 
völlig anderen historischen, politischen und sozialen Voraussetzungen. Vgl. exemplarisch 
die knappe, aber höchst instruktive studie von peter townsend: Jazz in American Culture, 
jackson 2000. den besten Gesamtüberblick, der auch den deutschsprachigen Bereich be-
rücksichtigt, bietet der voluminöse sammelband That‘s Jazz. Der Sound des 20. Jahrhunderts. 
Eine Musik-, Personen-, Kultur-, Sozial- und Mediengeschichte des Jazz von den Anfängen bis zur 
Gegenwart. hg. v. Klaus wolbert, darmstadt 1997.

3  empfehlenswert sind u. a. die folgenden anthologien: The Jazz Fiction Anthology. hg. 
v. sascha Feinstein, david rife, Bloomington – Indianapolis 2009; mit besonderer Berück-
sichtigung der deutschsprachigen literatur: Black and Blues. Literatur aus dem Jazz-Zeitalter. 
hg. v. hans christoph Buch, Frankfurt/Main 1995. 

4  Vgl. beispielsweise Thriving on a Riff. Jazz and Blues Influences in African American Lite-
rature and Film. hg. v. Graham lock/david Murray, new York 2009. 

5  Vgl. The Hearing Eye. Jazz and Blues Influences in African American Visual Art. hg. v. 
Graham lock/david Murray, new York 2009.

6  Vgl. zum gesamten Komplex den geradezu enzyklopädischen ausstellungskatalog 
Le siècle du Jazz. Art, cinéma, musique et photographie de Picasso à Basquiat. direction: daniel 
soutif, paris 2009.
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Im Blick soll en passant auch die Frage bleiben, inwieweit sich die musi-
kalische in der literarischen Form niederschlägt. Grundsätzlich sind drei 
dimensionen in der Beziehung von literatur zu jazz zu unterscheiden: 
(1) auf inhaltlicher ebene geht es um jazz (oder jazzmusiker) als thema, 
stoff, Motiv, zitat oder anspielung innerhalb eines literarischen texts, (2) 
auf formaler um den einfluss struktureller eigenschaften des jazz auf z. B. 
veränderte sprachlich-stilistische charakteristika eines texts, und (3) auf 
performativer ebene um die musikalische Begleitung oder umrahmung 
eines vorgetragenen texts durch jazzmusik und/oder eine jazz-artige 
Vortragsweise (z. B. swingend, synkopiert), wobei das improvisatorische 
Moment, d. h. die jazztypische spontane Variation des Materials, in der 
regel nicht zum tragen kommt. Improvisatorische Momente im (quasi-) 
literarischen Bereich finden sich eher außerhalb jazzrelevanter Bereiche, z. 
B. bei poetry slam, Improvisationstheater und stand-up comedy.

Innerhalb der deutschsprachigen literatur finden sich als besonders 
markante zeitliche und räumliche Felder der literarischen auseinanderset-
zungen mit jazz – grob holzschnittartig dargestellt – erstens die weimarer 
republik, deren jazz-Image weitgehend geprägt durch den jazz als eine 
neuartige tanz- und unterhaltungsmusik geprägt ist,7 sowie zweitens die 
literatur nach 1945 mit ihrer rezeption auch des Bebop als musikalischer 
Kunstform und allgemein des jazz als politisch widerständiger Musik, 
wobei sich in der ddr-literatur8 naturgemäß andere ausprägungen als 
in der Brd, der schweiz und in Österreich finden. 

* * *

die bisher am besten erforschten literarischen jazz-werke sind in der zeit 
der weimarer republik zu finden. exemplarisch genannt seien erstens die 

7  Vgl. die umfassende darstellung (mit zahlreichen Verweisen auf die Forschungsliteratur) 
von andreas anglet: Die Avantgarden in Frankreich und Deutschland zwischen 1912 und 1930 und 
der amerikanische »Jazz«. In: Avantgarden in Ost und West. Literatur, Musik und Bildende Kunst 
um 1900. Hg. v. Hartmut Kircher, Maria Kłanska und Erich Kleinschmidt, Köln – Weimar 
– wien 2002, s. 57–89 sowie cornelius partsch: Schräge Töne. Jazz und Unterhaltungsmusik in 
der Kultur der Weimarer Republik, stuttgart – weimar 2000, der vier phasen der jazzrezeption 
unterscheidet. Vgl. auch die reihe »darmstädter Beiträge zur jazzforschung« v. a. mit den 
folgenden Bänden: Jazz in Deutschland. hg. v. wolfram Knauer, hofheim 1996 und Jazz und 
Gesellschaft. Sozialgeschichtliche Aspekte des Jazz. hg. v. wolfram Knauer, hofheim 2002. siehe 
grundsätzlich auch http://www.jazzinstitut.de mit umfangreichen Materialien und Verweisen 
(texte, Bibliographien u. a.). 

8  zum jazz in der ddr-literatur siehe (neben den studien zu einzelnen autoren und 
werken) z.B. Bernfried höhne: Jazz in der DDR: eine Retrospektive. Frankfurt/Main: 1991; 
werner josh sellhorn: Jazz – DDR – Fakten: Interpreten, Diskographien, Fotos, CD, Berlin 2005; 
Freie Töne: Die Jazzszene der DDR. hg. v. rainer Bratfisch, Berlin 2005. 
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dada-Bewegung, deren Inszenierungen nicht selten von jazzmusik beglei-
tet waren (einige dadaisten waren selbst jazzmusiker) und das Bauhaus, 
das ebenfalls über eine eigene, offenbar qualitativ hochstehende jazzband 
verfügte,9 zweitens das Musiktheater, darunter Bertolt Brechts und Kurt 
weills Mahagonny und Dreigroschenoper sowie ernst Kreneks Jonny spielt auf, 
dessen notencover 1938 als Vorlage des plakats zur düsseldorfer ausstel-
lung »entartete Musik« diente, außerdem songs von walter Mehring u. a. 
drittens finden sich zahlreiche romane wie z. B. Felix dörmanns Jazz. Ein 
Wiener Roman (1925), hermann hesses Steppenwolf (1927), hans janowitz‘ 
Jazz (1927; janowitz ist auch der drehbuchautor des Films Das Cabinett 
des Dr. Caligari) und rené schickeles Symphonie für Jazz (1929). Fast allen 
diesen werken ist, wie andreas anglet treffend zusammenfasst, ein Bezug 
auf die usa gemeinsam (wohingegen die französische ‚jazz-literatur‘ 
bereits früh direkte afrika-Bezüge zeige): »am ende des ersten weltkriegs 
als alternative zur wilhelminischen Gesellschaft, am ende der zwanziger 
jahre als sprudelnde Quelle eines neuen lebensstils«.10 dies erfolgt aber 
nur in einzelfällen mit realen oder zumindest behaupteten künstlerischen 
Konsequenzen, wie z. B. bei hans janowitz, in dessen roman Jazz es nicht 
nur heißt: »die welt war jazz geworden«, sondern auch gesagt wird, dass 
dieser »erste[ ] jazz-roman [...] nach den Gesetzen der jazz-Musik entstan-
den ist«, was sich am werkaufbau zeige (worauf im Folgenden noch kurz 
einzugehen sein wird).11

literarische phänomene der Moderne um 1900 werden hier nicht nur 
mit dem jazz in ein analogieverhältnis gebracht, sondern im hinblick auf 
die umsetzung von musikalischem in literarisches Material als geradezu 
jazzartig angesehen. eine solche Gleichsetzung kann zwar als unerlaubter 
Vergleich unterschiedlicher Formsprachen angesehen werden, dokumen-
tiert jedoch einen typischen diskurs (oder Mythos) vom jazz als literari-
schem Formmodell. tatsächlich stellt der jazz die Begleitmusik, bisweilen 
auch nur einen vagen assoziationsraum der literarischen Moderne dar, 
der nicht selten zu einem mythischen raum wird, welcher als konkret 
historisch-politischer präsentiert wird.12 der jazz-diskurs der 1920er jahre 

9  Hingewiesen sei auch auf das 1922 in Zagreb von Dragan Aleksić herausgegebene 
journalheft »dada-jazz«, vgl. den auch grundsätzlich für die 1920er jahre höchst instrukti-
ven Beitrag von jed rasula: Jazz as Decal for the European Avant-Garde. In: Blackening Europe: 
The African American Presence. hg. v. heike raphael-hernandez, new York 2004. s. 13–34, 
hier s. 23. 

10  anglet: Die Avantgarden [...] und der amerikanische Jazz, s. 89.
11  hans janowitz: Jazz. Roman. Mit einer jazz-cd, Bonn 1999. s. 6f., 9, 111f.
12  Vgl. grundlegend Marc Fabian erdl, armin nassauer: Kippfigur. Zur Geschichte der 

deutschen Jazzrezeption und ihrer Mythen von Weimar bis heute. In: Traditionsanspruch und Tra-
ditionsabbruch. Die deutsche Kunst und ihre diktatorischen Sachwalter. Kulturelle Moderne und 
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vermischt sich dabei mit einer ganzen reihe kultur- und zivilisationskriti-
scher diskurse ebenso wie mit afrika- und amerika-Images, mit exotismus 
und orientalismus. Beispielsweise wird in Bruno Franks Politischer Novelle 
der tanz josephine Bakers zu einem signum für den Kulturkampf zwischen 
asien und europa (d. h. wildheit und zivilisation) – eine Konstruktion, 
die thomas Mann in seiner rezension des Buchs lobend nacherzählte:

die tanzbar mit gläsernem leuchtboden, die negerkapelle, afrika. das Mo-
tiv ’afrika’ als Bedrohung, als rassen-hautgout, Verführung und sinnliche 
Übermacht, klingt erstmals auf und schwillt zum Fortissimo beim virtuos 
und geistreich inszenierten aufritt der weltberühmten negertänzerin, die 
hier Becky Floyd heißt, bei ihrem siegesfrechen und dunklen Fleischesspiel 
mit dem in greiser Instinktlosigkeit sie feiernden und ihr gehorsamen[ ] 
europa. das ist vorzüglich; aber der erzählerische und ideelle effekt wird 
überboten durch den einsatz des Gegenmotivs ›europa‹, ›Griechenland‹, 
›salamis‹ [...].13

Bei Bruno Frank heißt es: »In ihr [d. h. Becky Floyd] unterlag die weiße 
Gesellschaft dem scharfen reiz der rasse von übermorgen.«14 und dieses 
Motiv – der jazz als soundtrack zum untergang europas – wird zu einer 
wesentlichen Gedankenfigur v. a. der späten weimarer republik. während 
in hermann hesses Steppenwolf Mozart als musikalisches Gegenstück zum 
jazz fungiert,15 ist dies ansonsten fast durchgängig der walzer. so beginnt 
Becky Floyd (alias josephine Baker) in Bruno Franks erzählung »einen 
tanz, der beinahe altmodisch wirkte, eine art schmachtenden walzers«, 
den sie »ganz langsam« vollführte; schon während dessen ging sehr ver-
einzelt »ein zucken durch ihren leib, und eine blitzschnelle, harte und 
bizarre Geste zerschnitt den züchtigen tanz und schien ihn zu verhöhnen« 
– und völlig abrupt wandeln sich Musik und tanz: »Keine pause. Mit ei-
nem aufschrei fand die negermusik zu sich selber zurück.«16 die gleiche 

bildungsbürgerliche Semantik II. hg. v. Georg Bollenbeck, thomas la presti. wiesbaden 2002. 
s. 185–227. Vgl. für den us-amerikanischen Bereich wiederum townsend: Jazz in American 
Culture, s. 160–185 (Kap. 6). 

13  thomas Mann: [rezension zu Bruno Frank:] Politische Novelle. In: ders.: Gesammelte 
Werke in 13 Bänden. Band 10, Frankfurt am Main 1974, s. 685–700, zitat s. 696.

14  Bruno Frank: Politische Novelle. In: ders.: Ausgewählte Werke. Prosa, Gedichte, Schauspiele, 
hamburg 1957, s. 86–145, hier s. 104. Vgl. auch jules-rosette Bennetta: Josephine Baker in Art 
and Life: The Icon and the Image, chicago 2007.

15  zur rolle der Musik, insbesondere des jazz, in hesses Steppenwolf vgl. Marc a. weiner: 
Undertones of Insurrection. Music, Politics, and the Social Sphere in Modern German Narrative, 
lincoln – london 1993. s. 101–149, der diesen roman u. a. im Kontext von Bruno Franks 
Politischer Novelle und thomas Manns Tod in Venedig diskutiert.

16  Frank: Politische Novelle, s. 105. 
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opposition, wie sie josephine Baker hier inszeniert hatte, findet sich auch 
in anstandsbüchern der zeit wie dem von paula von reznicek: »urwald-
melodien kultivieren moderne tanzsucht. Bananas, jazz, Blackbottom sind 
die pseudos, die diktieren, und nur als Kontrast, als anmutiger ’beau reste’ 
einer beschaulicheren zeit bleibt – der walzer!«17

jazz als signum der neuen epoche findet sich mit einer wesentlichen 
neuen wendung auch in alice Gerstels text Jazz-Band von 1922: »jede zeit 
hat ihren ausdruck. […] der tiefste ausdruck einer zeit aber ist immer ihre 
Musik«, wobei »für die sterbende zeit der Bourgeosie die jazzband« das 
symbol sei – die tanzenden genießen mit »halbgeöffnetem Mund und halb-
geschlossenen augen […] die trunkene wollust dieser tollen Musik«:

die säle sind mit antikem Kubismus getüncht, alle reste verschwundener 
Kulturen haben sich in ihnen ein letztes rendez-vous gegeben […]. denn 
hier, hier in stimmung und jazzmusik, entfaltet sich die letzte produktivität 
dieser sterilen zeit: die Genialität der eklektik, das Barmixertum der seelen, 
die hemmungslosigkeit der durcheinanderwürfelung und Verschmelzung 
der Komplexe, die raserei des Marionettenhaften, die leidenschaft der 
zum tode Verurteilten, die noch einen blauen und singenden hering essen 
möchten.

aber manchmal klingt es aus den trommelwirbeln und trompetenstößen 
wie der ungeheure rhythmus der Internationale: »Brüder, höret die si-
gnale...« […]18

auf eine für diese zeit eigenartige weise mischt sich hier der kulturkri-
tische abgesang an eine todgeweihte zivilisation mit einem aufruf zur 
sozialen revolution, für die jedoch nicht der jazz, sondern Die Internationale 
die musikalische Folie bildet und deren theoretisches Fundament ange-
sichts einer solchen nostalgisch bis reaktionär anmutenden Kulturdiagnose 
bedenklich stimmt. solche abgesänge, wie sie häufiger in den 1920er/30er 
jahren zu finden sind, könnte man für prophetisch halten, doch speisen 
sie sich weitestgehend aus geläufigen kultur- und zivilisationskritischen 
philosophien. so findet sich jazz immer wieder in einem Kontext mit 
Friedrich nietzsches dionysischem, das auch für thomas Manns unter-
gangsszenario in Tod in Venedig das geistige Vorbild geliefert hatte: als 
letzte ekstase und wilde raserei in sex und rausch. damit wird jazz der 

17  paula von reznicek: Auferstehung der Dame [1928]. 7. auflage, stuttgart [o.j.]. s. 138. 
zitiert nach der cd-roM: Gutes Benehmen. Anstandsbücher von Knigge bis heute (= digitale 
Bibliothek Band 108). hg. von werner zillig, Berlin 2004. s. 12490.

18  alice Gerstel: Jazz-Band, »die aktion« 12, nr. 4–5 (4. Februar 1922), s. 90f. zitiert 
nach dem abdruck in »deutsche Geschichte in dokumenten und Bildern« (deutsches 
historisches Institut, washington), url: http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/pdf/deu/
cult_Gerstel_Ger.pdf (21.3.2012).
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soundtrack zum angeblichen niedergang des abendlands bzw. europas 
angesichts eines einbrechenden Fremdens, das abwechselnd als das asia-
tische, das afrikanische oder das amerikanische apostrophiert wird. hier 
steht denn für viele zeitgenossen der weimarer republik – nicht nur in 
hesses Steppenwolf – einerseits Mozart, andererseits der walzer gegen die 
’einbrechende’ afro-amerikanischen Musik. 

* * *

die Bedeutung des jazz in der Kultur nach 1945 ist nicht zuletzt geprägt 
durch zwei Momente: erstens die musikalische erneuerung des jazz 
durch den Bebop, später auch dem so genannten Free jazz, und zweitens 
durch den Mythos des jazz als anti-faschistischer, später anti-totalitärer 
oder in anderer hinsicht widerständiger Musik, obwohl jazz während 
der zeit des nationalsozialismus toleriert wurde und gelegentlich auch 
in staatstragender propagandistischer Funktion zum einsatz kam.19 jazz 
bleibt omnipräsent, auch in der literatur. so finden sich kurze, aber aus-
sagekräftige Verweise auf den jazz in wolfgang Koeppens Tauben im Gras20 
und Günter Grass Blechtrommel.21 noch in uwe timms roman Rot ist der 
protagonist eigentlich jazzmusiker und -kritiker, aber verdient sein Geld 
mit leichenreden;22 die politische oppositionshaltung findet hier ihren 
virtuellen soundtrack im jazz, ebenso wie bei Koeppen ständig jazzmusik 
erwähnt wird und bei Grass oskar Matzerath vom kindlich-anarchistischen 
trommler zum jazzschlagzeuger wird. Gerade bei Grass ist zu dieser zeit 
die Vorstellung von jazz noch vom swing als tanzmusik geprägt, so dass er 
auch einige aus der weimarer republik hinlänglich bekannten jazz-Images 
reproduziert.23 In der österreichischen literatur finden sich als Äquivalente 

19  Vgl. erdl/nassauer: Kippfigur; Martin lücke: Jazz im Totalitarismus. Eine komparative 
Analyse des politisch motivierten Umgangs mit dem Jazz während der Zeit des Nationalsozialismus 
und des Stalinismus, Münster 2004.

20  wolfgang Koeppen: Tauben im Gras, stuttgart 1951.
21  Günter Grass: Blechtrommel, neuwied – darmstadt – Berlin 1959. 
22  uwe timm: Rot, Köln 2001. Vgl. andrea albrecht: »Wir hätten mehr singen sollen.« Jazz, 

Politik und Sinnlichkeit in Uwe Timms »Rot«. In: »(Un-)erfüllte Wirklichkeit«: neue Studien zu 
Uwe Timms Werk. hg. v. Frank Finlay/Ingo cornils, würzburg 2006, s. 9–30.

23  dies änderte sich allerdings einige jahrzehnte später, als er z. B. zusammen mit dem 
(Free-) jazz-schlagzeuger Günter Baby sommer auf lesereise ging. Vgl. grundsätzlich an-
selm weyer: Günter Grass und die Musik, Frankfurt/Main 2006. der erzähler oskar Matzerath 
sagt im Kapitel »der zwiebelkeller« (im III. Kapitel) »Ich liebe die jazzmusik, wie ich den 
wiener walzer liebe«, als ob es sich um kompatible Musikformen handele, was nur vor 
dem hintergrund von charleston, shimmy usw. sinn macht, nicht aber im Kontext des zu 
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die romane Schwarzer Peter von peter henisch24 und Abendland von Mi-
chael Köhlmeier, in denen der Blues eine dem jazz gleichberechtigte rolle 
spielt und beide einen wesentlich größeren handlungsanteil haben, als 
dies in der literatur der unmittelbaren nachkriegszeit üblich war.25 Beide 
romane gehören einer textgruppe an, der z. B. auch Grass’ Blechtrommel 
und walter Kempowskis Tadellöser und Wolff26 zugerechnet werden können: 
den epochenromanen, die bis zu ein jahrhundert revue passieren lassen 
und in denen jazz als zumindest ein signum des 20. jahrhundert, v. a. für 
die 1920er jahre und die zeit nach 1945, offenbar häufiger eine mehr oder 
weniger handlungstragende rolle spielt. 

Gerade da die erinnerungen an die synkopierte unterhaltungsmusik der 
weimarer republik nie ganz verblasste, da der jazz auch im nationalso-
zialismus zwar als un-deutsche Musik tabuisiert, aber nie ganz tot – und 
auch nicht konsequent verboten war, bleibt in deutschland eine gewisse 
Kontinuität in der jazzrezeption bestehen, so dass auch in diesem Fall von 
einem ’nullpunkt’ nicht die rede sein kann. so setzte sich unmittelbar nach 
1945 die referenz des jazz auf amerika als einem ’land der Freiheit’ fort, 
das schon die rezeption in der weimarer republik prägte, wurde aber 
gleichzeitig im westen anti-faschistisch aufgeladen, während das angeblich 
freiheitliche Moment des jazz in der ddr eher Kommunismus-kritisch 
zu verstehen war.27 eine neue Qualität erhält das politische Moment des 
jazz erst in den 1960er jahren mit dem Free jazz, was jedoch keine große 
wirkung auf die deutschsprachige literatur zeigt – hier bleibt es bei ein-
zelnen erwähnungen, während er in der us-amerikanischen Kultur nicht 
zuletzt durch den Musikerverband aacM und prominente jazzaffine 
schriftsteller wie v. a. amiri Baraka eine wesentlich bedeutendere und 
verstärkt politische rolle spielte und z. t. noch spielt.28 In der deutschen 
nachkriegsliteratur finden vielmehr jazzformen der Vorkriegszeit und erst 
später und mit meist großer Verzögerung der Bebop, cool jazz und Modern 
jazz, jedoch kaum der Free jazz erwähnung. diese werden häufig eher vage 

dieser zeit neuen Bebop. Günter Grass: Die Danziger Trilogie: Die Blechtrommel – Katz und 
Maus – Hundejahre, darmstadt – neuwied 1980. s. 472.

24  peter henisch: Schwarzer Peter, salzburg – wien 2000.
25  Michael Köhlmeier: Abendland. Roman, München 2007.
26  walter Kempowski: Tadellöser und Wolff, München 1978.
27   allerdings gab es parallel dazu zahlreiche Versuche, den jazz als widerständige 

Kunst, vor allem der ehemaligen sklaven und noch immer unterdrückten Menschen in den 
(kapitalistischen) usa, zu etablieren. ein wichtiges Beispiel ist jens Gerlach: Jazz. Gedichte, 
Berlin – weimar 1966.

28  Vgl. william j. harris: »How you sound??« Amiri Baraka Writes Free Jazz. In: Uptown 
Conversation: The New Jazz Studies. hg. v. robert G. o’Meally/Brent hayes edwards/Farah 
jasmine Griffin, new York 2004. s. 312–325.
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umschrieben oder als atmosphärisches zitat auf wenig konkrete weise mit 
gesellschaftspolitischer und/oder ästhetischer Bedeutung aufgeladen. 

wolfgang Borchert hatte unmittelbar nach ende des zweiten weltkriegs 
in seinem kurzen text Das ist unser Manifest idealtypisch ein wesentliches 
jazz-Image seiner zeit formuliert, als er den jazz die Marschmusik ablösen 
ließ und dies als kulturellen neuanfang bezeichnete:

die Kanonen und die Feldwebel brüllen nicht mehr. wir werden weinen, 
scheißen und singen, wann wir wollen. aber das lied von den brausen-
den panzern und das lied von dem edelweiß werden wir niemals mehr 
singen. [...]

jetzt ist unser Gesang der jazz. der erregte hektische jazz ist unsere Mu-
sik. und das heiße verrückttolle lied, durch das das schlagzeug hinhetzt, 
katzig, kratzend. [...]

unser juppheidi und unsere Musik sind ein tanz über dem schlund, der 
uns angähnt. und diese Musik ist der jazz. denn unser herz und unser 
hirn haben denselben heißkalten rhythmus: den erregten, verrückten und 
hektischen, den hemmungslosen.29

das orgiastische angesichts des untergangs und der jazz als seine Mu-
sik darf als bekannter topos aus der zeit der weimarer republik gelten, 
während der letztlich optimistische anti-militaristische Impetus eine neue 
wendung ist. hatte alice Gerstel noch für positive musikalische signale 
die im späten 19. jahrhundert komponierte Internationale erklingen lassen 
müssen, wird nun jazz zum politikum. 

jazz als angeblicher sound des post-faschistischen west-deutschland 
beschreibt jürgen Becker in seiner experimentellen prosa Felder von 1964, 
in deren 97. abschnitt er vom Besuch im legendären Kölner café des jazz-
produzenten Gigi campi erzählt:

immer wenn die regenschwarze schlucht der hohen straße einmal ich rauf 
und runter gelaufen war, steuerte ich auf campis ewige expresso-Bar zu, 
vor einigen zeiten geschah das ziemlich jeden tag oder Mittag. [...]

wem es übrigens darauf ankam, der konnte immer mal einen fast kom-
pletten satz aus Kurt edelhagens stall um Gigi herumstehen sehen, und 
wenn Gigi diesen müden Größen einmal vorführen wollte, wie du, Mann, 
einen heißen strahl zu blasen hast, beanspruchte er immer seine vorzüg-
lichen hi-Fi-anlagen für eine wirklich vernünftige lp, mit irgendeinem 
Messenger drauf. [...]

29  wolfgang Borchert: Das ist unser Manifest. In: ders.: Das Gesamtwerk, hamburg 1981. 
s. 308–315, zitate s. 308f.
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während mitten in den schönsten sounds dann die ersten faschistischen 
Knacker aus dem lokal marschierten, konntest du dich ausruhen an Monk 
oder Miles, und immer passierte es mir dann, daß ich dann mit einstieg und 
etwa ähnlich Kenny clarke die Batterie bediente.30

jürgen Becker beschreibt hier nicht nur idealtypisch einen der wesentli-
chen Mythen der nachkriegskultur, nämlich den des jazz als genuin anti-
faschistischer Kultur, sondern es findet sich hier auch latent ein anderes 
Moment, das für die jazzkultur nach 1945 von besonderer Bedeutung sein 
wird: jazz ist durch den Bebop aus dem Bereich der tanzmusik, mit der 
der jazz in der weimarer republik – mit seinem spektrum vom ragtime 
bis zum swing – noch weitestgehend identifiziert wurde, in richtung der 
sogenannten ernsten Musik gewandert. Bebop ist – trotz der bald einset-
zenden popularität – zunächst eine musicians’ music, lebt u. a. von dem 
Verzicht auf tanzbarkeit,31 dem häufig nur noch anzitieren einer (jedoch 
meist populären) Melodie, einer rasanten Virtuosität und der rückkehr 
zum combospiel (gegenüber den swing-Big-Bands) usw. diese tenden-
zielle Verschiebung von der u- zur e-Musik im musikalischen anspruch 
und gesellschaftlichen Gestus führt nicht nur zu einer neupositionierung 
des jazz, sondern auch zu einem – zumindest behaupteten – Bedeutungs-
wandel des jazz in der bzw. für die literatur. 

während in der weimarer republik der literarische jazzdiskurs weitge-
hend inhaltlich bestimmt und meist zivilisationskritisch aufgeladen war, 
treten nun vermehrt angebliche oder tatsächliche formale einflüsse oder 
zumindest entsprechende assoziationen zutage, wie sie sich bei janowitz 
schon grundsätzlich formuliert fanden:

ein jazz-roman hat das recht, mitten in der wiederholung eines Motivs 
leise auszuklingen und einfach zu ende zu sein. dieses unveräußerliche 
recht in dem ersten jazz-roman zu wahren, der nach den Gesetzen der 
jazz-Musik entstanden ist, muß mir selbstverständlich gestattet sein.32

 

30  jürgen Becker: Felder. Ränder. Umgebungen. Frankfurt/Main 1983. s. 103–105. Gemeint 
sind die Kurt edelhagen Big Band (im prinzip der Vorläufer der wdr Big Band) sowie die 
Bebop-Musiker art Blakey (als leiter der jazz Messengers), Miles davis, thelonius Monk 
und Kenny clarke – letzter schlagzeuger und co-leiter der von campi produzierten Fran-
cy Boland-Kenny clarke-Big Band. Vgl. auch robert von zahn: Jazz in Köln seit 1945. Köln 
1997; Campiana: ein Stück vor dem Beat. hg. v. robert von zahn. Köln 1998. siehe auch die 
homepage http://www.campi-im-funkhaus.de/campi/index.html.

31  diese kehrt jedoch z. t. im hardbop der 1950er jahre wieder, der u. a. soul- und 
rhythm’n’Blues-elemente integriert, ebenso in einigen Bereichen des jazz-rock der 
1970er/80er jahre.

32  janowitz: Jazz, s. 112.
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Bezeichnend ist eine untersuchung zu uwe timms Rot, in der es 
heißt:

durch die orientierung am jazz findet timms literarästhetische Forderung 
nach einer sinnlichen aufklärung [...] in Rot einen erstens nicht nur stoff-
lichen, sondern auch formal realisierten niederschlag. literarisches und 
musikalisches Medium geraten in ein sich wechselseitig konturierendes 
Verhältnis, das bei entsprechender musikalischer Kontextualisierung sinnes- 
und sinnwahrnehmung schärfen und sensibilisieren kann.33 

hier jedoch gerät nicht nur ein neues reales phänomen in den Blick, 
sondern auch ein neuer Mythos: der einer Jazzliteratur auch in formaler 
hinsicht. weiter heißt es im ansonsten überaus instruktiven Beitrag von 
andrea albrecht, uwe timm habe, »wie es in wolfram Knauers Beschrei-
bung der Motivation der jazzmusik heißt, eine Geschichte zu erzählen«, 
doch dieses – unter Bezug auf den leiter des darmstädter jazzinstituts 
zitierten – »You have to tell a story!« muss gerade als extrem traditionelles 
erzählverfahren in der literatur und als etwas hilflose umschreibung eines 
musikalischen phänomens im jazz gelten (und zudem zunächst einmal als 
anwendung eines literarischen Begriffs auf die Musik und anschließendem 
rücktransfer, was der argumentation einen zirkulären charakter verleiht). 
und weiter heißt es: »so kommt es, in Verbindung mit der Mehrstimmigkeit 
und improvisatorischen offenheit des romans, zu einer wechselseitigen 
Infragestellung sowohl der 68er als auch der nachfolgenden Generation 
[…]«.34 weder eine (Michail Bachtin’sche?) Mehrstimmigkeit des romans, 
die genuin jazzbezogen wäre, noch eine Improvisation, die als solche 
evident und erfahrbar werden muss, noch andere Momente, die als mehr 
als lediglich bildlich-übertragend bewertet werden können, sind jedoch 
textanalytisch nachweisbar – weder hier noch in den meisten anderen 
Fällen, wo eine Intermedialität von jazz und literatur behauptet wird. 
allerdings dürfte trotzdem ein Kern wahrheit in der aussage stecken, dass 
jazzthematik und einigermaßen moderne erzählweise gern aufeinander 
bezogen werden – und zwar im sinne einer self-fulfilling prophecy: insofern 
als in der rezeption wenn schon nicht die sache selbst, so doch die story 
eines solchen jazz-literatur-Bezugs existiert und dann irgendwann als 
history erzählt wird. 

der autor timm ist bei solchen parallelismen allerdings zurückhaltend: 
nur als er seinen protagonist thomas linde als Beerdigungsredner, jazz-
redakteur und amateurjazzer einen Beitrag zu charlie parker schreiben 

33  andrea albrecht: »Wir hätten mehr singen sollen«, s. 27.
34  ebenda, s. 30; dort in anm. 2 auch das Knauer-zitat, vgl. auch s. 24, anm. 2 mit der 

zitation des größeren zitatkontexts.
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lässt, findet sich eine entsprechende explizite analogisierung auch durch 
den autor, worauf albrecht aufmerksam gemacht hat: und zwar zwischen 
charlie parkers saxophonsolo in seinem song Ko-Ko, das linde »jedesmal 
an eine Fahrt in der subway denken lässt«, so dass seine Beschreibung einer 
subway-Fahrt parkers inhaltlich unter einsatz musikalischer Begriffe und 
formal durch parataxe und ellipsen erfolgt – schließlich schlägt jedoch par-
kers Kopf »gegen eine verchromte haltestange«, was die Musik-literatur-
analogie zu einem abrupten ende bringt.35 

analoge argumentationen finden sich in großer Menge in der musik-
wissenschaftlichen Forschung, so z. B. wenn william j. harris einerseits 
ausrufe und schreie in der jazz poetry amiri Barakas mit »free jazz screams« 
in analogie setzt, andererseits in dessen dichtung – als rückbindung an 
afrikanische und afro-amerikanische traditionen – »the sermonic style of 
the black Baptist preacher« sehen will: als »translation of the black free 
voice into one of his poetry«.36 eine solche (natürlich in dieser Form nicht 
unproblematische) Betonung von traditionsbindung findet im deutsch-
sprachigen raum nicht in nennenswertem Maße statt. auch ist literatur 
über/mit jazz, wenn man von den frühen dada-experimenten und einigen 
Beispielen der internationalen literatur absieht, selten ’avantgardistisch’, 
sondern weitaus häufiger recht traditionell oder höchstens in einem stil 
der bereits arrivierten Moderne erzählt, was man vielleicht auch als post-
modern bezeichnen kann. dies gilt für uwe timms Rot, für die romane 
von Koeppen und Grass, von henisch und Köhlmeier sowie einige weniger 
bedeutende aktuelle romane wie stefan sprangs Fred Kemper und die Magie 
des Jazz37 und Martin schüllers »Köln-Krimi« Jazz.38 

jürgen Becker kann mit seiner experimentellen prosa dagegen als ‚avant-
gardistischer’ autor seiner zeit gelten, ebenso Fritz rudolf Fries mit seinem 
durch den Magischen realismus in der lateinamerikanischen literatur 
inspirierten roman Der Weg nach Oobliadooh, dessen titel auf ein stück 
dizzy Gillespies anspielt. Fries positioniert das in diesem roman ange-
spielte sehnsuchtsland gerade nicht in der ddr, sondern z. B. im jazz, 

35 timm: Rot, s. 113f.; vgl. albrecht: »Wir hätten mehr singen sollen«, s. 23f.
36  harris: »How you sound?«, s. 321, 315, 313.
37  stefan sprang: Fred Kemper und die Magie des Jazz, Bottrop 2011.
38  Martin schüller: Jazz. Köln Krimi, Köln 2002. dieser roman ist erstens im Kontext us-

amerikanischer jazz-Kriminalromane interessant; eine ganze reihe ähnlicher Krimis verfasste 
der us-amerikanische jazz-schlagzeugers Bill Moody, z. B. Moulin Rouge, Las Vegas (zürich 
2002, im original Death of a Tenor Man, 1995) und Auf der Suche nach Chet Baker (zürich 2004). 
zweitens findet hier eine literarische Fortschreibung des charlie parker-Mythos und des 
diesbezüglichen referenzromans, julio cortázars Der Verfolger, statt.
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in der Brd oder den usa, was sich immer wieder als Illusion erweist.39 
(dagegen beschränkt sich ulrich plenzdorf in seinen Die neuen Leiden des 
jungen W., dessen protagonist jazz-hörer ist, auf die transformation eines 
klassischen stoffs, der auch in der ddr weit weniger provokativ wirkte als 
der Inhalt, u. a. das in diesem staat völlig tabuisierte thema selbstmord.)40 
wie bereits in der zeit der weimarer republik sind literarische Form und 
musikalische referenzfolie aber kaum in einen direkten zusammenhang 
zu bringen. timm ironisiert das Verhältnis, Fries bezieht sich auf den 
literarischen Magischen realismus und Becker auf den französischen nou-
veau roman. dennoch bleibt jazz in den ersten jahrzehnten nach 1945 ein 
signal sowohl für künstlerische Modernität als auch für gesellschaftlichen 
nonkonformismus, so dass z. B. ein roman mit einem jazzmusiker als 
protagonisten meist auch eine implizite erzählung über die rolle sowohl 
von jazz als auch von literatur in der Gesellschaft darstellt, gerade wenn 
Klischees über außenseiter und underdogs, Genies und wahnsinnige, 
drogensüchtige und alkoholiker, Melancholiker und rebellen präsentiert 
werden.

eine tatsächliche Intermedialität von jazz und literatur ist nur selten 
musikalisch oder textlichen nachzuweisen. eine ausnahme bildet ein Be-
reich, der besonders nachhaltig gewirkt hat: »lyrik und jazz«. In der Brd 
erschien 1960 eine langspielplatte mit von Gert westphal vorgetragenen 
Gedichten Gottfried Benns, zu denen joachim ernst Behrendt Musikstücke 
von jay jay johnson, Kai winding und dave Brubeck als Begleitung bzw. 
zwischenstücke ausgewählt hatte, die von einer tonkonserve zugespielt 
wurden; 1964 wurde heinrich heines lyrik vom selben sprecher gespro-
chen, aber nun von einer live-Band, dem attila-zoller-Quartett, begleitet, 
worauf bis heute zahllose gemeinsame Konzerte und aufnahmen unter-
schiedlichster schriftsteller und Musiker folgten – sogar, wie im Fall einer 
von christian Brückner gelesenen erik satie-aufnahme, mit Begleitung 
der wdr Big Band, oder von ernst jandl mit der ndr Big Band. In der 
ddr etablierte sich ab 1963 eine höchst erfolgreiche Veranstaltungsreihe 
»jazz und lyrik« bzw. »jazz – lyrik – prosa« u. a. mit Manfred Krug und 

39  Fritz rudolf Fries: Der Weg nach Oobliadooh, Frankfurt/Main 1975. Vgl. Frauke Bolln: 
Zwischen Beat Generation und ’Ankunftsliteratur’. Fritz Rudolf Fries’ Roman »Der Weg nach 
Oobliadooh«, Bielefeld 2006.

40  ulrich plenzdorfs Die neuen Leiden des jungen W., rostock 1973 / Frankfurt/Main 1976, 
die jazzpassagen konzentrieren sich v. a. auf s. 59–61. nur angemerkt sei, dass die genannten 
Musiker zweifel an der Bedeutung des jazz für die Geschichte aufkommen lassen: louis 
armstrong und ella Fitzgerald verkörpert ältere Formen des jazz, die für eine jugendliche 
revolte dieser zeit wenig relevanz gehabt haben dürften; die genannten jazzgruppen aus 
der ddr repräsentieren hingegen eher den Bereich von soul und jazz-rock, betreffen also 
randbereiche des jazz (auch wenn jazzmusiker wie ernst-ludwig petrowski an diesen 
Gruppen beteiligt waren).
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den jazz-optimisten Berlin. während hier jazz und im weitesten sinn 
moderne lyrik als kompatible Formen nebeneinander präsentiert wurden, 
entstand in den usa v.a. durch jack Kerouac eine tatsächliche Verschmel-
zung von jazz und lyrik, die nicht nur zu gemeinsamen ’lesungen’ mit 
jazzmusikern führte, sondern zu einer Veränderung des Vortragsstils und 
schließlich z. t. auch der lyrischen Formen: nicht nur versuchte Kerouac, 
in der Intonation z. B. ein Bebop-saxophonsolo nachzuahmen, sondern 
verfasste schließlich – durch einteilung in chorusse bis in die struktur hin-
ein – jazzartige werke, was dann im deutschsprachigen Bereich ansatzweise 
z. B. von jürg laederach41 und besonders ausgeprägt von peter rühmkorff 
rezipiert wurde, der von Mitte der 1970er jahre bis fast zu seinem tod mit 
renommierten jazzmusikern auf tour war.42 

die oben genannten Beispiele lassen ein weiteres ergebnis auf völlig 
anderer ebene zu: Vergleicht man die Verteilung von jazz-affinen literari-
schen texten, so kann zumindest für den Bereich des romans von einem 
neuen Jazz-Age gesprochen werden, denn seit etwa der jahrtausendwende 
lässt sich ein deutlicher anstieg von romanen mit dezidierter jazzthematik 
verzeichnen. während der jazz in den 1950er jahren und späten 1960er 
jahren jeweils unterschiedlich als Musik der Befreiung zum signum einer 
epoche wurde, erscheint der jazz im 21. jahrhundert als selbstverständli-
ches Kulturgut, das gleichwohl weiterhin einen prekären gesellschaftlichen 
(und finanziellen) status behält. dass jazz nicht so stark wie rock und 
pop kommerziell vereinnahmt ist sowie einen höheren künstlerischen 
status besitzt (indem er zumindest zwischen e- und u-Musik angesiedelt 
wird), macht diese Musikform als Folie, um Geschichten von Kunst und 
Gesellschaft zu erzählen, weiterhin interessant. doch nicht nur als stoff 
und Motiv, als »jazz noise« in einer erzählung oder einem Gedicht ist jazz 
bedeutsam geworden, sondern hat über seinen einfluss auf den performati-
ven aspekt von literatur, also v. a. die lesung, schließlich auch literarische 
Formen transformiert – und damit literaturgeschichte geschrieben. aber 
dieser aspekt ist noch weniger erforscht als die anderen hier genannten 
punkte – das jedoch ist eher ein interessanter aspekt der Geschichte ger-
manistischer und musikwissenschaftlicher Fachwissenschaft. 

41  jürg laederach: Neunundsechzig Arten den Blues zu spielen, Frankfurt/Main 1984. dieser 
text ist ebenfalls in sechs chorusse mit jeweils mehreren prosastücken unterteilt.

42  Vgl. peter rühmkorff: Jazz und Lyrik. Aufnahmen 1976–2006. hg. v. stephan opitz, 
hamburg 2009. In dem den drei cds beiliegenden Begleitheft findet sich eine instruktive 
einführung durch thomas steinfeld (s. 11–24). 


