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2 Die Zeitschrift Das Goldene Tor 
(1946-1951) 

Die Griindung der Zeitschrift Das Goldene Tor, deren 
Schriftleitung Alfred Doblin bis zu ihrer Einstellung 
1951 innehatte, geht auf das Jahr 1946 zuriick. Die 
monatliche Auflage betrug anfangs 20.000 Exemplare; 
die Zeitschrift erschien bis 1950 im Verlag Haus 
Schauenburg in Lahr, bevor sie zum Verlag for Kunst 
und Wissenschaft in Mainz wechselte. 

Doblin, seit 1936 franzosischer Staatsbiirger, ist ei
ner der ersten Autoren des Exils, der in die westlichen 
Besatzungszonen Deutschlands zuri.ickkehrt. Schon 
im November 1945 trifft er in Baden-Baden, dem Sitz 
der franzosischen Militarregierung, ein. Dort tritt er 
seinen Dienst als ,Charge de Mission< for die ,Direc
tion de !'Education Publique< an (vgl. Sander 2001, 
74). Zu einer seiner ersten Aufgaben gehort dort ne
ben der Begutachtung von zum Druck vorgelegten 
Buchmanuskripten und seiner Zensorentatigkeit for 
die franzosische Kulturadministration die Heraus
gabe des Publikationsorgans Das Goldene Tor. Mo
natsschrift fur Literatur und Kunst. Die Idee, eine Zeit
schrift zu griinden, die sowohl dem literarischen Auf
bruch eine adaquate Formals auch den Exilautoren ei
ne neue Plattform bieten sollte, war schon im 
amerikanischen Exil entstanden. So weist Alexandra 
Birkert, die 1989 die Referenzstudie zum Goldenen 
Torverfasst hat, daraufhin, <lass vermutlich durch sei
nen spateren Vorgesetzten, »den mit de Gaulle be
freundeten Resistance-General und Germanisten« 
(Birkert 1989, 218) Raymond Schmittlein, Doblin 
schon in seiner Zeit in Kalifornien mit Bildungs- und 
Kulturplanen - zu denen der Aufbau einer literari
schen Zeitschrift in einer moglichen franzosischen 
Besatzungszone gehorte - in Beriihrung gekommen 
war (vgl. ebd. 218 f.). Doblin selbst habe wiihrend sei
ner Exilzeit immer wieder betont, wie wichtig es ihm 
sei, »am Wiederaufbau des europiiischen Geistes
lebens und hier vor allem der deutschen Kultur« ( ebd. 
219) teilzunehmen. Diese Chance bietet sich ihm nun 
nach seiner Riickkehr nach Deutschland. So beginnt 
er sein Geleitwort for das erste Heft der Zeitschrift mit 
folgenden Worten: »Golden strahlt das Tor, <lurch das 
die Dichtung, die Kunst, der freie Gedanke schreiten « 

(Doblin 1946a, 3; KS IV, 222). In diesem Bild driickt 
sich der aufl<larerische Impetus aus, niimlich den 
I<lealen von »Humanitiit« und »Wahrheit« (Doblin 
1946a, 3) verpflichtet zu sein, die for das neu etablierte 
Publikumsorgan sinnstiftend sein sollten. Doblin ver-

steht seine Zeitschrift in diesem Sinne in der Nachfol
ge von Gotthold Ephraim Lessing. Er mochte vor al
lem den vertriebenen Schriftstellern eine Publikati
onsmoglichkeit bieten: »Das ,Goldene Tor< la:8t die 
Exilierten ein« (ebd. 6). Doblin mag fiir die Titel
gebung der Zeitschrift auch an das Goldene Tor (he
briiisch »Tor des Erbarmens«) in der Altstadt Jerusa
lems gedacht haben, vor allem aber scheinen ihn die 
Zeilen der Lyrikerin Emma Lazarus, wie sie an der So
ckelinschrift der amerikanischen Freiheitsstatue zu 
finden sind, beeindruckt zu haben: »Send these, the 
homeless, tempest-tossed to me I I lift my lamp beside 
the golden door« (vgl. Cavitch 2006, 1). Bezeichnend 
und demonstrativ findet nun genau dieses bildhafte 
Symbol seinen Niederschlag in der Titelillustration. 
Im oberen Drittel des Umschlags ist ein antikisieren
des Tor skizziert, <lurch das Sonnenstrahlen dringen, 
die zugleich mit einer sachlich-technischen Assoziati
on verkniipft sind, wenn die Strahl en zugleich auch als 
Eisenbahnschienen oder Autostra:8en erscheinen. Im 
Hintergrund des Tores ist ein Horizont angedeutet, 
ahnlich der Linie des Meeres. Hinzu kommt ein Le
bensbaum. Diese hoffnungsfrohe Emblematik, die die 
Strahlen der Aufklarung in einer modernen Variante 
in Szene setzt, ist zugleich als Referenz auf die Golden 
Gate Bridge in San Francisco zu verstehen. Hier unter
zeichneten 51 Staaten am 26.6.1945 die Charta der 
Vereinten Nationen. Die Griindung der Organisation 
der Vereinten Nationen (UNO) mit ihren Priimissen 
der Sicherung des Weltfriedens, der Forderung fried
licher zwischenstaatlicher Beziehungen und interna
tionaler Zusammenarbeit verkorpert for Doblin die 
diskursive Idee einer Neukonstituierung der Welt auf 
Grundlage von Freiheit und Solidaritiit aller Men
schen: »die Stadt St. Franzisko, wo sich vor einem Jahr 
die Lebenden, die gro:8en und kleinen Nationen, ge
denkend ihrer Toten, vereinten, um die Freiheit zu 
schutzen und die Volker zusammenzuschlie:8en« 
(Doblin 1946a, 5). Mit diesem Bekenntnis zur Inter
nationalitiit entwirft Doblin zugleich eine weitere pro
grammatische Perspektive fiir seine Zeitschrift. Denn 
neben der Tradierung eines aufklarerisch-l<lassischen 
Erbes und der Priisentation verdrangter deutschspra
chiger Literatur von exilierten Autoren sol! auch die 
sogenannte Weltliteratur in der Zeitschrift Das Golde
ne Tor hinzugezogen werden. Entsprechend sind im 1. 
Heft der Zeitschrift neben Hanns Brauns Essay zu Les
sing und Heinrich Manns Exil-Erinnerung Abschied 
van Europa (Mann 1946) vor allem Uberlegungen zu 
internationalen Autoren und interkulturellen Fragen 
versammelt. Wilhelm Hausenstein befasst sich mit 



Baudelaire, Albert Ehrenstein stellt chinesische Ge
dichte, Friedhelm Kemp amerikanische Lyrik in eige
ner Dbersetzung vor. Und Alfredo Cahn wurdigt die 
1945 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnete chi
lenische Schriftstellerin Gabriela Mistral. Diese Off
nung der Literatur hin zu einer kulturellen globalen 
Perspektive deutet an, wie Doblin den Aufbruchsgeist 
seiner Zeitschrift, erstmals erschienen im Oktober 
1946, iibrigens auf dem Titelblatt und im Impressum 
riickdatiert auf den September desselben Jahres, ver
standen wissen wollte. Literatur sollte sich im Kontext 
einer neuen Weltordnung behaupten und die daran 
gekoppelte Dynamik vom Prozess einer kulturellen 
Dbersetzung einer begrenzten provinziellen und na
tionalen Perspektive entgegenstehen. Doblin ver
sucht, <las Schicksal des Exils und der damit einher
gehenden Erfahrung einer kulturellen Fragmentie
rung zu thematisieren, so <lass sich die Signatur einer 
kulturellen Differenz schon im l. Heft wiederfindet 
(vgl. Mann 1946). Denn eine Neukonstituierung des 
literarischen Lebens nach 1945 soil zwar an die Zeit 
der Weimarer Republik und des Exils anschlieBen, da
ruber hinaus aber auch neue politisch-kulturelle Ak
zente setzen, die den »Realitatssinn im Lande« in ei
nem globalen MaBstab »starken« (Doblin 1946a, 5). 
Im Gegensatz zur Monatsschrift Aufbau, die seit Sep
tember 1945 in Ostberlin in der sowjetischen Besat
zungszone publiziert wird und sich vordringlich an 
russischer Literatur und russischem Film orientiert, 
ist Das Goldene Tor an der franzosischen Literatur ori
entiert, und insofern sind Dbersetzungen aus dem 
Franzosischen stark vertreten. Dach ist diese Hinwen
dung, so etwa zur franzosischen Gegenwartsliteratur, 
nicht vorherrschend. Schon mit dem 1. Heft wird eine 
internationale Perspektivierung angestrebt, die in ih
rer Zeit eine Besonderheit markiert. Doblin versucht, 
Exilschriftsteller aus all en Regionen der Welt fur seine 
Zeitschrift zu gewinnen, und gestaltet damit eine ein
zigartige »Vielfalt und Offenheit« (Barner 2006, 13). 
Wilfried F. Schoeller formuliert diese Weltlaufigkeit 
wie folgt: » Die Zeitschrift verstand sich als Turoffner 
fur die Welt« (Schoeller 2011, 659). Gerade auch we
gen dieser Thematisierung internationaler Narrative 
und dem Versuch, noch nicht reprasentierte Literatur 
in <las Bewusstsein Nachkriegsdeutschlands zu heben, 
ist es bedauerlich, <lass dem Goldenen Tor nicht der 
ihm zustehende Erfolg beschieden war. Denn von 
heute aus gesehen, ist es gerade Doblins Sinn fur kul
turelle Alteritat, die als seismografisch einzuschatzen 
ware. So konstatiert Birkert die Abwertung und Ver
nachlassigung der herausgeberischen Leistung des 
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Autors als ein Defizit, <las bis heute nachwirkt (vgl. 
Birkert 1989, 202). Dabei gibt sie als einen gewichti
gen Grund fur diese Abqualifizierung die von Doblin 
selbst in seiner Zeitschrift eroffnete kampferische Kri
tik an Thomas Mann an, wie sie sich in der sogenann
ten Thomas-Mann-Affare niederschlagen wird (vgl. 
ebd. 203; Bernhardt 2007, 36). Auch Gabriele Sander 
nennt Doblins Auseinandersetzung mit seinem Anti
poden Thomas Mann als eine Ursache, die fur eine 
mangelnde offentliche Anerkennung seiner Zeit
schrift sorgt (vgl. Sander 2001, 80). So eroffnet Doblin 
im 8./9. Heft des zweiten Jahrgangs eine Thomas
Mann-Debatte, wenn er an.hand von drei eingeworbe
nen Aufsatzen, geschrieben von Paul E. H. Luth, Egon 
Vietta und Wolfgang Grothe, eine >»Revision, literari
scher Urteile« im Rahmen eines »groBen Neuwer
tungs- und Umwertungsprozesses« (Doblin 1947, 
741) einleiten will. Im Geleitwort Doblins wie in den 
Artikeln der genannten Autoren wird deutlich, <lass 
Thomas Mann als »Romancier des Burgertums« (Luth 
1947, 746) begriffen und ihm <las literarische Poten
zial, Fragen der Gegenwart zu verhandeln, abgespro
chen wird: »[D]er Dichter, der mit dem Roman von 
der Auflosung und dem Niedergang des Burgertums 
debutierte, konnte sich nicht zu einem positiven Ge
genstiick, zur Beschworung einer neuen uberburger
lichen Welt entschlieBen« (ebd. 751). Dach trotz feh
lender nachhaltiger Resonanz auf <las Goldene Tor 
darf nicht ubersehen werden, <lass im Vergleich zu an
deren Zeitschriften im Nachkriegsdeutschland die 
Publikationsdauer dieses Organs von Oktober 1946 
bis April 1951 als Jang und insofern als erfolgreich be
zeichnet werden kann. Denn iiber die Wahrungs
reform von 1948 und die ein Jahr spater erfolgte Grun
dung der Bundesrepublik Deutschland hinaus konnte 
Das Goldene Tor, subventioniert von der franzosi
schen Militaradministration, kontinuierlich erschei
nen. Zwar fuhrte die Wahrungsreform zu einem Ab
satzeinbruch von 25.000 Exemplaren im Juni 1947 zu 
2000 im Mai 1949 (vgl. Birkert 1989, 235; Schafer 
2009, 46), ebenfalls sorgte die Aufhebung der Papier
zuteilung in der franzosischen Zone 1949 zu einer 
Einschrankung der Drucklegung mit einer »Reduzie
rung von 2000 auf 1000 Exemplare« (Birkert 1989, 
236). Aber erst im Juni 1951, mit dem Abschied von 
Schmittlein in Baden-Baden, hatte die Zeitschrift -
ungeachtet einer einmaligen Geldzuwendung von 
franzosischer Seite - keine Zukunft mehr. Trotz Do
blins Versuch, eine Dbernahme <lurch die im Juli 1949 
gegriindete Mainzer Akademie zu veranlassen, schei
terten die Verhandlungen »an prinzipiell unterschied-
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lichen Vorstellungen iiber Ausrichtung und Zielgrup
pe eines Publikationsorgans zu Beginn der 50er Jahre« 
(ebd. 239). Auszugehen ist auch davon, dass Di:iblin 
sich »mit ehemaligen Nazis unter den Mitgliedern« 
(Schoeller 2011, 734) auseinanderzusetzen hatte. 
Selbst wenn er in seinem Bereich »die Zuwahl von vi:il
kischen Autoren wie Wilhelm Schafer und Emil 
StrauG« (ebd. 735) verhinderte, kamen dennoch in 
den letzten Jahrgangen des Goldenen Tores Stimmen 
zu Wort, die ungebrochen in der Tradition nationalso
zialistischer Propaganda standen. So druckte Diiblin 
»offensichtlich nichtsahnend« (ebd. 738) 1950 einen 
Artikel des Biologen Otmar Freiherr von Verschuer 
ab, der »wegen seiner Zwillings- und Blutgruppenfor
schung mit Mengele zusammengearbeitet« (ebd.) hat
te. Man kann also zu Recht behaupten, dass die erfolg
reiche Zeit der Zeitschrift eng an die Kooperation mit 
der franziisischen Kulturbehiirde, an den Geist dieser 
,Reeducation, gebunden ist. Trotz der Abhangigkeit 
von der franziisischen Militaradministration ist davon 
auszugehen, dass Diiblin weitgehend freie Hand bei 
der Herausgabe hatte (vgl. Birkert 1989, 230). Dies 
wird allein schon dadurch deutlich, dass die franziisi
schen Auftraggeber weder auf dem Titelblatt noch in 
einem Geleitwort oder Impressum in Erscheinung 
treten. Allein der Herausgeber Alfred Diiblin wird auf 
dem Titelblatt genannt. Als Verlag wird das Haus 
Schauenburg gewahlt, dessen programmatische Aus
richtung eher »auf Musil<alien, Kinderbiicher, Roma
ne, Kalender und Sprachlehre« (ebd. 233) konzen
triert ist und insofern kaum als eine ideale Publikati
onsstatte fur eine avancierte Zeitschrift fur Literatur 
und Kunst gelten kann. Doch steckte der Wiederauf
bau des Buchhandels zu dies em Zeitpunkt noch in sei
nen Anfangen, Verlage der Weimarer Republik wie 
zum Beispiel S. Fischer, Insel, Rowohlt »waren entwe
der noch im Exil oder aber in einer der anderen Besat
zungszonen niedergelassen« (ebd.). Als ma.Ggeblicher 
Redakteur der Zeitschrift agiert von Anfang an Anton 
Betzner, der vorher fur die Frankfurter Zeitung ge
arbeitet hatte und bis zum Sommer 1949 in der Re
dal<tion des Goldenen Tores verbleiben wird, bevor er 
zum Siidwestfunk Baden-Baden wechselt. Nach der 
Wahrungsreform im Juni 1948 tritt au.Gerdem Her
bert Wendt in die Redaktion ein und wirkt dort bis 
zum Umzug Doblins nach Mainz im Oktober 1949 als 
Redaktionsmitglied. Als Nachfolger von Betzner und 
Wendt tritt schlie.Glich in der zweiten Halfte des Jahres 
1949 Wolfgang Lohmeyer an (vgl. ebd. 232). Wahrend 
in der Griindungsnummer der Zeitschrift eine pro
grammatische Orientierung an der literaturgeschicht-

lichen Epoche der Aufklarung und mit ihr an Lessing 
erfolgte, auch um im friihen Nachkriegsdeutschland 
- im Sinne der ,Reeducation, - eine Abrechnung mit 
der nationalsozialistischen Ideologie mit ihrem » Wil
len zur Verfinsterung« und ihrem »faulen Mystizis
mus« (Diiblin 1946a, 4; KS IV, 224) vorzunehmen, 
wird schon im November desselben Jahres im 2. Heft 
mit Heinrich Heine eine weitere literarische Leitfigur 
gesetzt (vgl. Bartscherer 2009, 193): Der Autor Ferdi
nand Lion fugt ein »Fragment iiber Heine« bei, Fried
rich Hirth kommentiert und stellt 16 ungedruckte 
Briefe George Sands und Heinrich Heines vor und 
Ludwig Marcuse zeigt die Geschichte des Heine
Denkmals in Deutschland auf. Vor allem Marcuses 
Aufsatz hebt die Bedeutung Heines gerade auch fur 
die Zukunft der deutschsprachigen Literatur hervor: 
»Und nichts hat Heine mehr Gegenwart gegeben - als, 
zu guter Letzt, zu schlechter Letzt: der Nationalsozia
lismus« (Marcuse 1946, 135). Dass es Heine ist, der 
mit seinem literarischen Potential helfen konnte, die 
Zukunft und Gegenwart einer neuen Literatur zu ent
werfen, wird allein schon dadurch deutlich, dass Dii
blin seinen im 2. und 3. Heft des ersten Jahrgangs ver
offentlichten zweiteiligen programmatischen Aufsatz 
Die deutsche Utopie van 1933 und die Literatur (Dii
blin 1946b und 1946c; SAPL 367-404) an den thema
tischen Heine-Schwerpunkt anschlie.Gt. Zwar wird er 
Heine nicht mehr explizit nennen, dennoch klingt 
<lessen Emigrantenschicksal nach, wenn Diiblin im 3. 
Heft eine aktuelle Liste »von verdrangten literarischen 
Autoren, deren Werke die heutige deutsche Rumpf
literatur komplettieren [ ... ] und eine Keim- und Reiz
wirkung iiben« (Di:iblin 1946c, 261) vorstellt und fast 
ausschlie.Glich zeitgenossische Exilautoren wiirdigt. 
So fur die Lyrik: »Joh. R. Becher, Bert Brecht, BlaG, Al
bert Ehrenstein, Max Hermann-Nei.Ge, Hugo von 
Hofmannsthal, Klabund, Else Lasker-Schuler, Mom
bert, August Stramm, Franz Werfel, Alfred Wolfen
stein, Paul Zech». Fiir den dramatischen Bereich 
nennt er »Frank Wedekind, Hermann Bahr, Brecht, 
Kaiser, Sternheim, Schnitzler, Toller, Fritz von Unruh« 
und for die Prosa »Peter Altenberg, Ma.x Brod, Alfred 
Diiblin, Ehrenstein, Feuchtwanger, Bruno Frank, 
Leonhard Frank, 0. M. Graf, Franz Kafka, Heinrich 
Mann, TI10mas Mann, Josef Roth, Arthur Schnitzler, 
Jakob Wassermann, Franz vVerfel, Arnold Zweig, Ste
fan Zweig« (ebd. 261 f.). Den hier genannten Schrift
stellern ist die existenzielle Dimension gemein, die Er
fahrung von Verfolgung, Flucht und Exil gemacht zu 
haben. Aber auch das Schicksal der inneren Emigrati
on fungiert bei der Aufzahlung der Autoren als ein 



Merkmal fur eine von Doblin skizzierte literarische 
Kanonisierung nach 1945. Diese literaturpolitische 
Intervention versteht sich als ein grundsatzlicher Vor
schlag, was allein schon dadurch zum Ausdruck 
kommt, <lass nur wenige der genannten Autoren selbst 
mit Beitragen in Doblins Goldenem Torvertreten sind. 
Ihnen all en ist aber gemeinsam, <lass ihre literarischen 
Werke das Potential haben, der kulturellen Depressi
on etwas entgegenzusetzen, wie Doblin in der medizi
nischen Metapher, »der , Keime<, die es zu inokulieren 
gelte« (Mombert 2006, 199), zum Ausdruck bringt -
ein Impfvorgang also, der vor Antisemitismus und 
Verfolgung schiitzen und Flucht und Vertreibung ver
hindern sol!. Zwar bemiiht sich Doblin, den Auf
bruchsgeist der Zeitschrift noch zu verstarken, indem 
er gerade Artikel von Nachwuchsautoren einzubezie
hen versucht. Hierzu zahlen zum Beispiel Wolfgang 
Borchert und Wolfgang Weyrauch. Jedoch fand ein so 
wichtiger Autor wie Heinrich Boll mit seinen 1947 
eingesandten Erzahlungen keine Aufnahme (vgl. San
der 2005, 30). Ein weiterer wichtiger Autor, der iiber 
den Naturalismus hinaus aktualisiert werden sollte, ist 
Doblin zufolge Arno Holz (vgl. Dietrich 1947). Les
sing, Heine und Holz fungieren mithin als literarische 
Leitfiguren der Zeitschrift. 

Anders als bei und im Gegensatz zu Heine ist Do
blins Konversion zum Christentum 1941 in Holly
wood fur seine Biografie entscheidend. Die personli
che Verankerung im katholischen Glauben fuhrt aber 
nicht zu einer grundlegenden Vermischung von Lite
ratur und Religion. So »polemisierte er etwa gegen die 
Aufnahme von Psalmen in Lyrikanthologien« 
(Schoeller 2011, 709). Zwar ist eine gewisse christliche 
Orientierung der Zeitschrift schon von Beginn des Er
scheinens an angelegt, die eigentliche christliche Zen
trierung erfolgt jedoch erst 1948. So formuliert Do
blin im Geleitwort des 8. Heftes des dritten Jahrgangs 
die Hinwendung zu einer entsprechenden Thematik: 
» Und wir sind genug Irrwege gegangen, um zu wissen, 
welches der Weg ist, den wir zu gehen haben und auf 
dem die Bereicherung, Erweiterung und Vertiefung 
des Geistes gewonnen wird: der christliche« (Doblin 
1948). Die Propagierungdes christlichen Weges in der 
Literatur spiegelt sich denn auch im theoretischen 
Schwerpunkt des Heftes wider und ist als Reaktion auf 
den Kalten Krieg und Doblins Enttauschung iiber die 
Entwicklung der Vereinten Nationen zu sehen. Es geht 
also um eine Neuverortung der Zeitschrift jenseits ei
ner politischen Programmatik und einer Literatur, die 
sich ausschlieBlich der Asthetik verpflichtet fuhlt. Die 
Stimmenvielfalt der Zeitschrift ist iiberzeugend; so 
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sind nach Birkerts Auswertung von den 405 Autoren 
und Dbersetzern »64 % nur mit einem Beitrag vertre
ten« (Birkert 1989, 206). Aber auch <las thematische 
Spektrum ist weit gefasst und reicht von kosmopoliti
schen Themen bis zur Entdeckung von noch unbe
kannten jungen Autoren wie zum Beispiel Wolfgang 
Borchert (vgl. Borchert 1948). 

Am Go/denen Tor !assen sich die Ambivalenzen, 
Konflikte und Widerspriiche der Moderne in den Zei
ten Nachkriegsdeutschlands gut studieren. Hier deu
ten sich in der Vielfalt und Polyphonie der Themen, 
der Weltoffenheit und dem Verstandnis fur kulturelle 
Alteritat inhaltliche Perspektiven an, die spater unter 
den Signaturen ,Postmoderne< und ,Interkulturalitat< 
verhandelt werden. Doblin selbst hat im Riickblick auf 
die Griindung der Zeitschrift 1946 Folgendes formu
liert: » Es kamen nach Kriegsende viele neue Zeit
schriften auf, sie traten 46/47 gradezu in Rotten auf, 
mit Illustrationen und ohne Illustrationen« (ASLA 
499). Sein eigenes Zeitschriftenprojekt hob sich mit 
seinem avancierten literarischen Anspruch jedoch 
positiv von der Masse der Publikationen ab und kann 
mit der Revision der Moderne und den damit einher
gehenden Prozessen kultureller Dbersetzung als ge
lungen bezeichnet werden. 
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