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Trauer tragen - Trauer zeigen

Tränen, Klagerufe, Trauerkleidung,
Begräbnisriten, Funeralwerke, Krieger¬
denkmäler - von privaten Gesten bis zu öf¬
fentlichen Ritualen reichen die Ausdrucks¬
formen für Trauer und Schmerz um die To¬
ten. Daß diese Ausdrucksformen für Frau¬
en und Männer differenziert bzw. mit Bil¬
dern und Symbolisierungen von Weiblich¬
keit und Männlichkeit verbunden sind,
zeigt ein aufschlußreicher Sammelband,
den Prof. Dr. Gisela Ecker (FB 3) jüngst her¬
ausgegeben hat.

Aus zwei Workshops zum Thema „Trauer",
die Prof. Dr. Gisela Ecker (Fachbereich
Sprach- und Literaturwissenschaften) an der
Universität-Gesamthochschule Paderborn
veranstaltet hat, ist eine Fülle von interes¬
santen Beiträgen hervorgegangen. Gemein¬
samer Ausgangspunkt der literatur-, kultur-
, kunst- und filmwissenschaftlichen Arbei¬
ten ist die Frage nach sozialen Praktiken und
ästhetischen Präsentationen, mit denen un¬
sagbarer Schmerz und tiefe Trauer zum
Ausdruck gebracht werden können.

Trauerregeln und ihre Überschreitung
Dabei fällt zum einen auf, daß das Trauern
in der Öffentlichkeit Regeln und Konven¬
tionen unterworfen ist, die geschlechtsspe-
zifisch festgeschrieben sind. Sie erlauben es,
exzessive Affekte zu artikulieren - oft nicht
sprachlich, sondern körpernah -, aber sie
kontrollieren und disziplinieren sie auch.
Die Überschreitung solch konfliktträchtiger
Regeln ist literarisch immer wieder durch¬
gespielt worden, z.B. durch Medea, deren
Trauer sich in einem Gewaltakt, nämlich der
Tötung ihrer Kinder, äußert (Andrea Aller¬
kamp), durch Shakespeares Königinnen,
deren körperlich dargestellter Schmerz an¬
gesichts der formalisierten Trauerrituale als
trügerischer Schein abqualifiziert wird (Su¬
sanne Scholz), oder durch jüdische Frauen,
die Anspruch auf das männliche Trauer¬

ritual um den toten Vater erheben, das tra¬
ditionell dem erstgeborenen Sohn vorbehal¬
ten ist (Gisela Ecker).

Symbolisierungen und ihre Funk-
tionalisierung
Zum anderen wird weibliches Trauern
durch seine Symbolisierung in den Künsten
(etwa Literatur, Malerei, bildende Kunst,
Film) für politische Zusammenhänge funk-
tionalisiert. So analysiert Helga Meise an¬
hand der Figur der antiken Königin
Artemisia, wie deren Trauer um ihren Gat¬
ten ihren Anspruch auf die Regentschaft
stützt. In Artemisia-Darstellungen des 17.
und 18. Jahrhunderts aber wird diese Ver¬
bindung von Trauer und weiblicher Macht
aufgelöst, und an deren Stelle tritt das Ide¬
al ehelicher Liebe und Treue über den Tod
hinaus. Ein weiteres sprechendes Beispiel
für Funktionalisierung sind Krieger¬
denkmäler. Auf ihnen sind vor dem Ersten
Weltkrieg selten weibliche Trauer¬
skulpturen gestaltet, weil sie der erwünsch¬
ten Heroisierung der Nation entgegenste¬
hen könnten. Nach 1918 aber soll gerade mit
Hilfe weiblicher Figuren eine Einigung des
Volkes in gemeinsamer Trauer (um Sohn,
Ehemann, verlorenen Krieg und vergange¬
nes Kaiserreich) erreicht werden (Kathrin
Hoffmann-Curtius).

Repräsentation der Toten
Zu den kulturell vereinbarten Zeichen der
Trauer gehört Schmuck, der das Haar von
Verstorbenen enthält. Das Schmuckstück,
nah am Körper getragen, kann als spezifisch
weibliche Repräsentation des Toten bzw.
des Abwesenden verstanden werden
(Marcia Pointon). Die Literatur kann den
Toten sogar eine Stimme geben. Anhand
von Goethes Trauer um Schiller und Bettine
von Arnims Trauer um Karoline von
Günderrode wird aber deutlich, daß die
Stimme des Toten im Text die eigene Au¬
torschaft bedroht (Eva Horn).



Während die Melancholie in den Kultur¬
wissenschaften Konjunktur hat - nicht zu¬
letzt, weil sie seit der Renaissance Dichtern
und Künstlern zugeordnet wird -, ist die
Trauer mit ihren oft anstößigen und bedroh¬
lichen körperlichen Ausdrucksformen lan¬
ge vernachlässigt worden. Die exemplari¬
schen Analysen des Sammelbandes „Trau¬

er tragen - Trauer zeigen", von denen hier
nur einige vorgestellt werden können, er¬
weitern also auch ein neueres Feld kultur¬
wissenschaftlicherArbeit.
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