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Das gedruckte Tagebuch ähnelt immer mehr einer 
postmodernen und demnach unkonventionellen 
Literaturform. Was dem Tagebuch trotzdem eine 
gewisse Einheit sichert, ist das Bewusstsein des 
Verfassers, mit seinem Hang zur „Moral ohne Predigt”2, 
zur individuellen Verantwortung.

Die Intertextualität wird sichtbar im Bezug 
der Texte auf andere Texte. Das zweite literarische 
Tagebuch von Frisch bezieht sich auf das erste 
Diarium, auf andere Texte von Frisch, schließlich auch 
auf Werke anderer Schriftsteller und Tagebuchverfasser 
- wiederum Goethe, aber auch Montaigne oder Kafka. 
Zeitungsinserate sollen die politische Einstellung 
des Autors belegen. Das Mosaikhafte und die 
Alternanz der Fragmente führt zur Relativisierung 
aller Schreibformen. Max Frisch pflegt nämlich 
verschiedenartige Schreibformen innerhalb des 
Tagebuchs: Fragebogen und fingierte Verhöre, 
Nachträge zu den Reisen in Russland, Deutschland, 
Polen und in den Vereinigten Staaten, literarische 
Skizzen und literaturkritische Überlegungen zum 
Theater hauptsächlich, axiomatische Formulierungen 
und Sentenzen, Statistiken, Zeitungsinserate u.a. 
Was fehlt, ist aber der konventionelle Tagesbericht, 
der „Spiegel“, der „Tagesrapport“, bzw. das 
„Tagesstenogramm“3. Es handelt sich, wie man schon 
im ersten literarischen Tagebuch beobachtet hat, um 
kein alltagsbezogenes Werk. Im zweiten Tagebuch 
fällt die chronologische Reihenfolge völlig aus. Es 
werden Erinnerungen, Porträts (Brechts Porträt bleibt 
unvergesslich), Erlebnisse und Reminiszenzen aus 
der Vergangenheit miteinbezogen; manche Einträge 
werden nachträglich aufgeschrieben, die zu den Reisen 
zum Beispiel. Selten wird das Eingetragene datiert, fast 
immer ungenau, wie im ersten Tagebuch.

Das Tagebuch ist weder Geständnis, noch Literatur. 
Es ist eine Mischform, im Schnittpunkt von Leben 
und Denken, von Erlebnis und Erfindung. Es handelt 
sich erneut um keine intime Beichte. Das Tagebuch 
ist kein „Tempel der Innerlichkeit”4. Die Subjektivität 
wird weiterhin in Grenzen gehalten. Vorherrschend 
ist immernoch das Tagebuch des Künstlers, die 
literarische Werkstatt. Das Tagebuch enthält Skizzen 
und Fragmente, Verweise auf die späteren Werke: 
die Erzählungen „Montauk” und „Der Mensch 
erscheint im Holozän” oder das Drama „Triptychon”. 
In der Mehrheit der Skizzen tauchen Figuren auf, 
meistens sind es Hauptgestalten, die Selbstmordpläne 
schmieden. Es handelt sich um anonyme Figuren, 
um Versager und Antihelden: ein Goldschmied, der 
zugleich Alkoholiker ist, ein Anwalt u.a. Neben dem 
Altern entpuppt sich der Selbstmord als Leitmotiv des 
Tagebuchs:

[Auszug aus einer Skizze, die von einem wortkargen 
Rechtsanwalt handelt, mitte vierzig, der nichts mehr zu sagen 

hat, der nur noch zuhört]: „Man sieht ihm nichts an. ... Ein 
Selbstmordplan, der daran scheitert, dass er in einem Brief, 
den er seiner Frau meint schuldig zu sein, nichts zu sagen 
hat. – Begräbnisse waren nie schlimm für ihn, selbst wenn 
er den Verstorbenen geschätzt hat. Alle in Schwarz, manche 
erschüttert, alle geben zu, dass sie nicht wissen, was man dazu 
sagen soll; Händedruck: Es gibt einfach nichts zu sagen. ... 
Später tut er’s ohne Brief.5

Die Skizzen sind parabelhaft, knapp und 
lakonisch. Die Stimmung ist meistens düster. Die 
Problematik ist rekurrent und eintönig. Immer geht es 
um die Ehe und um deren Scheitern, um das alternde 
Individuum, dem es immer mehr an Begeisterung 
und Intensität in seiner  alltäglichen und grauen 
Existenz fehlt. Der Selbstmord wird nicht nur eine 
mögliche Wahl, die dem scheiternden Individuum 
zur Verfügung steht, sondern auch eine individuelle 
Verantwortung. Diese postchristliche Idee wird in den 
Notizen zu einem Handbuch für Mitglieder des Vereins 
Freitod ausführlicher entfaltet.

Die Selbstdarstellung bleibt verhüllt, aber das heißt 
noch lange nicht, dass es an Introspektion fehlt. Die 
verschiedenen Schreibformen, die Frisch im zweiten 
Tagebuch ausprobiert, bauen eine unsichbare Brücke 
zu dem verheimlichten Ich. Die Marotten des alternden 
Schriftstellers kommen indirekt zum Vorschein, in den 
eigenartigen Fragebögen und in den provozierenden 
Notizen zu einem Handbuch für Mitglieder des Vereins 
Freitod, vielleicht die eindringlichsten Seiten, die 
Frisch je zum Ausdruck gebracht hat.

Der Fragebogen ist Literatur auf das Wesentliche 
reduziert, die den Leser zum Mitdenken und 
Nachdenken anregt. Insgesamt gibt es zehn Fragebögen 
in dem zweiten Tagebuch. Jeder Fragebogen befasst sich 
mit einem oder mit mehreren existentiellen Themen. 
Ihre Rolle ist, die übliche Beichte des konventionellen 
Tagebuchverfassers zu ersetzen. Der erste Fragebogen 
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d. einen Erdteil?
e. eine Wohnung?”
7. „Haben Sie schon Auswanderung erwogen?”13

Die Heimat wird hier zu einer Abstraktion, die für 
jeden andere Wahrheitswerte kennt.

Der neunte Fragebogen befasst sich mit dem 
Eigentum. Frisch stellt kontroverse Fragen nach dem 
Wesen des Eigentums: 

Was empfinden Sie als Eigentum? 
a. Was Sie gekauft haben? 
b. Was sie erben? 
c. Was Sie gemacht haben?14; 

„Wieviel Eigentum an Grund und Boden brauchen 
Sie, um keine Angst zu haben vor der Zukunft? (Angabe 
in Quadratmetern). Oder finden Sie, dass die Angst eher 
zunimmt mit der Größe des Grundeigentums?”15 

Es wird hier implizite und indirekte Kritik an 
der Konsumgesellschaft, bzw. an dem unvernünftigen 
Kosumverhalten der Bürger geübt.

Der zehnte Fragebogen wirkt noch provozierender 
mit seinem Tabuthema Tod, bzw. die Angst vor dem 
Sterben. Eigene Hemmungen und Unruhen werden 
hier von Frisch, auch wenn indirekt, ans Licht gebracht: 
„Haben Sie Angst vor dem Tod und seit welchem 
Lebensjahr?”, „Was tun Sie dagegen?”, „Möchten Sie 
wissen, wie Sterben ist?”, „Haben Sie Freunde unter den 
Toten?”, „Haben Sie schon Tote geküsst?”, „Können 
Sie sich ein leichtes Sterben denken?”, „Wieso weinen 
die Sterbenden nie?”16

Alles wird in Frischs Fragebögen relativiert: Liebe 
und Hass, Lebensfreude und Lebensüberdruss, Ehe 
und Freundschaft, Altern und Tod/Selbstmord. Tabus 
werden gebrochen. Der Empfänger ist dabei nicht nur 
der Leser, sondern eher das eigene Ich. Antworten 
werden nicht erwartet. Nicht die Lösungen sind 
wichtig (manchmal stellen die Probleme Aporien dar), 
sondern die Fragestellung.

Eine andere, nicht weniger überzeugende, wenn auch 
innerhalb des Bandes etwas zu sehr strapazierte Form des 
indirekten Ausdrucks für Erfahrungen und Erlebnisse schafft 
sich Frisch durch Verwendung der Fragebogentechnik: Die zu 
bestimmten Themen (Ehe, Frauen, Geld, Humor, Heimat, 
Freundschaft) gestellten Fragen ersetzen die Mitteilung durch 
die Provokation. Sie fordern unsere Urteilskraft heraus und 
appellieren zugleich an unsere Phantasie. Sie entlarven, indem 
sie aussparen. Auf die Pausen zwischen den Fragen kommt 
es hier an: Denn Frischs Fragebögen suggerieren, was sie 
verschweigen.17

Es handelt sich hier um posthumanistische 
Gedanken, die den Humanismus und dessen 

Menschenverfassung in Frage stellen. Die Fragebögen 
wirken also provozierend auf den Leser. Dasselbe gilt 
für die Notizen zu einem Handbuch für Mitglieder 
des Vereins Freitod, eines Vereins, der angeblich der 
Überalterung der Gesellschaft entgegenwirken will. 
Mit Selbstironie, mit Humor und Nüchternheit 
stellt sich Frisch hier die unbequeme Frage: „[...] 
müssen wir so alt werden, wie die heutige Medizin es 
ermöglicht?“18 Frischs Marotten sind hier das Altern 
und seine Nebenfolgen, ebenso wie der Selbstmord, 
als „Freitod“ euphemisiert. Laut Marcel Reich-Ranicki 
ermöglichen diese eigenartigen Überlegungen „eine 
streckenweise fast ideale Verquickung von Epischem 
und Essayistischem: Hinter diesen knappen Notizen, 
den Gedankensplittern und Aperçus verbergen 
sich Gestalten und Geschichten; und aus diesen 
Mini-Geschichten gehen die oft aufschreckenden 
Reflexionen über das Alter und das Altern zwanglos 
und wie von selbst hervor.“19

Zum politischen Tagebuch im Sinne von Ralph 
Rainer Wuthenow gehören die fingierten (Selbst)
Verhöre, einige Zeitungsinserate und Frischs 
Äußerungen zu aktuellen und heiklen Themen, wie 
zum Beispiel dem Verhältnis zwischen Politik und 
Gewalt, bzw. zwischen Politik und Macht (im ersten 
Verhör)20, dem Militärputsch zur Verhinderung 
demokratischer Wahlen in Griechenland, dem Krieg 
in Israel, den Studentenbewegungen in der Schweiz 
und im gesamten Europa, zum Vietnam Krieg, 
zur Atombombe und der Gefahr des endgültigen 
Atomkriegs, u.a. Das Tagebuch kann auch als 
antipolitisches Tagebuch betrachtet werden. Frisch 
äußert sich zur grausamen Ermordung Martin Luther 
Kings, „des Propheten der Gewaltlosigkeit“, in einer 
Aufzeichnung mit dem Titel Politik durch Mord. 
Hier wird die Kehrseite der Politik gezeigt, mit ihren 
Nebenfolgen. Mehrere Zeitungsinserate sollen Frischs 
Meinungen veranschaulichen.






