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СТРАХ ПЕРЕД ТОЛПОЙ В 
«ЗАПИСКАХ МАЛЬТЕ ЛАУРИДСА 
БРИГГЕ»

Ан нотация. Данная статья посвящена теме 
«Страх перед толпой» в литературном дискур
се на примере романа Райнера Марии Рильке «За
писки Мальте Лауридса Бригге». Данная тема 
актуальна по следующим причинам: исследова
ния в области литературоведения, психологии и 
социологии, а также изображение страха перед 
толпой в литературном дискурсе в настоящее 
время представляют большой интерес по при
чине возрастающих проблем внутри общества 
(в данном случае -  места отдельного человека 
в обществе и его эмоционального состояния, а 
также поведения в отношении к  другим членам 
общества), а также их возможных решений, для 
чего необходимы научные знания по данному во
просу. В данной работе произведен анализ изо
бражения страха перед толпой в творчетсве 
РМ. Рильке, а также его конкретного романа 
«Записки Мальте Лауридса Бригге» со ссылками 
на автобиографические черты данного произ
ведения.
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Мальте Лауридс Бригге.
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ANGST VOR DER MASSE IN DIE 
AUFZEICHNUNGEN DES MALTE 
LAURIDS BRIGGE

A bstract. This article is devoted to the topic “Fear 
o f the Crowd” in literary discourse on the example o f 
Rainer Maria Rilke’s novel “The notebooks o f Malte 
Laurids Brigge”. This topic is relevant for the following 
reasons: studies in the field o f literature, psychology 
and sociology, as well as the image o f the fear o f the 
crowd in literary discourse are now o f great interest 
because o f the growing problems within society (in 
this case, the place o f an individual in society and 
their emotional state, as well as behavior in relation 
to other members o f society), as well as their possible 
solutions, which require scientific knowledge on this 
issue. In this paper, an analysis o f the image o f the 
fear o f the crowd in the creative work o f RM. Rilke 
is described, as well as his specific novel “Notes by 
Malta Laurids Brigge” with links to the autobiographical 
features o f this work.

Key w ords: Fear, Rilke, crowd, Malte Laurides 
Brigge

Als die ausfuhrlichste Lehre uber das 
Massenphanomen und seiner soziologischen und 
politischen Zugehorigkeit gilt das Werk Masse und 
Macht von Elias Canetti, welches in dem vorliegen- 
den Artikel als theoretische Grundlage zum Thema 
„Masse“ genommen wird. Das Buch Masse und 
Macht, an welchem der Autor uber dreiBig Jahre 
gearbeitet hat [2, S. 289-290], befindet sich an der 
Grenze zwischen der Literatur und Soziologie, 
wobei die literarischen Elemente in die pragma- 
tische Wissenschaftssprache eingeflochten werden 
[3, S. 18]. Unter Masse wird von Canetti das Erlosen 
von der Beruhrungsfurcht verstanden [3, S. 14]. Im 
Kern der Massenbildung liegt die Uberwindung der 
angeborenen Beruhrungsfurcht [3, S. 13]; Canetti 
ist der Meinung, dass die groBte Angst vor dem 
Angreifen von etwas Unbekanntes ausgelost wird. 
Das Wort „Masse“ wird von Rilke im Malte meistens 
in der Bedeutung „Vielzahl von Menschen“ geb- 
raucht, wobei es eine Stelle gibt, wo die Masse als 
Personifizierung auftritt. In dem Satz „Dieses intime 
MiBverstandnis [!] krankte mich uber die MaBen [!]“ 
wird das Wort „Masse“ in der Bedeutung „zu, sehr“ 
verwendet. Wenn der Protagonist auf einen Aufruf in 
einer Art von Poliklinik wartet, ist er gezwungen, ne- 
ben einer Masse zu sitzen [1, S. 762-763], wobei er 
wieder an der Soziophobie schwer leidet. Diese Stelle 
wird weiters weggelassen, weil sie der Fragestellung 
der Untersuchung nur indirekt entspricht.

Das Werk Die Aufzeichnungen des Malte Laurids 
Brigge ist das einzige Prosawerk von Rainer Maria
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Rilke, welches er in Form eines Romans geschrie- 
ben hat und seine erste literarische Erfahrung, die 
einen tiefen psychologischen und philosophischen 
Kern beinhaltet. Von Holthusen wird Malte als Rilkes 
Versuch, existentielle Fragen zu behandeln, interpre- 
tiert [5, S. 100] und stellt ein Werk dar, welches voller 
Analytik der Angst ist. Nicht umsonst wird Rilke von 
Paul Valery in seinem Werk Gedenken und Abschied 
(1927) als ein von Angsten und Geheimnissen des 
Geistes besessener Mensch charakterisiert. Im 
Malte wird die Sammlung von Autorerinnerungen 
prasentiert -  seien es seine nicht einmaligen Pariser 
Aufenthalte, die insgesamt zwolf Jahre gedauert ha
ben [5, S. 67], oder das burgerliche Leben in Berlin, 
gemutliche Spaziergange mit Leo Tolstoj oder die 
Bergwanderungen in Malmo. Hierbei ist ohne jeden 
Zweifel zu auBern: Die vom Haupthelden geschil- 
derten Bilder sind dem Autor des Romans ebenso 
bekannt gewesen.

Die Handlung des Buches wird standig durch 
innere Monologe des Protagonisten uberschnitten, 
in welchen der Autor seine eigenen Gedanken und 
Lebensansichten auBert. Als Datum der Fertigstellung 
des Romans Die Aufzeichnungen des Malte Laurids 
Brigge wird Marz 1910 [5, S. 101] angesehen. Nach 
der langen Arbeit (1904-1910) [7, S. 7] wurde das Werk 
abgeschlossen. Bei dem ziemlich geringen Umfang 
werden sowohl die enorme innere Vielfaltigkeit des 
Romans als auch der MaBstab der angekundigten 
Probleme hervorgehoben. Durch die Erzahlungen 
des Protagonisten Malte Laurids Brigge werden die 
Bilder des Pariser Lebens dargestellt, und zwar des 
Lebens der armen Menschen, die sich vollkommen 
von den bevorstehenden Schilderungen der Armut 
im Das Stunden-Buch unterscheidet. Die Tatsache, 
dass Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge 
unbestreitbare Zuge eines autobiographischen 
Werkes darstellen (von Rilke hingegen bestritten [5, 
S. 100]), ist dem Briefwechsel des Autors mit seinen 
Freunden und Verwandten leicht zu entnehmen, wel
cher im Werk von Holthusen Rainer Maria Rilke in 
Selbstzeugnissen und Bilddokumenten gut illustriert 
wurde. Schon ab Beginn der Handlung im Roman 
werden die Parallelen zum Leben des Autors sicht- 
bar: das Datum der Ankunft vom Protagonisten und 
seine Anschrift in Paris sind mit denen von Rilke iden- 
tisch [5, S. 74].

Die unmittelbare Verbindung zwischen Rilke 
und Angstgefuhl ist aus dem Leben des Autors zu 
entnehmen. Schon als Kleinkind hat er nicht nur 
die intensive Innigkeit, sondern auch gleichzei- 
tig enorme Angst verspurt und auch in schriftlicher 
Form zur Sprache gebracht [5, S. 11]. Was seinen 
Pariser Aufenthalt betrifft, wird er als „die Summe 
der erlebten Schrecken“ von Holthusen bezeichnet 
[5, S. 76]. Die Furcht des Autors steht in unmittelba- 
rem Zusammenhang mit seiner Mutter, Tochter des 
kaiserlichen Rats [5, S. 7]. Er furchtet sich, in ihrer 
Nahre zu sein [5, S. 14]. Mit dem Bild von Mutter ist 
eine Art Neurose, die bei ihm Angstgefuhle auslost, 
verbunden; In diesem Zusammenhang wird hier von



Rilke das Wort „Grauen“ verwendet, welches der 
hohen Grad an Angst (genauso wie „Entsetzen“) 
ausdruckt. Fur die Beschreibung seiner Mutter wird 
auBerdem von ihm das Epitheton „schrecklich“ 
verwendet. Im Malte hingegen ist ein positives Bild 
von der Mutter zu finden: Sie schutzt ihr Kind vor 
seinen Angsten, leuchtet in der Dunkelheit und 
bewahrt Ruhe [1, S. 778]. Von Holthusen wird vermu- 
tet, dass diese Episode nicht erfunden wurde, son
dern eigene Erinnerungen Rilkes an seine Kindheit 
darstellt, die einfach dichterisch verarbeitet wurden. 
Holthusen erklart dies als „gebrochen-kompliziertes 
Verhaltnis zum Mitmenschen als Liebesobjekt ube- 
rhaupt“ [5, S. 15]. Die Mutter von Malte hat noch eine 
Eigenschaft, die sie mit Rilke in Verbindung setzt: Sie 
ist eine Neurotikerin. Dies wird einer Schilderung aus 
Malte entnommen, wo der Protagonist seine Mutter 
beschreibt und ihre Krankheit -  Angst vor Nadeln
-  erwahnt, wobei er die irreversible Wirkung dieser 
Neurose auf die Frau betont [1, S. 786].

Der Roman Die Aufzeichnungen des Malte 
Laurids Brigge wird als der Beginn der Krise im 
Schaffen von Rilke angesehen [7, S. 5], die spater 
durch den ersten Weltkrieg verstarkt wird. In dem 
mit Malte parallel entstandenen Stunden-Buch wird 
nicht auf religiose, sondern auf gesellschaftskritische 
Themen eingegangen und Angst und Elend dargestellt 
[5, S. 78]. Nicht nur die Gesellschaft ist erkrankt; Rilke 
leidet selbst an Neurosen, an Zerrissenheit zwischen 
dem „Unter-den-Menschen-Sein“-Zustand und dem 
Streben nach Einsamkeit [5, S. 79]. Das Fertigstellen 
des Malte hat eine Grenze uber die Pariser-Thematik 
gezogen und ein Gegensatz zu den Neuen Gedichten 
gebildet. Die Krise im Schaffen wird zur inneren Krise 
und hat auch die Weltanschauung des Autors beein- 
flusst. Mit der Schilderung des Lebens von Malte 
Laurid Brigge wurde das prosaische Schaffen von 
Rilke abgeschlossen. Nachdem die Hauptmerkmale 
des analysierten Werks illustriert wurden, wird weitere 
Analyse auf das Phanomen „Angst vor der Masse“ 
anhand des Romans von Rilke durchgefuhrt.

Angst vor der Masse wird in der Psychologie und 
Psychiatrie wird als Demophobie (von griech. demos
-  “Volk” und phobos -  “Furcht”, “Angst”) bezeichnet 
[10, S. 221], unter welcher die neurotische Angst vor 
Menschenansammlungen verstanden wird [11, S. 
118]. Als Synonym der Demographie wird von Peters 
die Bezeichnung “Ochlophobie” (von griech. ochlos 
- “Menschenmenge” und phobos - “Furcht”, “Angst”) 
verwendet [9, S. 540]. Legerwie und Ehlers ordnen 
diese psychische Storung den Neurosen zu [6, S. 
281].

Dieser neurotische Zustand ist dem Autor der 
Aufzeichnungen wohl bekannt gewesen, welcher 
nicht nur guter Psychologe, sondern auch Patient 
der Psychotherapeuten war. Rilke hat versucht, seine 
neurotischen Zustande mit Hilfe der Psychoanalyse 
zu uberwinden, wobei er sich mit dem Internisten Dr. 
Freiherr von Stauffenberg gelegentlich getroffen hat 
[5, S. 18]. In der Schilderung dieser therapeutischen 
Sitzungen, die in seinem Briefwechsel mit Lou

Andreas- Salomй zu finden sind, berichtet Rilke von 
der Angst, sich an seine Kindheit zu erinnern. Rilkes 
Versuch, seine Neurosen zu bekampfen, hat sich 
nur auf die Psychoanalyse beschrankt, weil er der 
Meinung war, stark genug zu sein, ohne zusatzliche 
Mittel das Schrecklichste alleine zu uberwinden [5,
S. 18]. Dies geht aus einem Briefwechsel zwischen 
Rilke und Sedlakowitz hervor. In diesem Briefwechsel 
wendet sich Rilke erneut dem Thema Russlands zu, 
indem er seine Kindheit als Jahre der Hingebung und 
Unterwerfung, welche fur Ostslawen als angeborene 
Eigenschaften so charakteristisch sind, beschreibt. 
Rilkes Kenntnisse der russischen Geschichte werden 
im Malte aufgezeigt, indem er das Ende von Grigorij 
Otrepjev („Lzedmitrij“) schildert [1, S. 882]. Angst ist 
ein haufiges Motiv bei Rilke gewesen: Er war immer 
bereit, menschliche Sehnsuchte und Angste zu schil- 
dern [5, S. 71]. Verschiedene Angste verfolgen auch 
den Protagonisten des Romans Aufzeichnungen des 
Malte Laurids Brigge. In der vorliegenden Arbeit wird 
versucht, die Momente, insgesamt 15 an der Zahl, 
der Handlung zu erlautern, in denen seine Angst vor 
der Masse dargestellt wird.

„Es roch, soviel sich unterscheiden lieB [!], 
nach Jodoform, nach dem Fett von pommes frites, 
nach Angst“ [1, S. 709]. Hier wird keine individuelle 
Angst, sondern die Angst vor allen, vor der ganzen 
Gesamtheit aller Menschen auf der StraBe, geschil- 
dert. Der Protagonist fuhlt sich nicht wohl in dieser 
Stadt, in dem ersten Absatz des Romans deutet er 
bereits an, dass er in dieser Stadt sterben konnte 
[1, S. 709]. Eine Versammlung der Menschen be- 
deutet fur ihn eine Gefahr, er hatte sich lieber vor all 
den Geruchen, Gesichtern und Emotionen in seiner 
Muschel versteckt. Sobald ein Mensch in Ohnmacht 
fallt und eine Menschenmenge diesen umgibt, wer
den bei dem Protagonisten Gedanken an den Tod 
ausgelost. Das Uberleben in dieser gefahrlichen Welt 
scheint das Lebensziel zu sein.

„Es roch, soviel sich unterscheiden lieB, nach 
Jodoform, nach dem Fett von pommes frites, nach 
Angst“ [1, S. 709]. Die Satzwiederholung dient dazu, 
das ewige Problem des Lebens und des Todes hervor- 
zurufen und die inneren Angste des Autors ans Licht 
zu bringen. Das erwahnte Kind wird zweifellos geheilt 
[1, S. 709], nicht jedoch der Protagonist: Ab dieser 
Szene beginnt er, seinen Weg zum Tode zu beschrei- 
ben. Das Verb atmen steht in engem Zusammenhang 
mit der Etymologie des Wortes „Angst“, was in Kapitel 
1 erwahnt wurde: Nach Wandruszka wird die Herkunft 
des Lexems „Angst“ mit Wortern wie „Enge“, „wurgen“ 
und sogar Gaumentzundung („angina“) verbunden 
[13, S. 15]. Atmen -  Atmungsprobleme (schlechte 
Luft, Gestank, etc.) -  Angina -  Angst. Bewusstlos 
(oder auch mit Absicht -  dies kann jedoch nicht 
bewiesen werden anhand dessen, dass der Autor 
tot ist) bindet Rilke diese zwei auf den ersten Blick 
nicht verwandten Begriffe in einer Phrase zusammen 
und ruft seinen Gedanken in Form des Parallelismus 
hervor.

Die nachste angsterregende Masse wird in der
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Episode uber den Brand geschildert. Es wird uber die 
furchtbare Stille [1, S. 710] gesprochen, die uber alles 
und alle herrscht. Sogar die Stille stellt eine Gefahr dar, 
die ihrer Semantik nach wiederum mit dem Tode (im 
Sinne der Totenstille) verbunden ist. Feuer wird von 
Canetti als Symbol der Masse bezeichnet [3, S. 87], 
welches ihre zerstorerische Kraft verkorpert. Es wird 
auch auf die Seiten 712-714 eingegangen, auf de- 
nen die Erinnerungen an Hotel-Dieu geschildert wer
den. In diesem Ausschnitt kommt sowohl Angst („Ich 
furchte mich. Gegen die Furcht muB [!] man etwas 
tun, wenn man sie einmal hat“ [1, S. 712]) als auch 
Masse („Die Masse macht es“ [1, S. 713]) vor. Dies ist 
die erste Erwahnung von Masse im Zusammenhang 
mit dem Hotel-Dieu, welches als eine Grabstatte fur 
eine hyperbelisierte Menge von Menschen darges- 
tellt wird und zum Tode fuhrt. Hier wird das Thema 
der Nichtigkeit des einzelnen Menschen, aber eben
so das Problem der Massengraber und der „toten- 
den Arzte“ angesprochen. Dies wird sich bei Oskar 
Negt in seiner Gesellschaftslehre uber Kaltestrom 
erlautert, indem die gegenwartige Situation in den 
Krankenhausern und Altersheimen geschildert und 
die Wertlosigkeit des Lebens angesprochen wird 
[8, S. 167-169].

Auf den Seiten 718-720 des analysierten Werkes 
wird eine zerstreute Masse beschrieben, die einen ge- 
meinsamen Anhaltspunkt hat: den Sterbensprozess 
von Christoph Detlev. Obwohl all diese Menschen 
nicht zu einem Zeitpunkt gleichzeitig auftreten (auBer 
einer Messe, welcher Beschreibung auf metapho- 
rischer Weise aufs Thema der Todesmoglichkeiten 
von Herrn Detlev kommt [1, S. 719]), werden sie 
als eine Gruppe gesehen [3, S. 15]. Masse wird 
hier als Menschenmenge voller Angst vor dem 
sterbenden Kammerherrn geschildert. Von beson- 
derer Bedeutung ist Rilkes Vergleich von Christoph 
Detlev mit Iwan dem Schrecklichen [1, S. 720]. Die 
russischen Motive treten haufig bei Rilke auf, nac
hdem er zweimal nach Russland gereist ist und viele 
Eindrucke gesammelt hat (was von Holthusen mehr- 
mals angedeutet wird [5, S. 30-46]). Im Malte kommen 
die russischen Motive ebenso bei der Schilderung 
der Freundschaft zwischen den Familien Brigge und 
Schulin vor [1, S. 837-839]. Es stellt sich hierbei die 
Frage, ob der Brand bei den Schulins (laut Canetti ist 
das Feuer das Hauptsymbol der Masse [3, S. 87]) ein 
Hinweis auf die bevorstehende Oktoberrevolution in 
Russland darstellt. Nachdem Rilke zweimal Russland 
bereist und sich grundsatzlich mit der Kultur und 
Geschichte Russlands auseinandergesetzt hat, hatte 
er zu Beginn des 20. Jahrhunderts bereits bestimmte 
revolutionare Geruche vernehmen konnen. Hierauf 
verweist eine Stelle des Romans, in der Frau Schulin 
nicht mit der Nase, sondern mit den Ohren „riecht“ [1,
S. 841]. Die Bedeutungsubertragung zeigt eine an
dere Art der Wahrnehmung, in diesem Fall -  auf den 
Ruhm, auf die Gesprache unter den Adeligen, die 
auf der Seite der Romanovfamilie standen. Ein wei- 
terer Hinweis auf Rilkes Erfahrungen mit Russlands 
kommt bei der Beschreibung einer weiteren Figur,
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Nikolaj Kusmitsch, vor [1, S. 853-866]. Nikolaj stellt 
einen neurotischen Menschen dar, welcher in sei
nem Wahnsinn jeden Zugang zur Realitat verloren 
hat, wobei er ununterbrochen die Gedichte der rus
sischen Dichter deklamiert.

Weiters wird eine Szene im Lesesaal der 
Nationalbibliothek beschrieben [1, S. 741]. Unter 
dem Ausdruck „viele Leute“ (circa 300 Menschen 
laut der Angabe des Protagonisten) werden als 
Masse wahrgenommen. Er empfindet dabei positive 
Gefuhle und deutet an, dass diese Masse gerade 
so angenehm ist, weil bei der Beruhrung voneinan- 
der die lesenden Menschen nichts spuren und ein- 
fach das Lesen fortsetzen. Gleichfalls werden keine 
Streitigkeiten aufkommen, wenn Menschen anei- 
nanderstoBen, weil die Menschen unter dem Bann/ 
der Magie der Bucher dies nicht wahrnehmen. 
Nach Canetti wird menschliche Bewegung durch 
die Furcht der Beruhrung diktiert [2, S. 12]. In der 
oben genannten Schilderung wird gerade die Freude 
des Autors gezeigt, dass diese Beruhrung von den 
lesenden Menschen nicht wahrgenommen wird. 
Diese Szene stellt eine Ausnahme dar, in der eine 
Menschenversammlung als etwas Positives bewer- 
tet wird: Hierbei ist zu beachten, dass Rilke Respekt 
vor der Literatur und dem Buch als Medium hatte. 
Es bleibt offen, ob diese Vorliebe zum Lesen und 
Schreiben eine Art der neurotischen Zustande auf 
diese Art und Weise katalysiert hat.

6. In einem weiteren Abschnitt wird das Thema 
der „Fortgeworfenen“ zur Sprache gebracht [1, S. 
742-743]. Der Protagonist hat Angst davor, dass die 
Bettler seine Groschen nicht annahmen. Aber eine 
groBere Angst wird dadurch festgestellt, dass die 
„Fortgeworfenen“ die handelnde Person zu eigenem 
bestimmten Typ eines Menschen angehorig meinten.

Eine weitere Darstellung der Masse erfolgt in der 
Episode, in der der Hauptheld aus einem Lokal in die 
„dickfluBigen“ StraBen hinaustreibt [1, S. 751-752]: 
Dies wird von Canetti als „dichte“ Masse bezeichnet 
[3, S. 14], in der die Menschen einander nicht nur phy- 
sisch, sondern auch psychisch bedrangen. Nach der 
Beschreibung der wird der gesundheitlicher Zustand 
des Protagonisten

geschildert: er ist verschwitzt, hat Probleme mit 
dem Kreiskauf, ihm war „die Luft langst zu Ende“. 
Dies bestatigt den Ursprung des Wortes „Angst“, wel
ches mit „wurgen“ und „unruhig sein“ verbunden wird.

In der Darstellung von Menschenmasse in der 
S a lp ^n ^e  [1, S. 758-763]wird ein leitendes Motiv 
der fabrikmaBigen Gesellschaft mit ihrer mecha- 
nisierten Umgebung mit den Menschen angedeu- 
tet, welches mit den Motiven der sozialen Kalte bei 
Negt ubereinstimmt [8, S. 158-169]. Der Hauptheld 
ist durch diese Menschenmasse genervt, sie ruft bei 
dem Protagonisten Unruhe und Angstlichkeit hervor, 
er kann nicht ruhig sitzen bleiben und sieht in den 
Gesichtern der Menschen nur Verachtliches, wo- 
durch diese dem Leser als Monster oder zumindest 
sehr unsympathisch erscheinen.

Die Formierung der Masse wird in der Episode



mit den Kellnern dargestellt, wobei der Protagonist un- 
mittelbar in Panik gerat und voller Angst davon rennt 
[1, S. 769-774]. Er furchtet nicht die Menschenmasse, 
sondern die Vorahnung, solche zu treffen, schuch- 
tert ihn ein. Ob dies in Zusammenhang mit seinem 
neurotischen Zustand oder mit der Angst vor offent- 
licher Demutigung (anstelle des stolpernden Mannes 
von den Kellnern ausgelacht zu werden) steht, ist 
jedoch umstritten. Unbestritten ist hingen, dass 
eine Menschenmenge Angstgefuhle in ihm weckt. 
Darauffolgend spurt er die Angst des Hupfenden und 
in sich selbst aufsteigernd, er hat genauso Mitleid we- 
gen dieser Angstgefuhle sowohl mit dem Fremden als 
auch unbewusst mit sich selbst. Durch sein Mitgefuhl 
verliert der Protagonisten seine eigene Energie und 
ist in der Schlussszene, als sich eine reelle Masse um 
den Leidenden gebildet hat, fuhlt sich der Hauptheld 
vollig „entleert“ [1, S. 774].

10. Auf Seite 830 wird eine Masse beschrie- 
ben, die aber jedoch keine zerstorerische Kraft in 
sich tragt. Rilke spricht von einer Masse von jungen 
Madchen, die in den Museen zu finden ist. Der Ort der 
Massenbildung ist daher das Museumsgebaude, die 
Absicht ist auch bei allen Mittatigen gleich -  sie kom- 
men, um eigene Zeichnungen anzufertigen. Er ver- 
setzt sich in diese Madchen und versucht, ihre innere 
Welt dem Leser zu schildern. Bei dieser Masse fehlen 
manche Eigenschaften einer Masse, die von Canetti 
unterschieden werden; Fur die Analyse ist es wichti- 
ger, dass dies bei Rilke in dieser Form erscheint, weil 
sich dadurch sein Interesse an den Menschen zeigt.

Todesangst kommt im Malte auf Seite 859 
im Zusammenhang mit der Masse vor, die den 
Protagonisten in der vollen Stadt „uberfiel“ [1, S. 859]. 
Meistens ist diese Furcht auf ein Geschehen gerich- 
tet: Tod des nahe sitzenden Menschen wahrend einer 
Bahn-Fahrt, der Beinahe-Tod von einem Madchen, 
das von ihrer Mutter letztendlich gerettet wurde [1, 
S.859]. Malte betont aber dabei, dass die Todesfurcht 
ihn auch ohne Grund uberfallen konnte: Dieses 
Gefuhl ist nicht situationsbezogen, sondern dem 
Helden eigen.

In seiner Schilderung des Todes von Grirogij 
Otrepjev [1, S. 882-884] stellt Malte die Masse dar, 
die nach Canetti ein zerstorerisches Potenzial in sich 
tragt [3, S. 18-20]. Diese Masse ist offen, wachst 
standig, ist wendet sich Otrepjev zu, sie hat sogar 
ihre eigenen Fuhrer -  als Beispiel kommt bei Rilke 
Furst Sujskij vor. Dies ist eine Hetzmasse [3, S. 54], 
deren Ziel ist rasch zu erreichen und einfach hinzu- 
richten. Diese Masse ist auf das Toten konzentriert. 
Demzufolge wird der Leichnam von Otrepjev drei 
Tage auf unterschiedliche Weise hingerichtet und 
zwar in der Offentlichkeit, welches von Malte auch 
erwahnt wird.

Eine weitere Massenbildung stellt die Episode 
uber Lothringen dar. Nach Canetti wird diese Masse 
als „dichte“ Masse bezeichnet [3, S. 14]. Das Ziel 
dieser Masse war aber nicht zerstorerisch, sondern 
human -  es wurde nach dem im Kampf verloren 
gegangenen Herzog gesucht. Die gebildete Masse

hatte einen Fuhrer, welcher Page des Herzogs war. 
Das Epitheton „dicht“ kommt wortwortlich vor [1, S. 
888], wobei es in Verbindung mit der herrschenden 
Kalte der Episode steht.

Auf Seite 902 wird fur Rilke eine typische 
Menschenmasse beschrieben -  eine

StraBenmasse. Der Protagonist flaniert in 
Paris an einem schonen Sonntag in einer bunten 
Menschenmasse, die ziemlich zerstreut ist. Die Idylle 
wird durch das Erscheinen eines armen

Menschen zerstort, wobei sich der Autor dem 
fuhrenden Thema des Malte-Romans hinwendet
-  dem Thema der Armut. Hier wird die Absicht des 
Autors, das Problem der Existenz hervorzuheben, 
deutlicher [4, S. 203-220]. Dieses synchrone Erlebnis 
wird demnachst in Diachronie ubergehen, wobei 
Malte sich Fragen der Zeitgeschichte widmet.

Eine weitere Massenerscheinung wird auf Seite 
908 dargestellt. Hier wird eine Volksmasse beschrie
ben, die von einem Konig angefuhrt wird. Diese Szene 
stellt voller Pathos das Erscheinen eines Konigs vor 
seinem Volk dar, welcher damit die Menschen zu er- 
mutigen versucht. Diese Masse hat sich in der Zeit 
der politischen Unruhe gebildet. Die Masse als sol
che stellt hier keine Gefahr dar, wobei der Konig sich 
wahrenddessen an einen Kampf und Massentode 
erinnert. Die Entladung [3, S. 16-18] der Masse 
wird durch einen Jubel hervorgerufen, welchen der 
Konig nicht vernimmt. 16. In seinen Erinnerungen 
an die Weltgeschichte kommt Malte zu einer weite- 
ren Massenversammlung: Die Predigt des Papstes 
[1, S. 914]. Seine Predigt traf auf den Unwillen des 
Volkes, welcher er anschlieBend entflieht. Hier wird 
eine aktive, nicht zerstorerische, jedoch negativ dem 
Papst gegenuber gestimmte Masse geschildert. Sie 
hatte das Potential, groBe Veranderungen zu un- 
ternehmen, welches vom Autor nicht erlautert wird.

Die Analyse zur folgenden Schlussfolgerung ge- 
kommen: Der Begriff „Masse“ ist ein wichtiges Objekt 
der Untersuchungen in der Literaturwissenschaft, 
Soziologie, Psychologie und Zeitgeschichte. Mit 
Hilfe der theoretischen Methode wurde die Angst vor 
der Masse im Schaffen von Rilke und in dem Malte- 
Roman vorgestellt. Eine weitere Schlussfolgerung 
dieser Arbeit ist, dass die gewahlte Analyse es er
moglicht, die Schwerpunkte des Werkes heraus- 
zufinden und fur weitere Untersuchungen mit der 
Philosophie des Autors in Verbindung zu setzen. 
Das Problem der Realisierungen der Darstellung der 
Angst vor der Masse stellt eine breite Perspektive 
dar und lasst sich anhand der weiteren theoretischen 
Werke und praktisch gezielten wissenschaftlichen 
Arbeiten weiter untersuchen.
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