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„Das Schweigen der Sirenen " als 
eine alternative Variante des Odysseus-
und Sirenen-Mythos bei Franz Kafka 

Die Odysseus-Gestalt hat eine lange Rezeptionsgeschichte in der Welthteratur. 
Allein in der deutschsprachigen Literatur wurde sie von solchen Dichtern wie Goethe, 
Brentano, Heine, Eichendorff und Rilke behandelt. Das ermoglicht laut H Politzer 
(1) Franz Kafka in einen Entwicklungszusammenhang mit den das antike Motiv be-
handelnden Autoren stellen.1 

Zur Zeit der Moderne brachten mehrere namhafte Kunstler grofSes Interesse fur 
den Odysseus-Mythos auf und erweiterten somit wesentlich dessen Behandlungsge-
schichte. Da seien solche Werke wie „Ulysses" (1922) von James Joyce und „Odys
seus und die Sirenen" (1933) von Bertold Brecht zu erwahnen. Bemerkenswert ist 
dabei, dass Kafka wohl der erste Vertreter der Moderne war, der sich dieser Thema-
tik wieder zuwendete. 

Solch em lebhaftes Interesse Kafkas am Odysseus-Mythos kann einen subjektiven 
Charakter tragen und lasst sich durch die Besonderheiten seiner Biographie erlautern. 
1893 bis 1901 besuchte Kafka das humanistische Staatsgymnasium mit deutscher Un-
ternchtssprache in der Prager Altstadt. Die Ausbildungsstatte wurde fur Kafka von seinem 

Vgl 1, 358-359 (siehe unten im Literamrverzeichms zu diesem Artikel) 
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Vater nicht zufalhg gewahlt. Das altosterreichische humanistische Gymnasium, dem 
Kafka als Zehnjahnger uberantwortet wurde, hatte namlich den Ruf, die Karnere-
Schrmede fur kunftige Beamten der k. k. Monarchic zu sein. Das war also der entschei-
dende Grund, der die Wahl bedingt hatte Die Ordnung, welche damals in der Anstalt 
herrschte, wird so von Klaus Wagenbach m seiner Kafka-Monografie beschneben 

„Die aufsere Wurde des Baues am Altstadter Ring war ein treffender Ausdruck des 
Geistes, der die Anstalt beherrschte Jahrzehntealte к к. Schulvorschnften machten 
einen Kontakt zwischen Lehrer und Schuler beinahe unmoghch, forderten Respekt 
und forderten einen sinnlosen Paukbetrieb, dem personhche Interessen des Schulers 
gleichgultig waren ( . ) Die Bildungsmaschine, durch die Kafka acht Jahre getneben 
wurde, bot allerdings kaum das durftigste Assoziationsmatenal Fast die Halfte der 
Unternchtsstunden war den beiden klassischen Sprachen gewidmet, als Geschichte 
wurde im Wesenthchen nur die des Altertums behandelt, der Deutschunterncht be-
stand aus einem Lesebuchkursus von drei Wochenstunden" (2,26-28) 

Daraus ist ersichtlich, dass das ganze Ausbildungssystem auf die klassische Philol-
ogie gerichtet war und die Gymnasiasten durch das Studium der beiden klassischen 
Sprachen in den Geist der antiken Welt einfuhren sollte Dank der gvmnasialen Aus-
bildungskultur ging die Welt der Antike ins Bewusstsein des kunftigen Schnftstellers 
auf eine fast radikale Weise ein und heiS sich spater in seinem Schaffen aufweisen 
Daraus lasst sich erklaren, warum Kafka manchmal so spielensch und ironisch mit 
dem mythologischen Stoff umgeht und sehr eigenartig seine neuen Mythen gestaltet 
Ironie und Leichtigkeit der Behandlung der antiken Uberheferung sind besonders in 
seinem Odysseus-Mythos augenfallig Die Odysseus-Gestalt selbst wird bei lhm ganz 
neuen Aufgaben dienstbar gemacht 

„Vom klassischen Odysseus unterscheidet sich der Kafkasche dadurch, dass er nicht 
semen Gesellen, sondern sich selbst die Ohren mit Wachs verstopft. Das ist die Enther 
oisierung des Helden Die Versuchung kann gar nicht an lhn herankommen Dass er 
auf seine „Mittelchen" in unschuldiger Freude vertraut, ermnert an den kindischen 
Charakter der MaSnahme Der gefahrhchen Uberheblichkeit, die em echter Sieg uber 
den Sirenengesang bei lhm gezeigt hatte, ist Odysseus durch semen Trick enthoben 
Nun singen aber die Sirenen gar nicht, da „der Anblick der Gluckhchkeit im Gesicht 
des Odysseus, der an nichts anderes als an Wachs und Ketten dachte, sie alien Gesang 
vergessen lieS " Wenn man diesen Satz unvoremgenommen best, muss man J Urzidil 
recht geben, der behauptet, dass Kafka „der me uberwundenen Gymnasiastenlust un 
terhegt, den Gnechischlehrer zu verappeln" (1,359) 

Unter den von Max Brod aus Kafkas Nachlass publizierten Prosastucken ist „Das 
Schweigen der Sirenen" wohl der bekanmeste und am meisten mterpretierte Text 
zur gnechisch-antiken mythologischen Thematik Am 23. Oktober 1917 entstand-
en, wurde er im Oktavheft G mit dem Zusatz „fruh im Bett" vermerkt „Darunter 
steht die einleitende Bemerkung „Beweis dessen, dass auch unzulanghche, ja kindische 
Mittel zur Rettung dienen konnen". Daran schheSt sich ohne Uberschnft der von 
Brod als „Schweigen der Sirenen" veroffenthchte Text an" (3,154-155) 
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In der kafkaesken Darstellung des Odysseus- und Sirenen-Mythos sieht Rolf Goebel 
ein „krmsches Verhaltms zur mythologischen Tradition" und versteht sie als Zeugms 
von „Kafkas Verfahren, durch Revision der Uberlieferung den Mythos hermeneutisch 
auf die Gegenwart zu beziehen und lhm so neue Bedeutsamkeit zu verleihen", wobei 
der Text „parodistisch die bewahrte Praxis didaktischer Dichtung aufgreift, die lhre 
Ursprunge bezeichnenderweise bereits in der Antike besitzt" (4,41). 

In diesem Zusammenhang scheint es wichtig zu sem, den Text „Das Schweigen 
der Sirenen" Kafkas mit den anderen Texten didaktischer Dichtung der Antike zur 
gleichen Thematik zu vergleichen. 

Die Odysseus-Sirenen-Episode wurde auSer Homer auch von den anderen Dich-
tern der Antike uberhefert. Darunter sind Apollodoros' „Bibhothek" und Hyginos' 
„Sagen" zu erwahnen. Die beiden Texte weisen keine grundsatzhchen Unterschiede 
in lhrer Uberlieferung auf, sie erganzen eher einander1. Der Text von Hyginos uber 
Sirenen lasst eine interessante Parallele zu dem entsprechenden Text von Kafka Zie
hen. Nehmen wir zu diesem Zweck die folgende Episode aus Hyginos' „Sagen": 

Die Sirenen, die Tochter des Acheloos und der Muse Melpomene, irrten we-
gen des Raubes der Persephone jammernd umher und kamen dabei zum Felsen 
Apollons, wo sie auf den Wunsch der Demeter, well sie der Persephone nicht 
geholfen hatten, in Flugelwesen verwandelt wurden. Nach einem Orakelspruch 
sollten sie solange leben, als keiner, der lhren Gesang horte, vorbeifuhr. Odysseus 
aber wurde lhnen zum Verhangnis; als er, schlau wie er war, an den Khppen, auf 
denen sie weilten, vorbeigefahren war, sturzten sie sich ins Meer. Nach lhnen 
heifk diese Gegend, die zwischen Sizihen und Italien liegt, die „Sirenen" (5,315) 

Auf solche Weise versucht der antike Autor anhand einer Sage, die Etymologie 
des Namens der Gegend zwischen Sizihen und Italien dem Pubhkum akzeptabel zu 
machen. Die Ahnhchkeit, welche der Text Kafkas mit dem von Hyginos zeigt, beste-
ht dann, dass Kafka gleichfalls am Beispiel desselben mythologischen Stoffes semen 
eigenen didaktischen Zweck verfolgt: er nutzt lhn aus als „Beweis dessen, dass auch 
unzulangliche, ja kindische Mittel zur Rettung dienen konnen". Das ist wohl der 
einzige Beruhrungspunkt der beiden Autoren bei der Behandlung des gleichen The-
mas. Dabei smd in Kafkas Text zwei Momente zu beachten einerseits, das Bewahren 
und Fortfuhren der antiken Uberlieferungstradition mit der Absicht, den Leser lm 
Gedanken zu bestarken, dass lhm eine optimal glaubwurdige Geschichte aus der 
Antike, zwar von einem modernen Autor, benchtet wurde, und andererseits, die Par-
odie auf die Tradition der didaktischen Literatur. 

Der Sirenen-Sage von Hyginos und dem Text Kafkas bleibt eines gemeinsam - die 
didaktische Richthme des Erzahlvorgangs. Die hyginossche Uberlieferung bezieht 
sich aber viel mehr auf die Sirenen als auf Odysseus, was die beiden Texte wesenthch 
voneinander unterscheidet Die Sirenen-Gestalten sowie die Gestalt des Odysseus 
werden lm „Schweigen der Sirenen" Kafkas mit gleichem Interesse behandelt. Sogar 

Vgl 5, 155-156 (siehe unten im Literaturverzeichnis zu diesem Artikel) 
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der Gemutszustand der Figuren wird bei Kafka nicht aufier Acht gelassen, was von 
Hyginos, einem antiken Dichter, kaum zu erwarten ware. Daher tragt die Sirenen-
Erzahlung von Hyginos eher die Form emes Benchtes. 

Bemerkenswert ist auch, dass Odysseus 1m Mythos Kafkas als einziger Hand-
lungstrager erschemt. Dieses Merkmal bezieht sich auf den homenschen Text und 
namlich auf die Episode mit den Sirenen aus dem XXII Gesang der Odyssee (6), wo 
dem Odysseus erne entscheidende Rolle in der ganzen Uberheferung zugeteilt wird. 
Eben ш homenschen Epos erhielt die Gestalt Odysseus' lhre heroischen Dimensio-
nen und ist als solche in die Uberlieferungstradmon emgegangen 

Die beiden Texte (der von Homer und der von Kafka) stimmen in einem Punkt 
uberem: Odysseus uberwindet die unabwendbare Macht des Sirenengesangs durch 
eigenen Listenreichtum. Wie es aus dem homenschen Text hervorgeht, bekundet 
Odysseus mit semen Handlungen eine aufierordenthche Vernunft und Vorsicht. Dem 
Rat der Kirke folgend, verstopft er semen Gefahrten die Ohren mit Wachs, sich selber 
lasst er fesseln, und so widersteht er der Gefahr. Er versucht die Insel der Sirenen 
mcht aus der Feme zu befahren, wo lhr Gesang nicht zu horen ware, sondern „fordert 
/ / die Bedrohung geradezu heraus, um lhre magische Faszination auszukosten" (4, 
43). Der Odysseus von Homer wird nicht mit der mythischen Macht konfrontiert, er 
lasst nur unwillkurlich das Los der Sirenen in Erfullung gehen. Die Beweggrunde des 
homenschen Odysseus sind auch klar- emerseits sind das seine flammende Neugierde 
und leidenschaftliche Abenteuerlust, andererseits - seine Demut vor der Macht seines 
eigenen Schicksals, welches lhm an der Sirenen-Insel vorbeizusegeln bestimmt. So 
wird Odysseus als weiser, hstenreicher und mutiger Held dargestellt 

Diese Heldengestalt wird von Kafka radikal durch den folgenden Satz zerstort 

Um sich vor den Sirenen zu bewahren, stopfte sich Odysseus Wachs in die Ohren 
und hefi sich am Mast festschmieden ' 

Im Unterschied zur homenschen Uberheferung wird hier Odysseus am Mast nicht 
festgebunden, sondern festgeschmiedet Aui?erdem verstopft Odysseus nicht den 
Gefahrten die Ohren mit Wachs, sondern sich selbst und zeigt kein Interesse, den 
Sirenengesang zu gemefen. Es lasst sich annehmen, dass die vermuthchen Gefahrten, 
von welchen Kafka uberhaupt mchts benchtet, der ganzen Gefahr absolut ungeschutzt 
ausgesetzt sind. So gesehen, scheinen die SicherungsmaSnamen von Odysseus ganz 
nutzlos zu sein, und seme Handlungen lassen sich keinesfalls als logisch und helden-
haft beurteilen 

„Seiner Alternativ-Version verleiht Kafka die Autontat einer Uberheferung, die der 
Homenschen Fassung an Authentizitat uberlegen ist, mdem er einen auktonalen Erzahler 
sprechen lasst, de»en betont objeknvistischer Redehabitus die VerlassLchkeit des Bench 
teten zu garantieren scheint Diese Erzahlstrategie wirkt auf die Homensche Fassung 
zuruck Dort ist es bekanntlich Odysseus selbst, der von seiner Begegnung mit den 

Hier und welter sind m Kursivschnft die jeweihgen Zitate aus Kafkas „Das Schweigen der 
Sirenen" angefuhrt 
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Sirenen und anderen unerhorten Abenteuern Kenntnis gibt. Nicht zufallig ist Odys
seus nicht nur als kluger Held, sondern auch als fabulierender Aufschneider in die 
Tradition eingegangen. Indem Kafka seiner Revision des Geschehens den Geltung-
sanspruch einer objektiv-verlasslichen Darstellung verleiht, stellt er implizit den Wahr-
heitswert der Ich-Erzahlung des Homerischen Odysseus in Frage, deren Subjektivitat 
und moglicherweise verfalschende Sichtweise dem Leser zum Bewusstsein gebracht 
werden" (ebd.). 

Parallel zu diesen Fragen kann noch eine gestellt werden: Ist die Geschichte Kaf-
kas so ernst zu nehmen und wortwortlich zu verstehen oder muss sie nicht etwa mit 
gewisser Ironie und Distanz gelesen werden? Eine eindeutige Antwort auf diese Frage 
ist kaum moglich, denn das ironische Verhalten Kafkas zur Odysseus-Gestalt ist kaum 
zu erkennen. Es versteckt sich hinter der scheinbaren Ahnlichkeit mit der Uberliefer-
ung aus der Antike und der Pramisse des Autors, dem Leser objektive Wahrheit zu 
berichten und die Geschichte moglichst glaubwurdig zu prasentieren. 

In diesem Zusammenhang sei wieder darauf hingewiesen, dass dem Odysseus 
Kafkas die Moglichkeit genommen wird, seine abenteuerliche Geschichte selbst zu 
erzahlen, und sogleich werden seine Heldentaten vom auktorialen Erzahler in Frage 
gestellt. Dabei ist noch bemerkenswert, dass Kafkas Odysseus uberhaupt keine Hilfe 
von ubernatiirlichen Kraften (Gottern oder Zauberern) erhalt. Von niemandem wird 
er vor der kunftigen Gefahr gewarnt, und er handelt als Einzelganger, der seine Lage 
nicht richtig einzuschatzen vermag. Es kann hier behauptet werden, dass Odysseus 
das Geschehene aus eigener Sicht und Erfahrung wahrnimmt, und die drohende Ge
fahr nicht voll erfasst. 

Ahnliches batten naturlicb seitjeberalleReisenden tun konnen, aujlerdenen, welch e 
die Sirenen schon aus der Feme verlockten, aber es war in derganzen Welt bekannt, dass 
dies unmoglich helfen konnte. Der Sang der Sirenen durchdrang alles, und die Leiden-
schaft der Verfuhrten hatte mehr als Ketten und Mast gesprengt. Daran aber dachte 
Odysseus nicht, obwobl er davon vielleicht gehort hatte. Er vertraute vollstandig der 
Handvoll Wachs und dem Gebinde Ketten und in unschuldiger Freude tiber seine Mit-
telchen fuhr er den Sirenen entgegen. 

Odysseus ist also vollig davon iiberzeugt, dass die Ketten und Wachs ihn behiiten 
konnen. Er glaubt fest an seine „Mittelchen", obwohl es in der ganzen Welt bekannt 
ist, dass sie gegen Sirenen absolut nutzlos seien. Trotz der herrschenden Meinung, 
dass es unmoglich sei, mit solchen Mitteln der Sirenen-Gefahr zu entgehen, stopft 
sich Odysseus Wachs in die Ohren, und wie ein Kind von „unschuldiger Freude er-
fiillt", fahrt er an ihnen vorbei. Seine Beweggriinde bleiben unklar. Solch ein Verh
alten von Odysseus scheint nur einen Grund zu haben - die Aussage des Autors iiber 
die Rettungskraft der kindischen Mittel zu bestatigen. Aufierdem, was eigentlich ganz 
absurd scheint, wird vom Autor betont, dass Odysseus trotz der ihm bewussten Ge
fahr daran nicht „dachte". Es fragt sich, wie dann Odysseus auf die Rettung hoffen 
konnte. Eine direkte Antwort auf diese Frage gibt es im Text nicht, aber sie kann doch 
fast eindeutig aus dem gesamten Textinhalt erschlossen werden: Hoffnung und Zu-
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versicht hat Odysseus seiner Naivitat und seinem blinden Glauben an „unzulangh-
che, ja kindische Mittel zur Rettung" zu verdanken. 

Die Schwere der Verhaltmsse, die todhche Gefahr, welcher Odysseus und seine 
Gefahrten ausgesetzt sind, wird noch mehr verdeutlicht, wenn man an den folgen-
den Absatz gelangt. 

Nun haben aber die Sirenen erne noch schrecklichere Waffe als Gesang, nam-
hch ihr Schweigen. Es ist zwar ntcht geschehen, aber vielleicht denkbar, dass sich 
jetnand vor ihrem Gesang gerettet hatte, vor ihrem Schweigen gewtss nicht. Dem 
Gefuhl, aus etgener Kraft sie besiegt zu haben, der daraus folgenden alles for-
treifienden Uberhebung kann nichts Irdisches widersteben. 

So entsteht eine neue Situation, die sich radikal von alien Sirenen-Sagen der An-
tike unterscheidet. An Stelie der herkommlichen Waffe der antiken Sirenen - ihres 
Gesangs - kommt em genaues Gegenteil davon das Schweigen. Laut der neuen Uber-
heferung mag jede Hoffnung aufgegeben werden, dieser schrecklichen Waffe jemals 
entgehen zu konnen. Da ware die Erlosung des Odysseus aus der Sirenengefahr noch 
viel unwahrscheinhcher. Dieses Paradox wird von Elisabeth Kellingshausen so erk 
lart „Odysseus hort das Schweigen der Sirenen nicht, well er in Kafkas Version sich 
Wachs in die Ohren gestopft hat und weil er vom Horen-Sagen emen derart schonen 
Gesang erwartet, dass er auf das Schweigen gar nicht vorbereitet ist. Das Schweigen 
kann lhn deshalb auch nicht treffen" (7, 57). 

Das Schweigen der Sirenen, und eher die Grunde dieses Schweigens, sind selbst 
fur den Erzahler ein Ratsel. Davon zeugt der Textabschnitt, wo der Autor seine Ver-
mutungen hinsichthch dieses mehr als sonderbaren Umstandes aufstellt 

Und tatsachhch sangen, als Odysseus kam, die gewaltigen Sangennnen nicht, sei 
es, dass sie glaubten, diesem Gegner konnte nur noch das Schweigen beikommen, sei 
es, dass der Anbhck der Glucksehgkeit 1m Gesicht Odysseus, der an nichts anderes als 
an Wachs und Ketten dachte, sie alien Gesang vergessen hefi 

Der Autor selbst und mit lhm auch der Leser konnen nicht in die Innenwelt der 
Sirenen hineinbhcken, deswegen bleibt die Ursache ihres Schweigens unklar Die 
Unsicherheit von Kafkas Vermutungen lasst sich ganz deutlich durch einen eigenarti 
gen Stil und eine besondere Ausdrucksweise spuren. Der Erzahler mutmalk gemein 
sam mit dem Leser, was wohl die Ursache des Sirenen Schweigens sein konnte, in 
dem er zur Erklarung dieser Situation zwei Versionen mit emer anaphonsch wieder 
kehrenden „sei es"-Fugung auffuhrt Das deutet defmitiv auf eme parabohsche Erzahl 
weise hin. 

Sehr anschauhch und uberzeugend wird in dem folgenden Textabschnitt die Taus-
chung von Odysseus geschildert 

Odysseus aber, urn es so auszudrucken, horte ihr Schweigen nicht, erglaubte, 
sie sangen, und nur er sei behutet, es zu horen. Fluchtig sah er zuerst die Wendun-
gen ihrerHalse, das UefeAtem, dietranenvollenAugen, den halbgeoffnetenMund, 
glaubte aber, diesgehore zu denAnen, die ungehort um ihm verklangen. Bald aber 
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ghtt alles an semen tn die Feme gertchteten Bltcken ah, die Sirenen verschwanden 
formlich vor seiner Entschlossenhett, und gerade als er ihnen am nachsten war, 
wusste er nichts mehr von ihnen. 

Diese Tauschung entsteht mfolge ernes festen Glaubens des Helden an die von 
ihm vorgenommenen Sicherungsmafinahmen und der Sirenengesang kommt ihm 
deswegen als eine Vision vor. Er sah fluchtig die Wendungen lhrer Halse, die tranen-
vollen Augen, den halbgeoffneten Mund und das Gesehene bestarkt nur die Uberzeu-
gung von Odysseus, „dies gehore zu den Arien" der Sirenen 

In der Rettung der Heldenperson durch diese optische Tauschung offenbart sich 
eine gewisse Affinitat zu der homenschen Odysseus-Uberheferung 
• die beiden Odysseus-Gestalten entwickeln einen listigen Plan, um die Sirenen zu 

besiegen; 
• die beiden haben kerne genaue Vorstellung von der Waffe der Sirenen (weder von 

lhrem Gesang, noch von dem Schweigen). 
Der homensche Odysseus zeigt sich bereit, den Gesang der Sirenen zu horen, sie 

mit seiner durchdachten Strategic zu uberhsten, wenn er auch dabei scheitern sollte. 
Der Odysseus Kafkas dagegen hat ganz andere Absichten er ignoriert emfach „m 
falschhcher Glaubigkeit an seine Strategic die Gefahr" (4, 47) und will weder den 
Gesang noch das Schweigen der Sirenen horen. So konnen sie ihm also keinen Schaden 
verursachen. 

Der weitere Textabschnitt scheint besonders skurnl zu sein, vor allem die Passage 
uber „den Abglanz vom grofien Augenpaar des Odysseus", was anscheinend so eine 
starke hypnotische Wirkung auf die Sirenen ausgeubt^hatte, dass sie sogar auf das 
Verfuhren verzichten mussten und nur „so lange als moghch" den unvergesshchen 
Bhck des Helden „erhaschen wollten". 

Sie aber - schoner als jemals - streckten und drehten sich, lieSen das schaunge 
Haar offen lm Winde wehen und spannten die Krallen frei auf den Felsen Sie wollten 
nicht mehr verfuhren, nur noch den Abglanz vom grofen Augenpaar des Odysseus 
wollten sie so lange als moghch erhaschen 

Die Vorgangsweise der kafkaesken Erzahlung ist ziemhch verwickelt und lasst sich 
als Spiel der Tauschungen bezeichnen. Zuerst will Kafkas Odysseus, wie auch der hom
ensche, durch seine SicherungsmaEnahmen die Sirenen uberhsten Das gehngt ihm in 
den Sagen der beiden Autoren Dem kafkaschen Odysseus aber, wie es vom Autor 
unsicher angedeutet wird, muss es bewusst sein, dass seine SicherungsmaSnahmen ge-
gen die Sirenen nutzlos sind In dieser Situation kann die Entscheidung von Odysseus 
als eine Selbsttauschung vorkommen. Aber auch die Sirenen, die keine MutmaiSungen 
uber seine hstenreichen Planen anstellen konnen, wollen durch ihr Schweigen erne 
Tauschung bezwecken In Wirkhchkeit wird Odysseus nicht durch das Schweigen der 
Sirenen, sondern durch die Bewegungen lhrer Korper getauscht So entsteht ein kom-
plizierter Prozess der Tauschungen, die zur Rettung des Odysseus fuhren. 

Das folgende Text-Fragment ist wohl das ratselhafteste in der ganzen Sirenen-
Sage Kafkas: 
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Hatten die Sirenen Bewusstsein, sie waren damals vernichtet worden. So aberblie-
ben sie, nur Odysseus ist ihnen entgangen. 

Wie m jedem emzelnen antiken Sirenen-Mythos entgeht Odysseus den Sirenen 
auch bei Kafka, zwar mit einem wesentbchen Unterschied - er lasst die Sirenen welt
er leben. Erne solche Rettung bekommen sie bei Kafka, weil sie kein Bewusstsein 
haben. Nach der Bemerkung Rolf Goebels verheren die Sirenen „lhre Existenz nicht, 
denn sie besitzen, wie der Autor vielleicht in Anspielung auf ihre Zugehongkeit zum 
Reich der mythischen Totengeister hervorhebt, kein menschhches Bewusstsein, das 
zerstort werden konnte" (4,47-48). 

Viel irritierender wirkt der letzte Absatz des Textes, den der Autor als emen An-
hang zum Benchteten bezeichnet 

Es wird ubrigens noch em Anhang hierzu uberhefert. Odysseus, sagt man, war so 
hstenretch, war em solcher Fuchs, dass selbst die Schtcksalsgottin nicht in sein Innerstes 
dnngen konnte. Vielleicht hat er, obwohl das mit Menschenverstand nicht mehr zu 
begreifen ist, wtrkltch gemerkt, dass die Sirenen schweigen, und hat thnen und den Got-
tern den obigen Schemvorgang nur gewissermafien als Schtldentgegengehalten. 

Dieser Schlussabschnitt geht mit dem ganzen bisher erzahlten Text auseinander, 
widerlegt aber nicht die Praambel uber die Wirksamkeit der kindischen Mittel, die 
zur Rettung dienen konnen. Der „Anhang" bezieht sich auf den odysseusschen Lis-
tenreichtum und zeigt somit, dass er faktisch von der Nutzhchkeit seiner Vorsichts-
ma&iahmen nichts halt und sie nur fur seine Tauschungsstrategie verwendet. Letz-
tendhch werden nur die Sirenen getauscht und Odysseus erlangt wieder den Lor-
beerenkranz eines schlauen und intelligenten, klassisch-homenschen Helden. Es wird 
hervorgehoben, dass sogar die Schicksalsgottm m sein Innerstes nicht dnngen kon
nte Ganz seltsam und widerspruchlich wirken dann die Bemerkungen des Autors in 
Bezug auf die Charaktereigenschaften und die Gedankenwelt von Odysseus Es stellt 
sich namhch die Frage, wie denn der Erzahler die wahren Beweggrunde des Odys-
seus-Verhaltens wissen sollte, wenn diese selbst der Schicksalsgottm unerfassbar bhe-
ben. Zwar ist Kafka in semen Aussagen nicht sicher, das smd eher seine Vermutun-
gen, die er als aus der Antike uberhefert darzustellen versucht 

Der Anhang ist faktisch ein selbstandiger Text, in dem der Autor fast alles, was 
vorher benchtet wurde, widerlegt. „Denn so, wie der Odysseus des „Anhangs" die 
naive Schutzmethode des Protagonisten des ersten Teils, als bewusst kalkuherte Taus
chungsstrategie emsetzt also gleichsam von sich selbst Abstand nimmt und sein Im
age des einfaltigen Tolpels als Betrugstaktik gegen die Macht der Sirenen und der 
Gotter ausspielt, so distanziert sich analog dazu auch der Text von sich selbst, indem 
der „Anhang" das bisher vom Erzahler als mythologische Wahiheit hingestellte selb-
stkntisch m Zweifel zieht" (4,49) 

Als „Marchen fur Dialektiker" wird der Odysseus-Text von W. Benjamin (8), einem 
der ersten und wohl einem der prominentesten Interpreten dieser Erzahlung, in seinem 
Kafka-Essay bezeichnet, obwohl dieser Text von den meisten Forschern der Parabel-
Gattung zugeordnet wird. Aber die Unterschiede zwischen Parabel und Marchen als 
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Genreformen sind allzu wesentlich, um die beiden Defimtionen als gleichwertige fur 
die Quahfizierung dieses Textes zu gebrauchen. 

Wenn es um die Parabel als Struktur geht, so kann auch eine Parallele zwischen ihr 
und dem Mythos gezogen werden. Laut den Theoretikern des Strukturahsmus ist 
auch Mythos eine Struktur, eine Form. So definiert Roland Bartes in „Mythen des 
Alltags" den Mythos als „ein Mitteilungssystem, eine Botschaft" (9,85). Man ersieht 
daraus, dass der Mythos „kein Objekt, kein Begriff oder eine Idee sein kann; er ist 
eine Weise des Bedeutens, eine Form (ebd.). Der Mythos wird nicht durch das Objekt 
seiner Botschaft defmiert, sondern „durch die Art und Weise, wie er diese ausspncht. 
Es gibt formale Grenzen des Mythos, aber keine inhalthchen" (ebd.). 

So gesehen, sind sowohl der Mythos als auch die Parabel Strukturen. Denn wie 
bekannt, wird die Parabel oft dazu verwendet, emen erzahlenschen Gedanken, eine 
sitthche Idee oder erne Lebensweisheit smnfalhg zu verdeuthchen; sie hat lhre for-
malen Grenzen, und die inhalthchen konnen verschiedenartig sein. 

In seiner Arbeit „Strukturale Anthropologic I" schlagt Claude Levi-Strauss vor, 
„jeden Mythos durch die Gesamtheit seiner Fassungen zu definieren" (10,238-239). 
Diese Gesamtheit der Fassungen fmdet sich bei Kafka, indem er verschiedene Van-
anten einer Geschichte in einem Text darstellt. Solch eine Moghchkeit, alle Fassun
gen nebeneinander zu stellen, wird dem Autor von der Parabel als Form geboten. 
Schon aus der Etymologie dieses gnechischen Wortes parabole : aus batten = wer-
fen und der Praposition para - daneben (11,9) kann man schhefien, dass durch die 
Parabel verschiedene Vananten einer Geschichte, ernes Ereignisses usw. uberhefert 
werden konnen und dass diese Gattung sich als ein Paradigma bezeichnen lasst. Es sei 
zu bemerken, dass die Parabel „etwa mit ,das eine fur da,s andere setzen' zu ubertra-
gen" ware (ebd.). Sie wurde „zu einem Terminus der antiken Rhetonk und bedeutete 
dort eine Weise des Sprechens, die nicht lm eigenthchen und wortlichen Sinne ver-
standen werden soil, sondern in der Weise der Ubertragung" (ebd.). Das ist das wes-
enthche Merkmal der Parabel, welches sie vom Mythos unterscheidet Parabel und 
Mythos sind zwei universale Begnffe, welche sich durch ein gemeinsames Merkmal 
kennzeichnen lassen - beide konnen als Strukturen betrachtet werden. 

Bei Kafka wird der Mythos durch die Parabel als komplizierte Erzahlform ersetzt, 
denn eben sie gibt dem Autor die Moghchkeit, verschiedene Vananten einer Ges
chichte in einem Text zu verschmelzen „Parabohsche Lehre und mythischer Aus-
druck sind also in der Tat nicht notwendige Widerspruche, sondern ganz lm Gegen-
teil sie bedingen einander in der Moderne" (12,258). 

„Die Substanz des Mythos hegt weder lm Stil noch in der Erzahlweise oder der 
Syntax, sondern in der Geschichte, die dann erzahlt wird Der Mythos ist Sprache; 
aber eine Sprache, die auf einem sehr hohen Niveau arbeitet, wo der Sinn, wenn man 
so sagen darf, sich vom Sprachuntergrund ablost, auf dem er anfanghch lag / ./ ...wenn 
die Mythen einen Sinn haben, kann dieser nicht an den isolierten Elementen hangen, 
/.../ sondern nur an der Art und Weise, in der diese Elemente zusammengesetzt sind. 
/.../ der Mythos gehort zur Ordnung der Sprache, bildet lhren integnerten Teil; doch 
zeigt die Sprache, wie sie lm Mythos angewendet wird, spezifische Eigenschaften. /.../ 
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diese Eigenschaften konnen nur tiber dem iiblichen Niveau des sprachlichen Ausdrucks 
gesucht werden; anders gesagt, sie sind komplexer als die, die man sonst in einem 
sprachlichen Ausdruck findet" (10,231). 

Die Parabel ist fur Kafka ein universales Mittel zum Schaffen alter moglichen 
Mythos-Modifikationen, zum Variieren der inhaltlichen Elemente, der Inhaltsstruk-
tur. Solch ein Potenzial der parabolischen Darstellungsweise ist unentbehrlich bei 
der Kreation eines Mythos, dessen Einzelteile als relativ unabhangige und relativ 
autonome Texte erscheinen und in ihrer Mitwirkung eine Form mit einem komplex-
en Inhaltsstoff bilden. Die Aufgabe, den Sinn aus diesem Inhalt zu erschlieSen, wird 
dem Leser iiberlassen. Was den Text zu einem Mythos macht, sind mythische Fig-
uren, Ereignisse, die als Symbole erscheinen. Dank diesen Symbolen wird vom Autor 
eine „Sprache" aufgebaut, welche als Form einen Mythos eben als solchen erkennen 
lasst. 

„Odysseus steht ja an der Schwelle, die Mythos und Marchen trennt. Vernunft 
und List hat Finten in den Mythos eingelegt; seine Gewalten horen auf, unbezwinglich 
zu sein. Das Marchen ist die Uberlieferung vom Siege iiber sie", schreibt W. Benjamin 
(8,15). Das bezieht sich in erster Linie auf die neuen inhaltlichen Elemente der Erzah-
lung, welche die Form des Mythos gestalten und ihn wieder fur Interpreten und den 
modernen Leser aktualisieren. 

„Weil Kafkas Erzahlungen und Romane haufig nicht in Einkiang mit der em-
pirischen Welt stehen und hier sprechende und sich verwandelnde Tiere in Erschei-
nung treten, ist es verstandlich, dass seine Texte immer wieder als Marchen klassifi-
ziert wurden" (1, 52). Die Merkmale eines Marchens sind auch im Odysseus-Text 
vorhanden. Die Sirenen erscheinen hier als Zauberwesen, in der Gestalt von Halb-
tieren, Halbmenschen. Die Figur des Odysseus wird ebenfalls als die eines Marchen-
helden dargestellt. Laut Clemens Heselhaus' Bemerkung ist der Marchenheld „der 
ursprungliche Mensch, der in einem geheimnisvollen Vorverstandigtsein die Schick-
salsbegegnungen in der Welt als die seinigen fraglos annimmt und auf sich nimmt" 
(12,58-59). Diese These entspricht vollstandig der Gestaltung der Odysseus-Figur. 

Ein weiteres wesentliches Merkmal des Marchens ist in der Odysseus-Geschichte 
ein glucklicher Ausgang, und zwar ein doppelt gliicklicher, denn nicht nur Odysseus 
entrinnt dem Tod, sondern auch die Sirenen. Zusammenfassend ware zu sagen, dass 
alle oben angefuhrten Merkmale dafur zeugen, dass die Odysseus-Geschichte Kafkas 
sich auch als Marchen behandeln lasst, obwohl sie ihrer Form nach doch eine Parabel 
ist. Deswegen lasst es sich annehmen, dass Benjamin, indem er „Das Schweigen der 
Sirenen" als Marchen bezeichnet, vor allem die Poetik des Marchens meint, welche 
im Text prasent ist. 

Zu den vorangehenden Uberiegungen muss noch eine wichtige Erganzung hin-
zugefiigt werden: das Schweigen ist wohl ein zentraler Kernpunkt des ganzen Textes, 
welcher auch, trotz verschiedener Versuche ihn auszulegen, ein ungelostes Ratsel 
bleibt. Schon die Uberschrift erregt die Spannung und somit die Hoffnung des Le-
sers, eine Antwort iiber die Motivation dieses Schweigens im Text zu finden. Der 
Autor aber erlautert die wahren Griinde des Sirenen-Schweigens nicht. Zwar wird 

AUCA Academic Review 2004 



168 Section 3 TheHumamtes 

von ihm betont, dass das Schweigen der Sirenen im Vergleich zu ihrem Gesang „eine 
noch schrecklichere Waffe" sei. Die Frage nach der Kraft dieser Waffe bleibt ungek-
lart. Es wird nur vom Autor hervorgehoben, dass gewiss niemand sich vor diesem 
Schweigen gerettet hatte. Das erklart wieder nichts und lasst also diese Frage offen. 

Das Sirenen-Motiv schemt fur Kafka von grofiem Interesse gewesen zu sein. Vier 
Jahre spater nach dem Erschemen des Odysseus- und Sirenen-Textes greift er diese 
Thematik in semem Brief an Robert Klopstock4 im November 1921 wieder auf-

Des Madchens Brief ist schon, ebenso schon wie abscheulich, das sind die ver-
fuhrenschen Nachtstimmen, die Sirenen haben auch so gesungen, man tut lhnen un-
recht, wenn man glaubt, dass sie verfuhren wollten, sie wussten, dass sie Krallen hatten 
und keinen fruchtbaren SchofS, daruber klagten sie laut, sie konnten nichts dafur, dass 
die Klage so schon klang (13,218-219). 

Dieses Fragment beleuchtet die Sirenen-Gestalt aus einer neuen Sicht. Daraus 
wird klar, dass lhr Gesang nicht der Verfuhrung dient, wie man irrtumlich meint, 
sondern die Klage der Sirenen ist. Die Sirenen konnten also nichts dafur, dass diese 
Klage fur lhren schonen Gesang gehalten wird, welcher die Menschen m den Tod 
treibt. So erweisen sie sich als ganz harmlose Wesen, denen die Kraft lhres Gesangs 
unbewusst zu sein schemt, worauf ubngens von Kafka im „Schweigen der Sirenen" 
hingewiesen wird. Bewusst ist lhnen nur, dass sie einen Vogelleib besitzen und un-
fruchtbar sind. Daruber „klagten sie laut", schreibt Kafka, und das lasst annehmen, 
dass sie auch leise oder ganz lautlos klagen konnten. Aus diesem Grunde konnte man 
auch vermuten, dass auch das Schweigen der Sirenen tatsachhch nicht lhre „schreck
lichere Waffe" ist, sondern eine andere Art lhrer Klage. Splch eine Art der Klage ist 
vielleicht vollkommener als Gesang und kann als stummes Geschrei gedeutet wer-
den Eben in dieser Stummheit scheint diese Klage lhre Perfektion erreicht zu haben, 
denn wie Kafka selber in emem seiner Aphonsmen auf>erte „Stummheit gehort zu 
den Attributen der Vollkommenheit". 
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