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264 Die Welt des IslamsBand V. 1.917, Heft 

JA(KUB KADRI. 
EIN MODERNER TURKISCHER ERZAHLER. 

VON 

RICHARD HARTMANN, KIEL. 

Als Paul Horn um die Jahrhundertwende seine ,,Geschichte der 
tiirkischen Moderne" schrieb, da konnte dies Buch noch kaum auf 

regeres Interesse in weiteren Kreisen rechnen. Man kann auch 
kaum sagen, daB der Stoff, den er zu behandeln hatte, auf ein 
solches Anspruch erheben konnte. Mag es stets einen gewissen 
Reiz haben, zu verfolgen, wie sich ein Volk aus einer iiberlebten 
Kulturstufe geistig der europiiischen Gesamtentwicklung einzufiigen 
strebt, an absoluten Werten vermochte die junge tiirkische Literatur 
nicht viel zu bieten. 

Natiirlich hat die Beschaftigung mit der tiirkischen Literatur 
seither nicht ganz geruht. Vor allem in G. Jacobs Tiirkischer 
Bibliothek ist manches wertvolle Blatt aus ihr auch Fernerstehenden 

zugainglich geworden. Aber all das ist doch wohl nur wenig ge- 
niitzt worden. Erst seit im Weltkrieg die Tiirkei uns so nahe 

geriickt ist, ist der Boden fur lebhaftere Anteilnahme geebnet. 
Von verschiedenen Seiten und auf mancherlei Weise ist diesem 
Interesse in den letzten Jahren Rechnung getragen worden. Und 
was diesem Interesse dienen konnte, ist gewiB dankbar aufge- 
nommen worden. Auch fur eine zusammenfassende Fortsetzung 
von Horns Buch, wie sie Otto Hachtmanns ,,Tiirkische Literatur 
des zwanzigsten Jahrhunderts" (Leipzig 1916) bietet, sind die 

Voraussetzungen des iuBeren Erfolgs jetzt in ganz anderem MaBe 
vorhanden als es fur Horn der Fall war. Aber ganz abgesehen 
davon, ist auch der Stoff hierfiir ein viel dankbarerer geworden. 
Die tiirkische Literatur hat einen gewaltigen Fortschritt gemacht. 
Durch die Revolution sind der durchgreifenden Verjiingung erst 
vollends die Wege gebahnt worden. Und das tiirkische Schrifttum 
von heute verfiigt fiber eine ganze Reihe von wirklich bedeutenden 
Personlichkeiten. Wenn jetzt hoffentlich recht viele Hachtmanns 
Buch zur Hand nehmen, so werden sie bald den Eindruck haben, 
daB das die Miihe lohnt. 
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Horn und Hachtmann suchen Bilder der einzelnen Schriftsteller 
zu entwerfen. Nur in beschranktem MaB ersieht man aus ihren 

Biichern, wie sehr sich fur die Tiirken selbst die Entwicklung in 
einem ununterbrochenen fruchtbringenden Streiten wechselnder 
Schulen und Richtungen vollzieht. So werden ihre Darstellungen 
gliicklich erganzt durch die Arbeiten von Martin Hartmann, der 

gerade aus diesem lebendigen Spiel der widerstreitenden Krafte 
die groBen Linien der Entwicklung zu erkennen sucht. In seinen 

,,Unpolitischen Briefen aus der Tiirkei" (Leipzig 191o) hatte er 
reiches Einzelmaterial aus der pers6nlichen Beriihrung mit den 
fiihrenden Geistern beizubringen gewuBt. Und in einer neuesten 
Arbeit ,,Aus der neueren osmanischen Dichtung", die in den Mit- 

teilungen des Seminars fur Orientalische Sprachen zu Berlin 1916 
erschienen ist, macht er viel wertvollen Stoff vornehmlich aus 
tiirkischen Zeitschriften diesem Ziel dienstbar. M6gen die internen 

Kampfe der literarischen Klubs in Stambul kein so unmittelbares 
Interesse fur Fernerstehende haben, man kann schon deshalb nicht 
an ihnen vorbei, weil erst ihre Kenntnis so manche Eigentumlich- 
keit der Dichter recht verstehen laBt. 

Die folgenden Zeilen m6chten einen Mann aus der jiingsten os- 
manischen Literatur herausheben, der die Anteilnahme weitester 
literarisch interessierter Kreise in hervorragendem MaBe verdient, 
Ja'kub Kadri, auf den Hachtmann in seiner genannten Schrift und 
auch Jacobs Hilfsbuch fur Vorlesungen iiber das Osmanisch- 

Tiirkische, IV, 50, sehr mit Recht hingewiesen haben. Wie an 
letzter Stelle erwahnt ist, ist auch schon ein Stick von ihm ins 
Deutsche iibersetzt worden (Frankfurter Zeitung, 2. Oktober 1916, 
2. Morgenblatt). Und andere Ubersetzungen werden wohl bald 

folgen. Hier sind nur die Erzahlungen in Ja'kub Kadris bisher 

einzig in Buchform erschienenem Werk ,,Bir Serendscham" be- 

rilcksichtigt. Wenn nebenbei zugleich in bescheidenstem MaB 
auf die genannten Schulstreitigkeiten der jungen tiirkischen Schrift- 

stellergeneration ein Blick faillt, so mag das vielleicht auch fiir 
solche, denen diese bisher fremd geblieben sind, nicht ganz ohne 
Interesse sein. 

Ja'kub Kadri stammt aus dem Geschlecht der Kara Osman, die 
im 18. Jahrhundert als halb unabhaingige Vasallen der Pforte, 
sogenannte Derebejs, im mittleren Teil der Westkiiste Kleinasiens, 
in Aidin, Magnisa und Bergama ein wohlgeordnetes Regiment 
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fiihrten, einem Geschlecht, iiber dessen Geschichte wir Mordtmann 
eine Monographie im ersten Band der ,,Altertiimer von Pergamon" 
verdanken. Es verdient zweifellos Beachtung, daB solche Ge- 
schlechter, wenn auch langst mediatisiert, fortbestehen, und daB 
die Namen der alten Familien - man denke auch an den K6prii- 
liizade Mehmed Fu'ad - in der modernen Literaturgeschichte 
wiederkehren. 

Ja'kub Kadri ist 1889 in Kairo geboren, kam aber noch als 
Kind von 7 Jahren in die Heimat seiner Familie, nach Magnisa, 
und verlebte hier und in Smyrna seine Jugend, bis sein Vater 
nach etwa zehn Jahren wieder nach Kairo zuriickkehrte. An 
diesen Orten, in denen er heranwuchs, spielen gerne seine Ge- 
schichten. Ja'kub Kadri ist also nicht in Stambul groB geworden. 
Das ist fiir den erwachsenden Dichter wohl von Bedeutung ge- 
wesen. Es war vielleicht ein Gliick fiir ihn. NaturgemaB hat 
er seine dichterische Begabung an tiirkischen Autoren guten 
Namens geschult; mehr noch m6gen ihn die europaischen Schrift- 

steller, die er las, besonders die Franzosen Bourget, Maupassant, 
Daudet, aber auch, wie es heiBt, Ibsen angeregt haben, wie man 
ihm auch die soziologischen Studien oftmals anspiirt. Aber der 
EinfluB ist doch offenbar mehr die allgemeine Befruchtung ge- 
wesen, die das Kunstwerk dem schaffenden Kiinstler gewahrt; von 
direkter Nachahmung fremder Vorbilder merkt man bei Ja'kub 
Kadri auBerst wenig. Das Wichtigste scheint mir, daB er wahrend 
seines dichterischen Erwachens nicht in das Parteitreiben der ver- 
schiedenen literarischen Schulen, fur das die Hauptstadt ein so 

guter Nahrboden ist, hereingezogen wurde. Er hat sich offenbar 

selbstiindig entwickelt. Das fiihlt man seinen Werken an. Dazu 

gehSrt gewiB mehr Kraft - Ja'kub Kadri hat sie -, aber es ist 
auch minder Gefahr vorhanden, daB die Kraft verkiimmert oder 
in falscher Richtung verpufft. 

So fiigt sich denn Ja'kub Kadri, als er nach der Revolution 
nach Stambul kommt, in das dort herrschende Schema der Schul- 

richtungen schlechterdings nicht richtig ein. Die Stellung, die er 
in dem dortigen ewigen Streit der Literatengruppen dann einnahm, 
laBt sich, scheint mir, aus persSnlichen und sachlichen Griinden 
wohl begreifen, mag sie auch auf den ersten Blick befremdlich 
erscheinen: Ja'kub Kadri, der durchaus moderne Denker und 

Kiinstler, schlug sich namlich auf die Seite der Gegner der Aller- 
modernsten. 
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Seit langen Jahren herrscht unter den Literaten erbitterte Fehde 
zwischen den Verteidigern der herkSmmlichen persisch-arabischen 
quantitierenden Versmasse und den Verfechtern der dem Tiirkischen 
viel angemesseneren wiederbelebten Silbenzihlung. Und damit 
verbindet sich der Gegensatz zwischen der iiberkommenen, von 
arabischen und persischen Elementen durchsetzten Literatursprache 
und reinern Tiirkisch. Denen, die am Alten haften, stehen nicht 
bloB die schroffen Puristen gegeniiber, die alles Arabische und 
Persische verp6nen und ein so reines Tiirkisch schreiben wollen, 
daB das Volk es schlieBlich vor lauter veralteten Worten erst recht 
nicht versteht, sondern vor allem in neuerer Zeit die Richtung 
derer, die schreiben wollen, wie das Volk spricht, in dem Sinn, 
daB sie die arabischen und persischen Worte ruhig beibehalten, 
wenn sie das Volk versteht, aber den fremden Satzbau vollends 
ausmerzen wollen. Diese Richtung, die der Jeni Lisan, der ,,neuen 

Sprache", die sich um die Zeitschrift Gendtch Kaleinler gruppierte, 
hat zu Vertretern eine Reihe der bedeutendsten modernen Dichter 
und Kritiker wie Ali Dschanib und Omer Seifeddin. In engster 
Beziehung steht sie offenbar mit einer Gruppe in der literarischen 

Welt, die mehr das gedankliche als das sprachliche Moment als 

Programmpunkt auf den Schild erhoben hat, den tiirkischen 

Nationalismus, als dessen erster Vertreter Mehmed Emin gelten 
kann, wenn er die spezielle Form des modernen Turaniertums 
auch anderen, Zija G6k Alp und Chalide Edib , verdankt. 

Die Gegner nun, die ihnen als Vertreter des Alten gegeniiber- 
stehen, sind Manner, die ohne sich dem Modernen in Sprache und 
Gedankenwelt zu verschlieBen, doch den Wert des Traditionellen 
hoher einschatzen, nicht mit der Tradition brechen, sondern 
herfiberretten wollen, was davon wertvoll ist. Es handelt sich also 

keineswegs um Reaktionare - die halten sich mehr im Dunkeln -, 
es sind vielmehr die Krafte, die nicht revolutionar, sondern re- 
formatorisch vorgehen wollen. Natiirlich versteckt sich bei ihnen 

leicht, was aus Tragheit und Unfihigkeit am Alten klebt, aber es 
sind oder waren dabei eine Reihe von Mannern von hervor- 

ragenden dichterischen und kritischen Qualitaten. Auch politisch 
sind diese Kreise dann meist nicht gerade Anhanger der neuesten 
Mode. Ist der Turanismus, die Richtung, die das Tiirkentum den 

1 Vgl. Halide Edib Hanum, Das neue Turan [fibers. v. Fr. Schrader] = Deutsche Orient- 
biicherei 6. 
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anderen Nationen des Reiches gegeniiberstellt, aber darin nicht 
bloB die Turken des Osmanischen Reiches, sondern all die weit- 

verzweigten Tiirkenvolker begreift, die jiingste Richtung im 
tiirkischen Geistesleben, die zurzeit auch starken EinfluB in der 
Politik der Regierung zu haben scheint, so stehen ihm doch noch 

lebendig die ilteren Ideale des osmanischen Staatsgedankens, der 
seine nachste Parallele im bewuBten Osterreichertum hat, und der 

gemeinislamischen Idee gegeniiber, Ideale, die in der Zeit des 
extremen Nationalismus vielleicht etwas altmodisch anmuten, aber 
in Landern, die nach ihren Siedlungsverhaltnissen nun einmal 
keine reinen Nationalstaaten sein k6nnen, vielleicht doch von 
niuchternerer praktischer Einsicht zeugen. 

Als nun nach der Revolution die geistige Bewegung der Haupt- 
stadt zu neuem, oft wohl etwas ungeziigeltem Leben erwachte und 
vor allem die jungen Stiirmer und Dranger der Jeni Lisan-Be- 

wegung eine eifrige Tatigkeit entfalteten, da schlossen sich 1909 
auch die ruhigeren Vertreter eines nicht sprungweise, sondern 
normal verlaufenden Fortschrittes zusammen. Es scheint, daB sie 
von einer Buchhandlung, in der sie sich zu versammeln pflegten, 
ihren Namen Fedschr-i atl ,,kommende Morgenr6te" entlehnten. 
Unter den Griindern dieses neuen Klubs wird vor allem Schihab- 
eddin Siileiman genannt, der einem Adelsgeschlecht in dem 
kleinasiatischen Balikesri entstammt und sich auBer durch seine 
dichterischen Werke auch durch eine Literaturgeschichte einen 
Namen gemacht hat. Weiter gehorten in diesen Kreis der iltere 
Ahmed Haschim, der franz6sisch-tiirkische Dichter Izzet Melih1 
und der Gelehrte K6priilfizade Mehmed Fu'ad. Als Dichter 

genoB aus dieser Richtung wohl der empfindsame Dschelal Sahir 
die gr6ote Beliebtheit. Auch Manner wie der hochangesehene 
Dschenab Schihabeddin wie Siileiman Nazif und Fazil Ahmed 
standen dieser Gruppe nahe, Dichter, die man heute zu der 'ilteren 
Generation zahlt und von denen z. B. der zweite noch stets als 

Hauptgegner der jiingsten Schule gilt. Auch Refik Chalid, dem 
Ja'kub Kadri eine seiner Novellen gewidmet hat, mag noch als 
Glied dieses Kreises erwahnt sein. 

Wie der junge Ja'kub Kadri nach Stambul kam, wurde er durch 
seinen ehemaligen Schulkameraden Schihabeddin Siileiman in den 
Klub eingefiihrt. Es waren also zunachst rein pers6nliche Be- 

1 Vgl. Izzet Melyh, Leila, iibers. von E. Osterheld, Berlin 1913/14. 
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ziehungen, die ihn in diese Umgebung fiihrten. Es ist nicht von 
der Hand zu weisen, daB auch die gesellschaftliche Herkunft ein 
Band war, das diese Kreise einigte. Geh6ren sie doch zu einem 

guten Teil der tiirkischen Aristokratie an. DaB gerade die Mit- 

glieder alter vornehmer Familien die Traiger der konservativeren 

Richtung sind, begreift sich ja von selbst. Ihnen ist die alte 
Kultur so in Fleisch und Blut ubergegangen, daB ihnen jeder 
Bruch damit ein Verlust sein muB. Und weil sie die Werte des 
Alten wirklich erleben und verk6rpern, sind sie der Jeni Lisan-Be- 

wegung besonders gefahrlich. Die guten Vertreter des Alten 
sind ja stets die gefahrlichsten Gegner des Neuen. 

Ja'kub Kadri fand in dem Fedschr-i at^-Kreis auch ganz spezielle 
Interessengemeinschaft vor. So konnte ihn, der Le Bon und 
Nordau mit Eifer studierte, das Arbeitsgebiet Mehmed Fu'ads an- 

ziehen, der ja Le Bon ins Tiirkische ubersetzte. DaB Ja'kub 
Kadri, auch als der Klub sich aufl6ste und manche seiner Mit- 

glieder und nicht die schlechtesten - ins feindliche Lager uber- 

gingen, der alten Richtung treu blieb, das mag noch einen be- 
sonderen Grund haben. Ja'kub Kadri ist offenbar in der Haupt- 
sache sein eigener Lehrmeister. Er hat sich aus eigener Kraft, 
wenn auch naturlich an Vorbildern geschult, einen Stil gebildet, 
der die tiirkische Sprache - mag sie auch nicht reines Tiirkisch 
sein - zu solcher Eleganz und Ausdrucksfahigkeit meistert, daB 
sich ihrem Zauber kein Leser wird entziehen k6nnen. Da mag, ja 
muB ihm, dem glanzenden Stilisten, das Theoretisieren der Jiingsten 
recht schulmeisterlich und philistr6s erscheinen. Wiirden all die 
Vertreter der alten Schule die Sprache Kadris schreiben, so 
ware das Gebaren der Jiingsten dem gegeniiber in der Tat nur 
schulmeisterlich. Aber seine Sprache ist eben die Sprache des 

sch6pferischen Dichters, deren Wert oder Unwert nicht von 

einigen fremden W6rtern und Wendungen abhangt. Von den 
andern kann das meist gewiB nicht gesagt werden, vgl. nur 
M. Hartmanns Urteil fiber den Stil des Literaturhistorikers Schihab- 
eddin Siileiman in Mitteil. des Sem. fur Orient. Spr. XIX, 1916, 
2. Abt S. 145 Anm. 2. Von Kadris Standpunkt aus aber 

begreift man die Abneigung gegen die Jeni Lisanliler. Der 
wirkliche Dichter braucht die stilistischen Theorien nicht. Er 

triigt den MaBstab fiir das Urteil in sich selbst. Diese An- 

erkennung kann der Stilist Ja'kub Kadri fiir sich fordern. Und 
Ja'kub Kadri ist nicht bloB ein guter Stilist, er ist auch wirklich 
Die Welt des Islams, Band V. i8 
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ein schaffender Kiinstler. Dem schaffenden Kfinstler bleibt die 

Sprache doch nur das Werkzeug. Dem gegeniiber wirken die 
Leute, die sich iiber Worte und Satze in die Haare geraten, 
wirklich oft kleingeistig. Die lautesten Rufer in diesem Streit 
sind nun naturgemiB die jiingste Schule. Da begreift man, daB 
sich der Unwille des Dichters, der iiber der Form nicht die Sache 

vergessen will, gegen sie richtet, um so mehr als die eigentlichen 
Kampfhahne Ebenbiirtiges bisher kaum vorzubringen haben, wenn 
wir von dem Lyriker Ali Dschanib, der aber, soweit mir bekannt, 
seine unzweifelhafte kiinstlerische Ader bisher doch nur in wenigen 
Proben gezeigt hat, und Omer Seifeddin, von dem Ahnliches gilt, 
absehen. 

In Buchform ist von Ja'kub Kadri, wie bereits erwahnt, bisher 
nur ein Band von Erzahlungen erschienen, der nach der ersten 

groBten Novelle Bir Serendscham ,,Ein Schicksal" benannt ist 

(Konstantinopel 1330). Mehrere der hier gesammelten Geschichten 
sind bereits von Hachtmann besprochen. Der Band verdient aber 
noch nahere Beachtung. 

Es ware interessant zu wissen, in welcher Reihenfolge die ver- 
schiedenen Erzihlungen entstanden sind. Dann ware es uns 

leichter, die Entwicklung des Dichters selbst zu verfolgen. Aber 

einiges konnen wir, denke ich, aus den Dichtungen selbst er- 
kennen. 

So darf man wohl die Titelnovelle auch zeitlich an den Anfang 
setzen. Sie tragt, scheint mir, den Stempel einer noch nicht ganz 
reifen Jugendarbeit. Zwar der treffliche Stilist und der gewandte 
Gestalter, der mit spielender Leichtigkeit anschauliche Bilder 
und spannende Szenen entwirft, ist Kadri auch hier. Aber der 

gedankliche Inhalt ist ziemlich bescheidener Art. Auf der ver- 
fallenen Mauer eines Gartens am Nil in Kairo sitzend, erzahlt ein 
alterer Freund dem Dichter - die Einkleidung kommt bei Ja'kub 
Kadri ofter vor - eine iooi-Nacht-Geschichte, in der er hier in 
seiner Jugend eine wenn auch ziemlich passive Rolle gespielt hat. 
Was er nun erzahlt, das ist die Geschichte seiner Verliebtheit in 
eine sch6ne stolze tscherkessische Odalik, deren Bekanntschaft er 
auf der Uberfahrt von Konstantinopel nach Agypten gemacht hat 
und deren einziges Streben die Befreiung aus der agyptischen 
Knechtschaft und die Riickkehr in die zweite Heimat, Stambul, 
ist. Die Geschichte der im Grund einseitigen Verliebtheit ist mit 
erschrecklichen Szenen aus dem Haremsleben und etwas senti- 
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mentalen Schilderungen des Gemiitszustandes des ungliicklich 
Verliebten reich aufgebaut, die ihr auch bei uns ganz gewiB 
dankbare Leser in Menge verschaffen wiirden, und endet damit, 
daB die Geliebte in dem Moment, wo man erwartet, sie mit dem 
Verehrer nach Stambul fliichten zu sehen, aus seinem Gesichts- 
kreis verschwindet - fur immer. Die Haremsvorhange verraten 
ihr Geheimnis nicht mehr. Die Erzahlung enthilt iibrigens auch 

kulturgeschichtlich interessante Schilderungen, so die faszinierende 

Beschreibung der Volksfestlichkeiten in der Zeit des Mo/id en-Nebi 
mit der Dose, der jetzt abgeschafften Zeremonie, in der ein Derwisch- 
Schech zu RoB fiber die Leiber der am Boden liegenden Frommen 

hinwegreitet, ohne daB einer von diesen Schaden nimmt, Dinge, 
die uns mit groBerer wissenschaftlicher Genauigkeit Lane in seinen 
Manners and Customs of the Modern Egyptians vorgefiihrt hat, aber 
mit weniger kiinstlerischer Farbe. Zeigt der Dichter in dieser Ge- 
schichte schon, wie gesagt, voile Vertrautheit mit dem technischen 

Riistzeug, so bleibt andererseits der Gedankengehalt recht be- 
scheiden. Es ist eine einfache Liebesgeschichte. Aber naher 

gebracht werden einem die beiden Hauptpersonen eigentlich nicht. 

Sympathie hat man gewiB mit der Odalik, well sie sch6n, stolz, 
energisch und ungliicklich ist. Aber mehr erfahrt man von ihr 
doch kaum. Von dem Helden der Erzahlung kann man nicht 
einmal soviel sagen. Er ist wahnsinnig verliebt, reflektiert, 
schluchzt und verzweifelt, er gibt der Odalik, deren Sehnsucht 
nicht seiner Person, sondern der Freiheit gilt, zu der er ihr ver- 
helfen soll, heilige Versprechungen, alles, alles zu tun, was sie 
wolle. Aber etwas zu tun ist er schlechterdings nicht imstande; so 
hat ihn die Liebe zugerichtet. Von Charakterzeichnung, von einer 

psychologischen Entwicklung so gut wie nichts! Diese etwas 

klaglichen ,,interessanten" Jiinglinge sind in der osmanischen 
Literatur der letzten Generation nichts so ganz Seltenes. Und 
auch das steht hier nicht vereinzelt da, daB die kraftigeren Figuren 
Frauengestalten sind. Die Novelle ist Unterhaltungsliteratur ganz 
leichter Art, und nur die Gabe einer eleganten Sprache und aller- 

dings auBerordentlich geschickter Darstellung verraten den wirk- 
lichen Kiinstler. 

Nun hat Ja'kub Kadri denselben Vorwurf noch einmal bearbeitet 
in Bir Olinuin Mektublary ,,Briefe eines Verstorbenen"; oder genauer: 
eine Szene, die in der Geschichte Bir Serendschlam nur eine unter 
vielen ist, ist hier zum Leitmotiv der einfachen Handlung der 

18* 
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Erziihlung geworden! Es ist die Szene, wie der Held der Er- 

ziihlung in el-Gize unter der Menge des Erfrischung und Erholung 
suchenden Volkes plotzlich die verehrte Frau im eleganten Wagen 
vor sich sieht. WMahrend die erste Erzahlung reich bewegt ist 
voller Handlung, ist diese Szene in der zweiten - vom Ende 

abgesehen - eigentlich die einzige Handlung des Stiickes. Ist 
die erste eine durch spannende Situationen und Abenteuer unter- 
haltende Geschichte, so gibt die zweite eine psychologische Ent- 

wicklung. Die Einkleidung ist hier die, daB eine hochstehende 
Dame einigen Bekannten, darunter dem Erzahler, ein Biindel 

vergilbter Briefe zeigt, die vor 25 Jahren ein ungliicklicher Mann 
an sie geschrieben hat. In diesen Briefen aber liegt eine Wucht 
des Ausdrucks seelischer Empfindung. Erschiittert erlebt man 
den verzweifelten Kampf, den das SelbstbewuBtsein des Brief- 
schreibers mit dem unwiderstehlichen Zwang der Verliebtheit 
streitet. Mit Schaudern ahnt man das Dasein der wilden Bestie 
im verborgensten Winkel des menschlichen Herzens, von dem er 
unheimlich drohend spricht. Eine dimonische Kraft packt und 
schiittelt ihn und tobt sich in dem wilden Wechsel von ehren- 

riihrigen Beschimpfungen und v6lligem Sichselbstverlieren in Liebes- 
wahnsinn aus. SchlieBlich scheint sich schon ein Ton von Resig- 
nation in den Briefen durchzuringen. Ein letzter Brief ersucht 
die unnahbare Geliebte, friihmorgens vor Tagesanbruch mit ihrem 

Gefolge eine Fahrt durch die Girten von Gize zu machen; sie 
werde es nicht bereuen, denn sie werde etwas sehen, was sie 
noch nie gesehen und nie mehr sehen werde, etwas ganz Merk- 

wiirdiges, ganz Komisches. Sie tut, wie er wiinscht, unternimmt 
die abenteuerliche Fahrt in der Morgeneinsamkeit. Da plotzlich 
stockt, schon in den Garten von GIze, der vorausfahrende Wagen 
mit dem Gesinde! Ein Tumult, entsetzte Schreie. An einem 
Baum am Wege hangt . . ein entseelter Leichnam: es ist der 
Schreiber der Briefe. 

Man sieht: welch ein gewaltiger Unterschied zwischen den 
beiden Geschichten! Ich glaube nicht, daB man im Zweifel sein 

kann, welche die iiltere, welche die jiingere ist. Rein technisch 
ist die Vereinfachung der Handlung offenbar ein Fortschritt, da 
sie zugleich eine Vereinheitlichung bedeutet. Die braucht der 
Dichter um so mehr, als ihm jetzt der seelische Vorgang die Haupt- 
sache ist. In der ersten Erziihlung hilt sich die seelische Ent- 

wicklung im Rahmen der Backfischliteratur. Und was ist nun 
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daraus geworden! Und wie unheimlich erschiitternd und er- 
schreckend versteht der Kiinstler zu zeichnen. Dort war er nur 

Erzahler, hier ist er Kiinstler. 
Und der Kiinstler ist Psycholog. Psycholog, der die mensch- 

liche Psyche kennt, der ganz besonders auch die kranke Psyche 
kennt und vielleicht eine leichte Vorliebe hat fur das Psycho- 
pathische. Ganz in das Psychopathische fiihrt eine andere Er- 

zahlung Jalynyz Kalkmak Korku.su ,,Furcht vor der Einsamkeit". 
Madschid soil sich von seiner standigen Begleiterin Ernestine end- 
lich trenilen; kein Mensch begreift, was er an ihr so Besonderes 
findet. Aber fur ihn hat schon der Gedanke daran etwas Un- 

mogliches. Warum? In letzter Stunde entschlieft er sich dazu, 
zu erzahlen, was er selbst nicht versteht, was er aber erlebt hat 
und noch in sich fiihlt. Es war auf seiner Reise nach Europa, 
nach Paris; da iiberkam ihn unterwegs ein unbegreifliches Gefiihl, 
daB all seine bisherigen Lebensbeziehungen von ihm abglitten, 
so daB er nur noch eine gahnende Leere empfand. In Paris 

steigert sich dies beangstigende, unheimliche Gefiihl. Er kommt 
sich selbst als ein Fremder vor. Die Angst vor dem Alleinsein 
mit sich selbst nimmt immer unertriglichere Formen an, bis er 
in einer schlaflosen Nacht hinausliuft und ziel- und planlos durch 
die StraBen rennt. Als ihn dann schlieBlich die Ermiidung iiber- 

mannt, hat er keine Ahnung mehr, wo er ist. In dieser Situation 

spricht ihn ein StraBenmadchen an, das den v6llig apathischen 
Madschid schlieBlich gliicklich in sein Hotel bringt und bei ihm 
bleibt. Ihre Anwesenheit gibt ihm ein Gefiihl der Sicherheit und 
Ruhe. Und so behalt er sie vom einen Tag zum andern bei sich. 
Schon der Gedanke an die Trennung droht ihn in den fiirchter- 
lichen alten Zustand zuriickzuwerfen. Ernestine aber bringt ihn 
aus den Fesseln des Wahns wieder in die Wirklichkeit zuriick. 
Das ist der Grund, weshalb er Ernestine, in die er gar nicht eigent- 
lich verliebt ist, allem Widerstand seiner Angehorigen und Freunde 
zum Trotz nicht lassen kann. 

Diese kurze Geschichte ist vielleicht nicht in allen Einzelheiten 
so geschickt ausgefiihrt wie manche andere. Es mag sein, daB 
Ja'kub Kadri das europaische Milieu doch nicht so liegt, wie das 
des Orients. Hier - wie iibrigens in geringerem MaB auch bei 
der vorher besprochenen Geschichte - m6chte man wohl am 
ehesten an eine direkte Anlehnung an ein abendlandisches Vorbild 
denken. Auf jeden Fall ware aber die geistige Verarbeitung 

talitmann, Ja'kub Kadri. 273 

This content downloaded from 128.235.251.160 on Mon, 30 Mar 2015 05:20:26 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


glanzend gelungen. Und eindrucksvoll ist auch diese letzte Ge- 
schichte. Trefflich ist es, wie die Steigerung der Monomanie dem 
Leser nahe gebracht wird, daB sie ihm am Ende kaum mehr als 
etwas Abnormales vorkommt, sondern als eine ganz begreifliche 
und natiirliche Sache. 

Wie in den erstgenannten Erzahlungen eine und dieselbe Szene 
zu so v6llig verschiedener Gestaltung AnlaB gegeben hat, so stehen 
noch zwei andere Geschichten sich stofflich auBerordentlich nahe. 
Beide behandeln das Schicksal eines kleinen tiirkischen Beamten 

der, zum Leben in einem anatolischen Neste verdammt, in der 
Sucht nach einem reicheren Lebensinhalt nicht ohne eigene Schuld, 
aber doch letzten Endes als ein Opfer der Lebensenge ein 

tragisches Ende nimmt. 
Bir Terdscheme-i Ilal ,,ein Lebenslauf", das schon von Hachtmann 

eingehend gewiirdigt ist, hat die Form der Biographie eines schon 
von Kindheit an vom Schicksal Verfolgten. Die freudlose, durch 

Verleumdungen verbitterte friihe Jugend des Verwaisten pragt 
seinem Charakter in ungliicklicher Weise ein scheues gedriicktes 
Wesen auf. Sein h6herer Bildungsgang gibt Nedschdet wohl ein 
Gefiihl der Uberlegenheit, aber in die Heimat zuriickgekehrt, er- 
fihrt er, daB die Entfremdung, die dies mit sich bringt, sich 
schlieBlich gegen ihn kehrt. Die dumpfe trage Masse erweist sich 
starker als der lebhafte Entwurzelte. Die immer neuen MiBerfolge 
und MiBgeschicke machen ihn vollends unsicher, zerfahren und 

eigensinnig. So oft ihm auch der Stern einer befriedigenden 
Tatigkeit und Anerkennung winkt, im Begriff, ihn zu greifen, 
stiirzt er jah in die Tiefe zuriick. Und das Tragische ist, daB er 
das schauerlich triviale Ende, das er, von der dumpfen Wut des 
fanatischen Pobels zu Tode gehetzt, nimmt, durch seine Starr- 

kopfigkeit selbst verschuldet hat. Hachtmann stellt die Erzahlung 
mit Recht hoch: ,,Diese Geschichte ist mit der kiihlen Ruhe eines 

biographischen Artikels erzahlt. Um so mehr wirkt sie. Der Leser 
zweifelt gar nicht, daB sie Satz fur Satz wahr ist. Nun, innerlich 
wahr ist sie auf jeden Fall." ,,Der eigentliche Stoff" ist ,,der dumpfe 
Fanatismus der Menge, der Trieb zu vernichten, der sich als 
religiose Pflicht gebardet." In diesem Urteil liegt viel Richtiges. 
GewiB spirt man in dem gellenden Ausbruch der dumpfen tieri- 
schen Triebe der Menge den Sozialpsychologen, und nicht bloB 
darin. Aber der eigentliche Stoff der Erzahlung ist doch vielmehr, 
wie das unbarmherzige Schicksal den Charakter des Menschen SQ 
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ungliicklich formt, daB das tragische Ende unvermeidlich erscheint. 
Und die Erzahlung wirkt im ganzen wahr, gewiB! Aber die 

Spriinge, die Nedschdet macht, sind doch gr6oer, als sich aus der 

knappen psychologischen Entwicklung hinreichend erklart. Man 
versteht nicht recht, wie der erst etwas apathische Nedschdet 
immer wieder die Energie zu einem kraftigen neuen Anlauf auf- 

bringt. Vielleicht spiegelt sich hierin ein oft konstatierter Charakter- 

zug des Tiirken, sich mit iiberraschendem Feuer blind auf etwas 
Neues zu stiirzen, mit einem Feuer, das dann leider so oft nicht 
anhalt. Jedenfalls wird uns das auf den 45 kurzen Seiten nicht 

ganz begreiflich. Die Erzahlung leidet fast etwas wie die erste 
an einem Zuviel der Handlung, mit dem das - hier immerhin 

unvergleichlich viel reichere -- Ma3 der psychologischen Erklarung 
nicht ganz Schritt halt. In dieser Hinsicht scheinen mir die Ge- 
schichten gliicklicher zu sein, die die Handlung auf ein kurzes 
einheitliches Bild beschranken. 

Das ist der Fall in der Novelle Baskyn ,,Der Uberfall", die eine 
Parallele zu Bir Terdscheme-i Hal darstellt, ganz ahnlich wie die 

,,Briefe eines Verstorbenen" zu ,,Ein Schicksal". Freilich der Ge- 

dankengehalt ist hier ein wesentlich bescheidenerer als in dem 

,,Lebenslauf", und deshalb kann man geneigt sein, die Erzahlung 
trotz ihrer groieren Geschlossenheit friiher anzusetzen als diesen. 
Wir lernen den Obersekretar des Verwaltungsbureaus in Magnisa 
Hilmi Efendi, kennen, wie er bei rauhem, stiirmischem Winterwetter 
nach Absolvierung seiner Bureaustunden seinen taglichen Gang 
nach der Bahnhofswirtschaft antritt, wo er bei einem Mastika die 
Ankunft des Abendzuges erwartet. Das ist ja das einzige, was 
ihn seit zwei Jahren mit der entschwundenen lockenden groBen 
Welt draufen verbindet. Fur den jungen, lebenskraftigen Mann, 
der frohere Tage gesehen, erscheint die Aussicht, sein Leben in 
solcher keinem frischen freien Gedanken zuganglichen Umwelt in 
elendem Bureaustumpfsinn beschlieBen zu miissen, wie lebendiges 
Begrabensein. Immerhin, eine Abwechslung ist seit zwei Monaten 
in sein trostloses Leben gekommen, die Ankniipfung von ver- 

schwiegenen Beziehungen zu einer jungen Witwe in seiner Nach- 
barschaft. Und gerade jetzt, wie er in einer durch das iible Wetter 
noch vertieften seelischen Depression nach Hause kommt, fliegt 
ihm - worauf er nicht mehr recht gehofft - ihre Einladung zu 
einem nichtlichen Besuch zu. Zwar wird ihm bei dem Gedanken 
an das Abenteuer doch etwas unbehaglich zumute, aber die Sehn- 
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sucht nach etwas anderem iiberwiegt. Und wahrend drauBen der 
wilde Winter sich austobt, kommt es in der warmen erhellten 
Kammer zwischen den beiden jungen Leuten zu einer schwiilen 
Szene. Da poltern in die Schwiile der Kammer rauhe Faustschlage 
gegen die Haustiir: das Geheimnis ist doch ruchbar geworden, 
und nun ist der PSbel bei der ersten BloBe, die sich der - nur 

eben, weil er anders, well er von drauBen ist - langst GehaBte 

gibt, entschlossen, sich sein Opfer nicht mehr entreiBen zu lassen. 
Er bricht in das Haus. Das Fenster bleibt der einzige Ausweg. 
In blinder Verzweiflung, durch den Schnee getauscht, tut der 
Gehetzte einen ungliicklichen Sprung. In dem Frauenhausrock, 
den ihm die Geliebte gegeben, seine eigenen Kleider unter dem 

Arm, findet die Meute der Verfolger Hilmi Efendi tot im Schnee 

liegen. 
Die Parallele mit der vorigen Geschichte liegt auf der Hand, 

trotz des groBen Unterschiedes, der natiirlich sofort in die Augen 
fallt. Die Handlung ist unendlich viel einfacher, auBerlich nur eine 

unerquickliche Liebesgeschichte mit tragischem Ausgang. Doch 
das unreinliche Liebesabenteuer wird erst verstandlich auf dem 
Grunde des sozialen Problems des Erstickens des Individuums in 
der trostlos engen Dumpfheit einer hinterwaldlerischen Kleinstadt. 
GewiB ist Hilmi, so wenig iibrigens wie Nedschdet, keine erfreu- 

liche, sympathische Pers6nlichkeit. Er ist ein unreifer, im Grunde 
schwachlicher Mischmasch; aber er ist ein Typ, wie er in der 
Tiirkei gewiB nicht selten ist. Wer, der je in der Tiirkei gereist 
ist, hat nicht diese unbedeutenden, halbmodernisierten und sich in 
der entlegenen Provinz verkannt und totungliicklich fiihlenden Be- 
amten kennen gelernt? Es ist eine Leistung, daB ein Tiirke so 
mit scharfem Blick die Zusammenhange erkennt, die so manchen 
dieser Leute unwiderstehlich zum Bankrott gefiihrt haben mogen. 
Das Eingreifen der Masseninstinkte ist, wie wir gesehen haben, 
ein fur den Sozialpsychologen Ja'kub Kadri charakteristischer Zug, 
es ist aber hier jedenfalls noch weniger als in Bir T erdscheme-i Hal 
der Hauptgedanke. Doch nicht diesen Zug, sondern eher die ver- 
tiefte Problemstellung konnte man trotz gewisser aus der Formung 
flieBender Bedenken fur die spitere Ansetzung des ,,Lebenslaufs" 
geltend machen. 

Was die beiden Erzahlungen so wirkungsvoll macht, das ist die 

iiberzeugende Wahrheit nicht so sehr aller Einzelheiten als des 
Gesamtbildes. Ja'kub Kadri kennt die sozialen Verhailtnisse Ana- 
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toliens. Er zeichnet Bilder aus dem Leben seines Heimatlandes. 
In dieser Hinsicht sei hier noch eine andere anatolische Geschichte 

angereiht, die freilich in ganz anderen Kreisen spielt, ein farben- 

spriihendes Bild aus dem Tiirkentum ailteren Schlags Bir Kadyn 
Mes'elesi ,,Eine Weibergeschichte". Bei dem reichen Gutsherrn 
versammeln sich zur abendlichen Unterhaltung an einem stiirmi- 
schen Wintertag die Honoratioren des Landstadtchens. Da kommt 
die Rede darauf, daB ein junger Verwandter des Hausherrn in 

Smyrna die Frau, mit der er zusammenlebte, wegen Untreue er- 
mordet habe und geflohen sei. Das Urteil iiber den Taiter ist 
nicht etwa verdammend, eher bemitleidend, und man denkt an die 

gute alte Zeit, da die Behorde solchen Geschehnissen noch das 

notige Verstandnis entgegenbrachte - wie der Hausherr aus 

eigener Erfahrung weig. Prachtig ist geschildert, wie die SpieB- 
biirger pflichtschuldig das einstimmige Echo des Hausherrn sind. 
Mit k6stlichem Humor ist gezeichnet, wie die Biedermanner dem 
Raki huldigen: der eine halt beim Trinken mit zwei Fingern die 
Nasenlocher zu, der andere legt zu diesem Zweck den Turban ab 
- mit dem Turban auf dem Kopf trinkt er nie Raki. Da erzahlt 
der halbgelihmte alte Lebemann, ankniipfend an die Geschichte 
seines Neffen, eine Episode aus seiner tollen Jugendzeit. Lange 
hatte ihn eine bildsch6ne rassige, aber v6llig skrupellose Syrerin 
gefesselt, deren lose Lieder und ungeziigelte Tanze seine Sinne 
reizten. Er hatte sie selbst auf sein Gut mitgeschleppt, wo sie 

sogleich alle Manner toll zu machen anfing. Eines Tages nun - 
es war der Chizr-Ilias-Tag - hatte er mit seinen Verwandten und 
Freunden ein Gelage, wo sie alle einschlieBlich Dschemile - so 
hieB die Kurtisane - sich toll und voll tranken. Noch in die 
Nacht hinein setzten sie das Gelage fort. Da kommen ein paar 
von seinen Freunden auf den Einfall, Dschemile solle tanzen. Die 

Musikanten, die der Gastgeber aus Smyrna hatte kommen lassen, 
spielen noch unermiidlich auf. Und da - ihm selbst war es eigent- 
lich doch unangenehm - wacht Dschemile, die, vom Schnaps iiber- 
mannt, halb schlafend neben ihm gelegen hatte, auf und fiingt zu 
tanzen an. Sie tanzt in dem Helldunkel der Mondscheinnacht vor 
den Augen der trunkenen, liisternen Manner mit ihren nackten 
Armen und kaum bedeckten Schultern. Sie tanzt so toll, so 
leidenschaftlich, wie er es noch nie gesehen. Da fangt er den 
Blick eines der Geladenen auf, einen wilden, gierigen Blick, und 
er sieht mit kaltem Entsetzen, daJB all ihr Feuer, all ihre Glut dem 
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gilt, daB sie fur den tanzt. Und in rasender Eifersucht beschlie3t 

er, Rache zu nehmen. Sie tanzt und tanzt, und wie sie ihm nahe 

kommt, hebt er den kleinen Revolver, den sie ihm einst ge- 
schenkt: ein Knall - und das tanzende Weib sinkt erschossen 
zu Boden. 

Das erzihlt der alte GenuBmensch, wahrend der Sturm an die 
Fenster schlagt und die wiirdigen Genossen ihren Raki trinken; 
und prachtvoll ist gezeichnet, wie im Strom der Erinnerung das 
wilde Feuer wieder aus den Augen des alten Kraftkerls aufflackert 
wie in den wilden Tagen seiner Jugend. 

Die Erzihlung liest sich schlicht und anspruchslos. Von tieferen 

psychologischen oder soziologischen Problemen keine Spur. Viel- 
leicht weist in der Technik manches, so die Einkleidung als Er- 

zahlung eines Dritten, das starke Arbeiten mit Gegensatzen im 

Milieu, auf eine Periode, da Ja'kub Kadri auf solche kleineren 

Kunstgriffe, die er iibrigens wirksam verwendet, noch nicht ver- 
zichten zu k6nnen glaubt. Sollte die Erzahlung daher der friiheren 
Periode des Dichters angeh6ren, so zeigt sie nur um so scharfer, 
dag er sein Bestes aus sich selbst hat, die spriihende Phantasie 
des gestaltenden Kiinstlers und die glanzende Handhabung der 

Sprache. 
Als die reifsten Stiicke des Buches - gleichgiiltig, ob es die 

neuesten sind oder nicht - diirfen wohl die beiden auch von 
Hachtmann besonders hervorgehobenen Erzahlungen Nl\bbasch ,,Der 
Leichenrauber" und Schapka ,,Der Hut" gelten. Beide zeugen von 

ernsten, psychologischen Studien, die wir ja auch schon in anderen 
Arbeiten erkennen konnten. Aber in der Form tritt die Tiefe des 
Gedankens hinter der schlichten und doch spannenden auBeren 

Handlung zuriick, sie bleibt gewissermaBen latent, aber als latenter 

Untergrund, aus dem die ganze Geschichte flieBt. Beide Geschichten 

zeigen Kadri zugleich auf der H6he der Technik der Darstellung. 
Er braucht die kleinen Kunstmittel, deren er sich friiher doch bis- 
weilen zur Erreichung besonderer Eindriicklichkeit bedient, jetzt 
nicht mehr, um im engsten Rahmen das Bild einer klaren, einheit- 
lichen Entwicklung zu geben. 

Der ,,Leichenrauber" ist ein schwachsinniger Stromer, der eines 

Tages in Skutari auftaucht, ohne daB jemand weiB, woher er 
kommt und was er da will. Wie auf stillschweigende Verabredung 
stellt er sich, seit er einmal von dem faulen Kutscher eines herr- 
schaftlichen Hauses fiir allerlei Stallarbeiten eine kleine Entlohnung 
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erhalten, Tag fur Tag dort ein und tut seine Stallknechtsarbeit. 
Er tut sie ganz gut, aber er hat zwei Fehler: er stiehlt, und er 
hat die sonderbare Gewohnheit, in dem malerischen Friedhof zu 
iibernachten. Das letztere wird sein Verhangnis. Die junge Herrin 

verlangt seine Entfernung. Fassungslos steht der ungliickliche Blode 
der Situation gegeniiber, daB er die ihm lieb gewordene Gewohn- 
heit aufgeben soil. Das biBchen Gleichgewicht seiner armlichen 
Seele ist damit vollends gestort. Er wird immer trager und un- 
berechenbarer. Da kommt eines Tages wieder ein neuer Gast zu 
ihm auf den Friedhof. Er erkennt in den Leidtragenden die 
Glieder des herrschaftlichen Hauses und erfahrt, daB es die junge 
Herrin ist, die gestorben ist. Der Gedanke an die Tote halt ihn 
im Bann. Am Abend nimmt er aus einem Haus, in dem er kleine 
Dienste zu tun pflegt, einen Spaten mit und nachts bricht er das 
Grab auf. Warum? Aus Rache? Nein! Aus Raubsucht? Noch 

weniger, wenn er auch die Bretter und Tiicher nachher mitnimmt. 
Aus einer Art unheimlicher Neugierde, aus einem unbegreiflichen 
inneren Zwang seiner stumpfen, tierischen Seele. 

Das ist geradezu meisterhaft schlicht und einfach erzahlt. Das 
Unnatiirliche wird unter Ja'kub Kadris Feder zum natiirlichsten 

Ding von der Welt. Und so grauenhaft der Stoff auch ist, die 
Geschichte wirkt nicht widerlich. Der Stoff wird gewissermaBen 
durch die Darstellung des Kiinstlers fiber die Sphare unserer Lust- 
und Unlustempfindungen emporgehoben und gelautert. 

V6llig anders ist das Milieu, dem die Erzahlung ,,Der Hut" ent- 
nommen ist, die vielleicht auf viele Leser am starksten wirkt. Der 
Hut geh6rt dem Bruder einer jungen Abendlanderin, Claire, in 

Smyrna, die mit einem reichen, gebildeten Tiirken Fazil verlobt 
ist. Einer Laune seiner Braut zuliebe, zugleich in seinem Stolz 
als Tiirke ein wenig gekrankt, beschlieBt der junge Fazil in der 

gehobenen Stimmung nach der Mahlzeit, mit seiner Braut am 
selben Abend noch im Hut auszugehen. Im Innern freilich ist 
ihm doch nicht ganz wohl zumute; denn er ist in Smyrna wohl 
bekannt und traut im Herzen dem Liberalismus der Volksmasse 
doch nicht recht. Das Ungliick will es denn auch, daB sie in der 
Tram mit einigen beschrankten, ungebildeten Muslimen zusammen- 

treffen, die Fazil offenbar erkennen und nun ihn zu beobachten 
iiber ihn zu tuscheln und zu zischen beginnen. Fazil merkt es, 
merkt vielleicht mehr, als wirklich da ist. Er wird unsicher und 
nerv6s. Erleichtert atmen Fazil und Claire auf, als sie aussteigen. 
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Da, in dem halbdunkeln Hohlweg, der ihrem Ziele, dem Hause von 
Claires Tante zufiihrt, sind die unangenehmen Gesellen auf einmal 
wieder da, und nun werden sie frecher und sticheln und schimpfen 
offen und laut auf ihn. Da kann sich Fazil in seiner Nervositat 
nicht mehr beherrschen; er laBt sich dazu hinreiBen, dem einen 
von ihnen eine handgreifliche Lektion zu erteilen: ein kurzes Hand- 

gemenge folgt. Von Entsetzen gelahmt, steht Claire daneben. Da 
machen sich die elenden Kerle aus dem Staub, und auf der StraBe 

liegt unbeweglich und still der ungliickliche Fazil und kann dem 

Verzweiflungsruf Claires keine Antwort mehr geben. 
Auch diese Erzahlung ist ein Meisterstiick. Wie sich die Trag6die 

innerhalb weniger Stunden entwickelt und abspielt, das ist mit 
fiberraschender Leichtigkeit zu voller Uberzeugungskraft gestaltet. 
Auch hier bildet meinem Eindruck nach nicht die Darstellung der 

,,Seele der Massen" den Kern der Geschichte; die Entwicklung der 

Trag6die aus Fazils Gemiitszustand ist es, die uns mit dem Gewicht 

zwingender Wahrheit ergreift. 
Die kurzen Inhaltsangaben vermogen naturlich nur von dem 

Stoff der Geschichten einen ungefahren Eindruck zu geben. GewiB 
laBt schon der Stoff erkennen, daB Ja'kub Kadri nicht allein an 
der tiirkischen Literatur geschult ist. Aber er zeigt auch, daB 
von einer unmittelbaren Anlehnung an westeuropaische, zunachst 
franz6sische Vorbilder meist gar nicht die Rede sein kann. Die 

Behandlung des Stoffes, das immer starkere Vorwiegen der psycho- 
logischen Entwicklung erweisen vollends, daB der Dichter der 
modernen Literatur Europas Dank schuldet. Man kann bei ihm 
wirklich sogar von einem Zuriicktreten des spezifisch national 
Tiirkischen sprechen. Dies scheidet ihn ja tatsichlich von den 
Neu-Turanern. Aber was Ja'kub Kadri von anderen gelernt hat, 
das ist so v6llig sein Eigentum geworden, daB es eben nicht mehr 
als fremde Anleihe erscheint. Das ist nur moglich, wenn es seinem 

eigenen Genius kongenial ist. Und wenn es so ist, so heiBt das 

eben, daB das Beste, das Wertvollste aus ihm selbst stammt. Daran 

kann, will mir scheinen, kein Zweifel sein. Und Hachtmann hat 

gewiB recht, wenn er ihn fur den groBten Kiinstler unter den 
modernen tiirkischen Erzahlern hiilt. Es ist die Kunst, das Genie, 
das ihn fiber die Schranken des Nationalismus hinaushebt. Die 
meisten Produkte der tiirkischen Moderne darf man ruhig ihrem 

eigenen engsten Leserkreis iiberlassen. Jaakub Kadri geh6rt in die 
moderne Weltliteratur. 
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Unter dieser Voraussetzung darf dann doch auch noch aus- 

gesprochen werden, daB seine Erzaihlungen um ihres Stoffes, ihres 
tiirkischen Stoffes willen fiir uns einen besonderen sachlichen Reiz 
haben. Seine Gestalten sind Tiirken, sein Milieu ist tiirkisch. Und 
seine Helden sind nicht Theaterfiguren, das Milieu wird nicht von 
Statisten gestellt. Sie sind aus dem Leben gegriffen, sie atmen 

Leben, sind Fleisch und Blut vom Fleisch und Blut des Osmanen- 
tums. Bis zu einem gewissen Grad war das ja auch bei manchem 
der blutleeren Schwachlinge, die so lange die tiirkische Biihne be- 

v6lkerten, der Fall, wenngleich zu hoffen ist, daB sie in der Wirk- 
lichkeit nicht ganz so haufig waren wie im Drama und Roman. 
Aber diese jammerlichen Zwitter waren doch gliucklicherweise in 
der Hauptsache eine Spezialitat der etwas degenerierten Haupt- 
stadt. Ja'kub Kadri aber erzahlt uns Geschichten aus dem anatoli- 
schen Turkentum. GewiB hat man an vielen seiner Gestalten keine 
reine Freude. Aber es sind doch Menschen, wenn auch mit ihren 
Schwachen und Fehlern, es sind keine Puppen. Und fiber die 
Zustande und die Menschen in Anatolien kann man aus seinen 
kleinen Geschichten mehr lernen, als aus mancher umfangreichen 
Reisebeschreibung. 

Das Beste, die sch6pferische Gestaltungskraft des Dichters, kann 
natiirlich nur der ermessen, der die Geschichten selber liest. Und 

eines, der Zauber der Sprache, wird fiir immer denen vorbehalten 

bleiben, die sie im Original genieBen kSnnen. Und der ist - mag 
die Sprache auch keineswegs den Regeln der modernen Schule 

entsprechen - wirklich groB. Ja'kub Kadri hat die Sprache eben 
nicht aus einer Schule gelernt, er spricht die Sprache des Kiinstlers, 
des Genies. Es ist eine Eigentiimlichkeit des Schriftstellers, daB 

er, auch wo er die Nachtseiten des Lebens schildert, nie abstoBend 
wirkt: seine Sprache gieBt auch fiber die dunkeln Seiten einen ver- 
klarenden Glanz. 

Die Vorziige sind in allen Erzahlungen, wenn auch in ver- 
schiedenem MaB, vorhanden. Eine Entwicklung des Kiinstlers laBt 

sich, wie wir gesehen haben, in den Werken recht wohl erkennen. 
Aber sie betrifft nicht in erster Linie die schaffende Phantasie und 
die Sprache. Sie aiuBert sich mehr in der Vertiefung der Problem- 

stellung und in dem Fortschritt in der Komposition. In beiden 
Hinsichten kreuzen sich die Entwicklungslinien, so daB es nicht 

moglich ist, schematisch eine fortschreitende Reihenfolge der 

Sch6pfungen aufzustellen. In beiden Richtungen hat Ja'kub Kadri 

H-at,tnann, Ja'kub -Kad'i. 281 
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gewiB von anderen, vor allem von Westeuropaern gelernt. Aber 
wer so zu lernen versteht, wie er, so, daB das Gelernte sich dann 
als sein Eigenstes entpuppt, der ist eben ein geborener Kiinstler. 
Wie Ja'kub Kadri auch in dem Streit der literarischen Schulen 
seiner Heimat stehen mag, wie er selbst vom Parteistandpunkt 
beurteilt werden mag, uns Nicht-Tiirken kann das ziemlich kiihl 
lassen. Wenn er sich und seiner Kunst treu bleibt - und daran 
ist kaum zu zweifeln -, so hat die Literatur noch Schones von 
ihm zu erhoffen. 
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