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Vorbemerkung | 

Die in diesem Band vereinigten Aufsatze stellen die deutschen Ori- 
ginalfassungen oder Ubersetzungen der im Oktober 1978, anlaflich 
des 10. Wisconsin Workshop, gehaltenen Vortrage zum Thema 
» Work and Literature“ dar. Fiir ein solches Thema hatten sich vor 
fiinfzehn, ja selbst vor zehn Jahren noch schwerlich Beitrage finden 
lassen. Damals war vielen das Wort ,Hekuba‘ noch wesentlich ver- 
trauter als das Wort ,Arbeit*. Wenn man in jener Zeit tiberhaupt auf 
Arbeit und Literatur‘ zu sprechen kam, wurden diese beiden Be- 
griffe eher mit dem Wortchen ,oder‘ voneinander distanziert, als 

durch ein ,und‘ miteinander in Beziehung gesetzt. 
Diese Situation scheint sich inzwischen griindlich gewandelt zu 

haben. Allenthalben ist heute in der BRD und den USA von politi- 
schen, sozialgeschichtlichen und 6konomischen Faktoren die Rede, 
wenn von Literatur gesprochen wird. Doch genauere Analysen zum | 
Thema , Arbeit‘ sind, wie sich den einschlagigen Bibliographien ent- 
nehmen lat, nach wie vor recht selten. Womit man sich vornehm- 
lich beschaftigt, ist immer wieder die ,Gesellschaft‘, aber nicht die 
Arbeit‘, die in ihr geleistet wird. Zugegeben: zum Thema , Arbeiter- 
literatur‘ ist in letzter Zeit manches, zum Teil sogar recht-Gutes er- 
schienen (weshalb dieser Bereich weitgehend ausgeklammert blieb). 
Aber konkrete Einzeluntersuchungen oder gar umfassende Be- 
standsaufnahmen bestimmter literarischer Widerspiegelungspro- 
zesse, die mit sozio-6konomischen Wandlungen zusammenhangen, 
stehen noch immer aus. 

Eine so anspruchsvolle Arbeit konnte selbstverstandlich auf ei- 
nem zweitagigen Kongref nicht nachgeholt werden. All das verlangt 
Jahre, wenn nicht Jahrzehnte angestrengter und wohlkoordinierter 
Bemihungen. Auf diesem Workshop sollten dazu lediglich einige 
der ersten Voraussetzungen geschaffen werden. Dabei wurden vor 
allem folgende Schwerpunkte ins Auge gefafit: 1. die unabdingbare 
Ausweitung dieses Themas bis zu den Anfangen der deutschen Lite- 
ratur; 2. die Untersuchung bestimmter religiéser, philosophischer, 
nationaler, sozialer und sexistischer Aspekte innerhalb jener Litera- 
tur, welche sich ausdriicklich mit dem Thema , Arbeit‘ auseinander- 
setzt; 3. die sich daraus ergebenden Forderungen an die heutige Li- 
teratur und die hinter ihr stehende Gesellschaft. 

Daf bei einem so zentralen und zugleich umfassenden Thema we- : 

ee
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der methodische Systematik noch historische Vollstandigkeit ange- 
strebt werden konnte, versteht sich wohl von selbst. Was daher die 
folgenden Aufsatze zu bieten vermégen, sind allein einige gezielte 
Denk- und Arbeitsanstéfe in Richtung auf eine konkretere und da- 

_ mit starker gesellschaftsbezogene Literaturbetrachtung, die gerade 
im Uberschreiten ihrer Grenzen manchmal am ehesten zu sich selber 
findet. | 

Madison, im Januar 1979 R. G./J. H.



Francis G. Gentry 

Arbeit in der mittelalterlichen Gesellschaft 

Die Entwicklung einer mittelalterlichen Theorie der Arbeit 
~ vom 11. bis zum 14. Jahrhundert* 

| Hugo Kuhn in memoriam 

Bis weit ins Neuhochdeutsche hinein — wenn nicht gar bis in unsere 
Zeit — pflegte ,Arbeit‘ etwas Negatives zu bezeichnen, etwas, was 
den AngehGrigen privilegierter Schichten als héchst ,unerwiinscht‘ 
galt. Die Grundbedeutung dieses Wortes, nach Ausweis der ver- 

| schiedenen Denkméaler des Mittelalters, hiefS ,,schwere, kérperliche 
Anstrengung, Miihsal, Plage‘‘.1 Wer arbeitete? In der friihmittelal- 
terlichen Gesellschaft waren dies hauptsachlich die Bauern auf den 

_ Giitern und Besitzungen des Landadels, dem fast der gesamte Ertrag 
aus ihrer Plackerei zuflof%, wahrend sie selber kaum das zum Leben 
Notigste behalten durften. Uber ihre Lage zur damaligen Zeit — vor 
dem 12. Jahrhundert — lesen wir bei Georges Duby: | 

Die Leibeigenen waren tatsachliches Eigentum des Herrn, und zwar 
von Geburt an. Auch ihre Nachkommen sollten ihm gehéren. Er 
konnte sie verkaufen oder verschenken. Er konnte sie nach Belieben 
ziichtigen. Im Prinzip schuldeten sie ihm alles, Leib und Seele, insbe- 
sondere aber ihre Arbeit, aus der er den gré%ten Gewinn zog. Er 
setzte sie im Haus und auf den Feldern ein, und die Dienste, die er 
ihnen abverlangte, waren unbegrenzt. Fiir die Hauswirtschaft be- 
deuteten sie permanente Arbeitskrafte, die nichts als den Unterhalt 

| kosteten.? | 

Eine weitere Form der Ausbeutung bestand darin, Land, das dem 
| Herrn gehorte, an Bauern zu verpachten, die dafiir entweder einen 

_- bestimmten Teil des Naturalprodukts oder — wie es bald schon 
iiblich wurde — dessen Gegenwert in barem Geld abliefern muften. | 
Auferdem waren sie im allgemeinen verpflichtet, jede Woche eine 
Zeitlang auf den Landereien, die der Herr unmittelbar bewirtschaf- 
tete, Arbeit zu leisten. Mit fortschreitender Entwicklung, als die 
Bauern wohlhabender wurden, konnte jedoch dieser ,,Frondienst“ 
ebenfalls durch eine entsprechende Barzahlung abgegolten werden.
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Ein solches System war zwar in vieler Hinsicht ,aufgeklarter‘ als das 
von Duby beschriebene der Leibeigenschaft; aber in Jahren, die 
Mifernten brachten, oder wenn die Gegend von einer Naturkata- _ 
strophe wie zum Beispiel einer Diirre heimgesucht wurde, wirkte es 
sich immer noch verheerend genug aus. Denn selbst dann muften 
die Bauern ihren Frondienst ableisten und den einmal festgelegten 
Prozentsatz an Ertragnissen entrichten. 

Die christliche Kirche stand von Anfang an vor der Frage der Un- 
gleichheit in dieser Welt, der schwierigen Lage und grundsatzlichen 
Benachteiligung der niederen Schichten. Unter dem Einflu& der Stoa 
mit ihrer Lehre vom urspriinglich gleichen Naturzustand, der frei- 
lich unwiderruflich dahin sei, schrieben deshalb die Theologen den 
gegenwartigen Weltzustand den Folgen der Erbsiinde zu. 

It was agreed by most of the later Fathers that inequality, slavery, co- 
ercive government and even private property had no part in the origi- 
nal intention of God and had come into being only as a result of the 
Fall. Once the Fall had taken place, on the other hand, a development 
began which made such institutions indispensable. Corrupted by 
Original Sin, human nature demanded restraints which would not be 
found in an egalitarian order; inequalities of wealth, status, and po- 
wer were thus not only consequences of but also remedies for sin.3 

Dichterischen Ausdruck fand diese Auffassung in der Milstater Ge- 
nesis aus der Zeit um 1130.4 Gott verflucht hier Adam und Eva we- 
gen ihres Ungehorsams zu lebenslanglicher Arbeit: 

der vluoch muoz ubir dich gan, du vil unsaelich man. 
swaz du hinnefur gizzest, vil harte du daz erarntest, 
du muost mit arbeiten dinen lip leiten. 
dorne und hiuffoltir wahse dir uz der erde molte, 
chroutes muost du dich betragen, die erde muost du umbe graben. 
vil diche muoz erswitzzen din antlitz in der hitzze, 
e du gearbeitest daz prot fur des ubelen hungers not, 
dennoch du erstirbest, ze der erde widir wirdist, 

_ danne du chomen bist, wan du waere ein stoup und mist. : 
(19, 5-13) 

Beliebt als Begriindung fiir die bestehende Ungleichheit war ferner 
der Hinweis auf Kain, der durch seinen Brudermord an Abel fiir 
diese mifliche Situation verantwortlich sei, oder auf den Fluch, mit 
dem Noah die Nachkommen seines Sohnes Ham strafte, weil dieser 
Noahs trunkene Nacktheit verspottet statt pietatvoll verhiillt hatte. 
Hams Briider Sem und Japhet hatten bekanntlich dem Vater die ge- 
biihrende Achtung erzeigt und seine Blofe zugedeckt. Als Noah,
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wieder niichtern geworden, aufwachte und erfuhr, was geschehen 
war, verfluchte er Hams Geschlecht zu einem Leben der Knecht- 
schaft unter den Nachkommen Sems und Japhets.* 

Doch was immer man im einzelnen anfihrte: Siinde war und blieb 
die Ursache von Mih und Arbeit wie auch der Knechtschaft und 
Unterdriickung ganzer Schichten. Jegliche Arbeit wurde als Fluch, 

als eine dem Menschen von Gott eigens auferlegte Last empfunden, 
die man in Geduld zu tragen habe. Der einzige Trost, den die Kirche 
spendete, lag darin, da vor Gott alle Menschen gleich waren und 
da einst nach dem Tod Reiche wie Arme, Machtige wie Machtlose 
auf derselben Stufe vorm Throne des Weltenrichters stehen wiirden. 
Allerdings — bis es soweit war, hatte jeder, dem das Los der Arbeit 
gefallen war, seinem Herrn treu und eifrig zu dienen, selbst wenn 

dieser ein tibler Herr war. Einzig und allein durch Dienen vermoch- 

~ ten die Angehdrigen der niederen Schichten sich das Himmelreich 
zu erwerben. 

Bis zum endenden 11. Jahrhundert wurde so die Arbeit im Rah- 
men eines Dienstverhaltnisses zu einer tibergeordneten Macht be- 
griffen, durch deren geduldiges Ertragen die Seele zu Christus ge- 

langen kénne. Vorstellungen wie die, daf& Arbeit einen Wert an sich 
und eine spezifisch gesellschaftliche Funktion auf Erden habe, auch 
daf es Berufe gebe, die iiber die engen, starren Schranken von Dienst 

und Herrschaft hinausreichen, ja da Arbeit tiberhaupt niitzlich sei: 
solche Vorstellungen tauchten damals, mit einer einzigen Aus- , 

nahme, noch nirgends auf. Diese Ausnahme bildet Rather von Ve- 
- rona; der schon im 10. Jahrhundert erklarte, der Mensch sei eben zur 

Arbeit geboren.® Doch auch Rather sah den Zweck der Arbeit ledig- 
lich in der Wiedervereinigung mit Gott im Paradies. Die archaische 
Gesellschaft des Friihmittelalters kannte in ihrer Statik keinerlei An- 
trieb zur Arbeit, der aus etwas Greifbar-Irdischem erwachsen ware. 
Arbeit besaf fiir den Arbeitenden weder Reiz noch sichtbaren Wert 
—und das, obwohl doch 90 bis 95% der Bevolkerung, in dieser oder 
jener Form, Handarbeit ausiibten. Ein Wandel trat hier erst ein, als 
die Kirche nicht mehr umhin konnte, sich endlich mit der Welt und | 
den umfassenden Verinderungen, die in ihr vorgingen, auseinander- 
zusetzen. 

Diese Zeit der grofSen Umwalzung begann im spaten 11. Jahr- 
hundert. Den Anstof gaben die Bemithungen reformfreudiger Kai- 
ser — namentlich Heinrichs III. (1039-1056) — sowie der Einwohner _ 
in den stadtischen Zentren Norditaliens, die alle darauf abzielten, die 
Kirche von Simonie und Priesterehe zu reinigen. Krafte wurden ent-
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fesselt, die sich in gewaltigen Volksbewegungen von der Art der 
pauperes Christi entluden und die Riickkehr der Kirche zu ihren ur- 
spriinglichen Leitsatzen eines Lebens in Armut und durch eigener 
Hande Arbeit forderten. Denn wenn es zuniachst auch den Anschein 
hat, als sei Benedikt von Nursia mit seiner genialen Formel ora et 
labora den damaligen Reformbestrebungen schon um Jahrhunderte 
voraus gewesen, so diirfte erst recht offenkundig sein, da der Impe- 
rativ labora sehr rasch in einem wesentlich weiteren Sinne ausgelegt 
wurde. Die Tatigkeiten, die er einschlof, hatten mit Handarbeit 
vielfach gar nichts mehr zu tun, standen aber dafiir in einem viel hé- 
heren Ansehen als das blo&e Bebauen des Landes. Derlei wurde von 
Klosterbriidern besorgt, die einer untergeordneten Schicht ange- 
hérten, wahrend die Monche selber sich ihrer ,,wertvolleren“ Arbeit 
widmeten. In Wahrheit hatte also das Motto der Benediktiner besser 
ora e(s)t labora lauten sollen. Und die gleiche Entwicklung vollzog 
sich dann auch unter den Mitgliedern des neugegriindeten Zister- 
zienserordens im 12. und des Franziskanerordens im 13. Jahrhun- 
dert. 

Das folgenreichste Ergebnis, das jene Bewegungen und der aus ih- 
nen entspringende Konflikt zwischen Kaiser und Papst, der soge- 
nannte Investiturstreit, zeitigten, war zweifellos eine gewandelte 
Haltung der Kirche. Statt sich wie bisher fast ausschlieS lich mit dem 
Jenseits zu befassen, richtete sie ihr Augenmerk nun aufs Diesseits 
und darauf, wie dessen Angelegenheiten zu regeln und zu verwalten 

: seien. In dieser neuen Weltbejahung durch die Kirche erkennt Gerd | 
Tellenbach die eigentliche Bedeutung der Epoche. So schreibt er von 
Papst Gregor VII.: 

Er steht an der grofen [. . .] inneren Wende in der Geschichte des ka- 
tholischen Christentums: damals gewann die Weltgewinnungsten- 
denz deutlich die Oberhand iiber die Weltabwendungstendenz; die 
Welt wurde in die Kirche einbezogen, und die Bahnbrecher der neuen 
Zeit machten sich daran, die ,rechte‘ Ordnung in dieser geeinigten 
christlichen Welt herzustellen.7 

Gregor VII. betrachtete es als seine wichtigste und vordringlichste 
Aufgabe, Kirche und Priestertum von jeglicher weltlichen, will sa- 
gen kaiserlichen Bevormundung zu befreien. Im Bild der Gesell- 
schaft, wie er es entwarf, steht der Papst unangefochten an der 
Spitze. Die Kirche ist eine zugleich geistliche und politische K6rper- 
schaft, der keinerlei Landesgrenzen gezogen sind, und niemand au- 
‘Ser Vertretern der Geistlichkeit ist befugt, sie zu regieren. Ordnung
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in der Gesellschaft kann nur herrschen, wenn jedes ihrer Glieder ge- 
nau die ihm zugeteilte Funktion erfiillt.8 Auch die K6nige fielen fiir 
Gregor unter diese Bestimmung: 

Kings, dealing as they do with matter, are, for governmental conside- 
rations, on the same level as matter, or the temporal‘. [. . .] The Chri- 

stian king, who acts on the basis of unqualified obedience to the Ro- 

man Church, is a king who deserves the epithet ,useful‘; he who does 

not is ,useless‘. The king functions — just as much as the ,temporal* 
- does —as a means to an end. Eachis useful, provided each is harnessed 
to the purpose and substance of the society in which each exists. Use- 
fulness to the societas christiana is the hallmark of the Christian king 
[.. .].? 

Gregors christliche Staatstheorie markiert, was die Kirche betrifft, 
den definitiven Endpunkt einer jahrhundertelangen Vernachlassi- 

gung des weltlichen Bereichs samt seiner ordnungsgemafen Ver- 

waltung. Durch den Entwurf einer Societas christiana war gleichsam 
in aller Form das Vorhandensein nicht nur einer diesseitigen Welt, 
sondern auch einer ihr zukommenden Eigenbedeutung anerkannt. 
Zugegeben, Gregor konzipierte diese Gesellschaftsstruktur von der 
Spitze der Pyramide her. Dennoch war damit ein Fundament ge- 
schaffen, auf dem die Theoretiker der Kirche bei kiinftigen Uberle- 

gungen zur Funktion samtlicher Teile einer geordneten christlichen 
Gesellschaft aufbauen konnten. Die Welt galt zwar nach wie vor 
blo& als Durchgangsstation fiir die Pilger auf dem Weg zur Ewigkeit; 
aber sie mute fortan von diesen selber in Ordnung gebracht und | 
gehalten werden. 

Die Wendung der Kirche zur Weltlichkeit wurde, wie schon er- 
wahnt, noch beschleunigt durch den Einfluf der pauperes Christi 
und ahnlicher Massenbewegungen, die verkiindeten, daf$ man sein 
Seelenheil durch eigener Hande Arbeit erlangen konne. Dazu kam 
die immer starkere Mobilitat, die sich in verschiedenen Gesell- 
schaftsschichten bemerkbar machte. Die unfreien Ministerialen be- 
gannen allmahlich in die Reihen des niederen Adels aufzusteigen und 
in den sich neu herausbildenden deutschen Stadten, deren Wachs- 
tum durch die einstrémende Landbevélkerung zusatzlich an- 
schwoll, eine Art Vorrangstellung einzunehmen. Auferdem zog die 
ErschlieSung weiter Landstriche im Osten des Reiches eine Unzahl 
von Bauern an, die dadurch zum grofen Teil auch von den Fesseln 
der Leibeigenschaft befreit wurden. Am schnellsten allerdings losten 
sich die strengen Bindungen des archaischen Gesellschaftssystems in 
den Staidten auf. Den Grad dieser damaligen Emanzipation vermag
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uns das Freiburger Stadtrecht von 1120 ~ das dlteste in deutscher 
Sprache — zu veranschaulichen. Manner und Frauen sind in Erb- 
schaftsangelegenheiten gleichberechtigt, so heift es in ihm; wer vom 
Land in die Stadt zieht, ohne von seinem friiheren Herrn zuriickver- 
langt zu werden, kommt iiber Jahr und Tag in den Genuf der Stadt- 
freiheit und darf seinem Gewerbe nachgehen.!° Doch war diese 
Freiheit trotzdem keine absolute. Sie beschrankte sich im wesentli- 
chen darauf, frei arbeiten zu diirfen und der Biirde des Frondienstes 
enthoben zu sein. Die Freiburger Biirger (wie das Stadtrecht sie 
nannte) standen zum Beispiel unter der Schutzherrschaft des Zih- 
ringers, dem sie bestimmte Dienstleistungen wie Beistand bei der Si- 
cherung seines Territoriums sowie einen gewissen Betrag an Geld 
und Waren schuldeten. Mit der Arbeitsbefreiung und dem damit 
verbundenen Recht, auch die Friichte der Arbeit zu geniefen, ja Ge- 
winn anzusammeln und sich so iiber das bloSe Existenzminimum zu 
erheben, waren aber gleichwohl neue Dimensionen innerhalb der 
gerade erst konstituierten Societas christiana erdffnet.11 

Angesichts der in Bewegung geratenen unteren Schichten, der 
Zunahme der Gewerbe und Berufe (obschon dies letztere Wort hier 
vielleicht noch verfriiht ist) wie insgesamt angesichts der Um- und 
Aufwertung der Handarbeit sahen sich die Theologen gezwungen, 
dem Phanomen der Arbeit endgiiltig einen festen Platz in der christ- 
lichen Gesellschaft zuzuweisen. Auch wenn sie dabei die Schranken 
des herk6mmlichen Weltverstandnisses mit seiner Klasseneinteilung 
nicht zu sprengen vermochten, so gelang es ihnen doch, gewichtige 
Neuerungen einzufiihren, die dann in den folgenden Jahrhunderten 
groSen Widerhall fanden. Vor allem wurde nunmehr bestimmt, daf 
jede soziale Schicht oder Klasse ihre eigene Wiirde in der Gesell- 
schaft und ihren eigenen Zugang zum Heil durch Erfiillung des im 
Rahmen ihres ordo Geforderten besitzen sollte. ,, Whoever has re- 
nounced at baptism the devil and all his trappings and suggestions, 
even if that person never becomes acleric or a monk, has nonetheless 
definitely renounced the world“, stellte Gerhoh von Reichersberg 
um 1130 fest. Und ferner: 

Whether rich or poor, noble or serf, merchant or peasant, all who are 
committed to the Christian faith reject everything inimical to this 
name and embrace everything conformable to it. Every order and ab- 
solutely every profession, in the catholic faith and according to 
apostolic teaching, has a rule adapted to its character; and under this 
rule it is possible by striving properly to achieve the crown of glory. 1?
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Mit solchen neu erschlossenen Méglichkeiten verband sich die alte 
christliche Auffassung vom geistlichen Adel, die damals wieder zu 
erstarken begann. Ihr zufolge hangt wahrer Adel nicht allein oder 
nicht so sehr vom Gebliit als vielmehr vom Charakter ab. Wer daher 
treu und geduldig einem schlechten Herrn dient, ist diesem im geist- 
lichen Sinn iiberlegen, selbst wenn sich der Herr aller Vorziige adeli- 
ger Geburt erfreut: | 

Unus enim Dominus aequaliter et dominis fere consultum, et servis. | 

Melior est subiecta servitus quam elata libertas. Multi enim inveniun- 
tur Deo libere servientes sub dominis constituti flagitosis, qui et sub- 
jecti sunt illis corpore, praelati tamen sunt mente. 

So formulierte Ivo von Chartres Ende des 11. Jahrhunderts diese 
Auffassung.13 Trotz der Bemiihungen von Mannern wieIvo oder __- 
Gerhoh ist jedoch zu betonen, daf ein Leben durch eigener Hande 
Arbeit zu keiner Zeit als erstrebenswert empfunden wurde. Hand- 
arbeit war kein desideratum: nicht fiir den Adel, janicht einmal, aller 

schénen Worte ungeachtet, fiir eine nennenswerte Zahl von Or- 

densgeistlichen. Die Zisterzienser (um nur ein Beispiel herauszu- 
greifen) férderten zwar durch geschickte Ausnutzung der Wasser- 
krafte wie durch neue Methoden im Weinbau die sich ausdehnende 
mittelalterliche Wirtschaft betrichtlich;!4 aber auch sie verfiigten 
iiber eine besondere Schicht von Laienbriidern, die sogenannten 
conversi, die diese Arbeit fiir sie verrichteten. Ebenso begegnen in 
der Kaiserchronik, die um die Mitte des 12. Jahrhunderts entstand, 
geniigend Leute, die, ob durch Zufall oder Schicksal, Handarbeit 
leisten miissen. Den eindrucksvollsten Beleg dafiir liefert die Erzah- 
lung vom Kaiser Faustinian und seiner Familie. Auf Grund einer 
Kette von Schiffbriichen, die sich iiber Jahre hinzieht, muf sich die 
gesamte kaiserliche Familie zu einem Leben nackter arebeit beque- 
men — wobei hier arebeit nicht etwa blo&e Mihsal, sondern, ganz 
konkret, harte korperliche Arbeit bedeutet. Zuletzt fiigt es sich, dafs 
alle Familienmitglieder in der Nahe von Rom, wo der Apostel Petrus 
sein Lager aufgeschlagen hat, zusammentreffen, jedoch ohne einan- 
der nach so langer Zeit wiederzuerkennen. Die Kaiserin Mechthild, 
durch viele Dienstjahre bei einer alten Witwe erschdpft, hat die 
Gicht, und Faustinian mu& als armer Knecht Holz schleppen. An 
dieser Stelle der Kaiserchronik kommt die positive Bewertung der 
Arbeit durch die Kirche klar zum Ausdruck. Als die alte, krankliche 
Mechthild vor Petrus erscheint und ihn um Hilfe bittet, erhalt sie zur 
Antwort:
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war umbe treis di den gemeiten: 
mohtes di arbeiten! 
virlech dir got ganze hende, 
so has di es gr6ze sunde, 
wil da die muozen tragen; , 
wen héres di den wissagen 
ywie saelic der lebe, 
der der hende arbeite phlege.‘ (2660-2667) 

Was Petrus ausspricht, ist in der Tat die neuere, positivere Einschit- 
zung der Arbeit und des arbeitenden Menschen, der gerade als sol- 
cher sein Heil erlangen k6nne. Indes— sobald der Kaiser und die Sei- 
nen vollends vereinigt sind und die Taufe empfangen haben, werden 
sie prompt wieder in ihre einstige Herrlichkeit eingesetzt. Und was 
geschieht? Sie entsagen daraufhin der Welt und leben kiinftig ,,geist- 
liche‘‘, wie es hei&t. Denn Arbeit und armuot sind zwar auch in der 

: Kaiserchronik als Zugang zur Seligkeit geeignet: nur eben nicht fiir 
diejenigen, die nicht dem ,Orden‘ der Arbeitenden angeh6ren. 

Kaum hat sich die kaiserliche Familie zu Christus bekannt, als sie 
bereits ihrem eigentlichen Stand zuriickgegeben ist; ja, dem Geburts- 
adel hat sich obendrein der geistliche zugesellt. Man lebt im Kloster 
und widmet sich den seiner Klasse gemaferen religidsen Verrich- 
tungen. Arbeit war durchaus noch kein Ideal; sie war lediglich eher 
tragbar als friiher.1¢ | 

Die Vorstellung von der Gesellschaft erfuhr aber damals gleich- 
wohl Veranderungen von seiten der Kirche. Wer arbeitet, hat einfach 
eine ganz spezifische gesellschaftliche Funktion. Mehr und mehr 
sollte sich diese Einsicht durchsetzen. Schon die Summa theologiae 
(um 1100)?” erlauterte sie durch einen Vergleich mit dem Leibe, 
wenn sie von Gott schreibt: 

Er geschif an uns dé gilit alli 
ein ander diniti. 7 
da gilit, da dir sint ani di éri, 
der bidurfi wir méri. 
na ni mugin di ougin virwizzin 
di nidiri den viizzon. 
alsus biri wir under uns gilegin, 
wi wir bridirlichi sulin insamint lebin. (197-204) | 

Das ist gewifS keine revolutionare Auferung; was sie spiegelt, ist 
blof die herk6mmliche christliche Lehrmeinung. Neu ist hingegen, 
jedenfalls in deutscher Sprache, jenes Bild vom Leibe und was es ein- - 
schlief&t: da& namlich die Menschheit selber eine Ganzheit, eine auf
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wechselseitige Abhingigkeit und Unterstiitzung gegriindete Ge- 

meinschaft sei. Der Dichter bietet keineswegs eine mystische Ausle- 

gung des Leibes, die ja unbedingt Christus, die Jungfrau Maria oder 

die Lehrer der Kirche einbeziehen miifte; er sagt im Gegenteil vllig 

niichtern, daf es im sozialen Leben Rangabstufungen gebe und daf 

die Hdherstehenden ohne die Niederen — ein Gedanke, der sicher- 

lich von Paulus (1. Kor. 12, 12-25) tibernommen ist — nur in sehr ge- 

ringem Mafe funktionsfahig waren. Daf dies immer mehr Anklang 

fand, nimmt nicht wunder. Noch rund zweihundert Jahre spater ge- 

brauchte Johannes Tauler dasselbe Bild, wenn auch jetzt auf eine et- 

was abweichende Weise, auf die ich noch zuriickkommen werde. So 

heift es in seiner Predigt Divisiones ministractonum sunt: 

Kinder, der fuos noch die hant die ensol nut wellen das ouge sin. Ein 

ieklichs sol sin ambacht tuon, das im Got zuo gefueget hat, wie grob 

das ist, und das ein ander lichte nut getuon enkan.*8 : 

Des weiteren klagt Tauler in seiner Predigt: ,,leklichs wil ein ouge 

sin und wellent nit wirken.‘‘19 Da diese Worte an Nichtadlige ge- 

richtet sind, hat sich das Gewicht zwar etwas verlagert; doch das Bild 

von der Gesellschaft, in der jedem Glied seine eigene Aufgabe zu- 

kommt, bleibt dennoch gewahrt. 
War es fiir die niederen Schichten grobe Handarbeit, wodurch sie 

Einlaf ins Paradies gewannen, so fiir die héheren eine ,feinere‘ are- 

beit, die sich freilich — zumindest nach Auskunft der entsprechenden 

Lehrdichtung — als nicht weniger schwierig erwies. Denn da der Adel 

im Gesellschaftsgefiige auch wirtschaftlich soviel giinstiger gestellt | 

war, bestand sein ,Dienst‘ im Schutze der sozial Schutzlosen, zu de- 

nen nicht zuletzt die Vertreter der Kirche gehorten. Diese Ver- 

pflichtung gegeniiber der Kirche konnte allerdings auch in Form ei- 

nes Kreuzzuges erfiillt werden, was etwa aus dem deutschen Ro- 

landslied hervorgeht. Aber wie verhielt es sich mit solchen Adeli- _ 

gen, die lieber daheim auf ihrer Burg hockten? Nun, wahrend der 

erofen Umwilzung in Deutschland bis zur Mitte des 12. Jahrhun- 

derts war noch keineswegs Bargeld, sondern Landbesitz der ent- 

scheidende Gradmesser fiir Reichtum.”° Erst spater, mit dem wach- 

| senden Einflu& der Stadte und der Ausbreitung von Handel und 

Verkehr, wurden die meisten Geschifte auf Zahlungsbasis abgewik- 

kelt.21 Der friihe Adel, in seiner Gier nach Land, scheute oft vor 

nichts zuriick, um seine Besitzungen zu vergrofern. Er versaumte, 

mit anderen Worten, seine wahre arebeit und gab sich statt dessen 

einer falschen hin. Es liegt auf der Hand, daf sich daraus schlieflich
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Folgen ergeben muften, die fiir den betreffenden Ubeltater recht un- 
angenehm waren. Heinrich von Melks Von des tédes gehugede, ein : 
Werk aus der Mitte des 12. Jahrhunderts,?? liefert den besten Be- 
weis. Ein reicher Junker besucht hier das Grab seines Vaters und | 
muf von dem modernden Leichnam hGren, daf jener, weil er irdi- 
sches Gut tiber sein Seelenheil stellte, zu ewiger Héllenqual ver- 
dammt ist: 

ich wolde allen minen sin 
ie dar an erzaigen, 
daz ich chouffte léhen unt digen, 
burge, meirhof unt huobe 

unt ander hérschaft genuoge. (752-756) 

Dieses Zusammenraffen von Reichtiimern geschah natiirlich viel- 
fach auf Kosten derer, die sich nicht wehren konnten: 

manige gewinnunge 
die ich ane barmunge 
nam von witwen unt von waisen, 

- die lazzent mih nich dz den fraisen. (771-774) 

Immer wieder wird so die Unterdriickung der Hilflosen, Armen, 
_ Niederen durch den Adel zum Gegenstand der Ermahnung in der 
damaligen Literatur. Das bezeugt auch, als zweites Beispiel unter 
vielen, die Visto Sancti Pauli, die von etwa 1150 datiert.23 Abermals 
meldet sich hier ein Verdammter zu Wort; doch diesmal wirft die 
Seele den Gliedern ihres verwesten K6rpers vor, was sie auf Erden 

, verbrochen haben. Von den Handen jammert sie: : 

so we den dinen handen, si roubeten unt branden, 
si bliuwen die armen, sie entwolten sich niht erbarmen. 

(4, 47-50) 

Nur wer sich schon zu Lebzeiten auffiihrt, wie es sich ziemt, kann 
all jene Unannehmlichkeiten im Jenseits vermeiden. Dazu aber ist 
die gerechte Behandlung der unteren Schichten unabdingbar. Und 
keineswegs blof die Gewahrung von Schutz, auch anstandiger Lohn 
fiir die geleistete Arbeit war mit solcher Behandlung gemeint. Sie be- 

| traf nach wie vor hauptsachlich die Bauern. Mit besonderer Deut- 
lichkeit wird dies aus dem Gedicht Vom rehte4 ersichtlich. Unmif- 
verstandlich erklart dessen Dichter, daf§ jemand, der Land fir den 
Feldbau roden hilft, auch von den Friichten dieses Landes seinen 
Anteil erhalten solle. Der chnecht habe darauf genauso Anspruch 
wie der meister:
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swer zu genaden wil chomen, 
der sol nieman niht nemen, 
er sol nieman nihts erbunnen, 

des er mit rehte hat gewunnen. 7 
sO sol der herre unde der chnecht 

minnen daz selbe reht, 
wellent si rehte gevaren. (179-184) 

Zusammenfassend lat sich demnach sagen, daf sich am Ende der 

friihmittelhochdeutschen Zeit die erzwungene Auseinandersetzung 

der Kirche mit der Welt bereits unverkennbar in den Texten nieder- 

geschlagen hat. Der menschlichen Gesellschaft wird Eigenwert zu- 

gesprochen; zugleich haben deren verschiedene Schichten | jeweils 

ihre eigene Wiirde und ihre eigenen Rechte. Wenn diese samtlichen 

Schichten ordnungsgemaf, ihre arebeit tun, ist der reibungslose Ab- 

lauf des sozialen Lebens gewahrleistet. Gewif, Rangabstufungen 

miissen zwar sein; doch sind die unteren Schichten nunmehr wenig- 

stens anerkannt. Obschon ihre Tatigkeit immer noch unter Begriffe 

wie Dienst oder Herrschaft fallt, haben sie zweifellos eine neue Stel- 

lung im Gesellschaftsgefiige inne. | 

Davon freilich, da& der Mensch auf seine Arbeit stolz sein diirfe, 

kann auch jetzt noch keine Rede sein. Den Ausschlag, als Ziel jegli- 

chen Tuns, gibt wie bisher die Erlangung des Seelenheils. Doch die 

Ausformulierung des ordo-Gedankens markiert nichtsdestoweniger 

einen entscheidenden Durchbruch, namentlich eben auf Grund des 

Einbezugs der niederen Schichten in die Gesellschaft. Nicht minder 

wichtig ist auch die Verkniipfung der gerechten Behandlung dieser 

Schichten durch die Angehérigen des Adels mit dessen Seelenheil. 

Da es bekanntlich leichter ist, ,,da& ein Kamel durch ein Nadelohr 

gehe, denn daf ein Reicher ins Reich Gottes komme“, so konzen- 

| trierten sich die geistlichen Schriftsteller jener Zeit ausschlieflich 

und mit Nachdruck auf die unmittelbare Ermahnung der Adels- 

_ klasse. In spateren Jahrhunderten allerdings, als mit zunehmendem 

Einflu& anderer Gesellschaftsbereiche mehr Hande ihren 6konomi- 

schen Schnitt machten, wurden auch diese neuen Reichen unmittel- 

bar ermahnt. 
In der Literatur der nun folgenden héfischen Epoche spielen die 

unteren Schichten kaum eine Rolle. Man war an ihrer Funktion oder 

gar Darstellung uninteressiert; worum sich die meisten Dichter be- 

miihten, war die Bestimmung der dem héfischen Menschen, dem 

Ritter“, in der Gesellschaft zukommenden arebeit. Auch diese are-
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beit, zugegeben, erweckte wie iiblich den Eindruck von etwas 
Schwierigem und Miihsamem. Doch um Handarbeit, echte k6rper- 
liche Arbeit, handelte es sich dabei nie. Der Adelskaste war derlei 
nach wie vor ein Greuel. Wenn wirklich einmal (was selten genug 
geschah) eins ihrer Mitglieder bei kérperlicher Arbeit dargestellt 

| wurde, dann stets mit der Empfindung von Mitgefiihl, ja Mitleid. So 
entdeckt beispielsweise Hartmanns Iwein?5 dreihundert gefangene 
Frauen adligen Gebliits, die zwar die erlesensten Gewainder weben 
und mit Stickereien schmiicken, aber dennoch — jedenfalls nach adli- 
gen Mafistaben — vergleichsweise diirftig leben. Der Anblick solcher 
»Armut‘ veranlaft Iwein zu dem bezeichnenden Ausruf: 

Ist iuch diu armuot an geborn, 
so han ich minen wAn verlorn. | 
ich sihe wol daz iu wé tuot 
diu schame der selben armuot: 
und ich versihe michs da von: 
swer ir von kinde ist gewon, 
dern schamt sich ir s6 sére niht 
als man hie an iu gesiht. 
nune sagt mir minre noch mé 
wan rehte wiez dar umbe sté. 
weder hat iu ditz lebn 
geburt ode unheil gegebn. (6307-6318) 

Eine der Angesprochenen erzahlt daraufhin, ihr Landesherr habe 
einst, als er im Kampf gegen zwei Riesen unterlegen sei, sein Leben 
nur durch Zusicherung von Geiseln erkaufen kénnen. Er habe sich 
verpflichten miissen, jahrlich dreifiig adlige Jungfrauen an die Sieger 
auszuliefern; und nur ein Ritter, der seinerseits die beiden Riesen 
besiege, konne deshalb die Gefangenen erldsen. Vorher gebe es fiir 
sie keine Rettung: sie seien dazu verurteilt, unentwegt anstrengende 
Handarbeit zu leisten. Diese Situation wird folgendermafen be- 
schrieben: : 

wir leiten riuwecliche jugent: 
wan si sint an alle tugent 
den wir da sin undertan: | 
si kunnen uns niht geniezen Jan 
aller unser arbeit. 
swaz uns viir wirt geleit, 
daz miiez wir allez liden. 
von golde und von siden | 
wurken wir die beste wat 
die iemen in der werlde hit: |
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| na waz hilfet uns daz? 
wirne lebn niht deste baz. 
wir miiezenz starke enblanden | 
den armen unde den handen, | 

é wir sé vil erwerben 
daz wir niht hungers sterben. (6379-6394) 

Irgendeinen Wert iiber den blo&en Lebensunterhalt hinaus besitzt 
solche Arbeit nicht. Was hier ganz und gar fehlt, ist selbst die Spur 
einer Haltung, wie wir sie aus der Kaiserchronik kennen, wo ja im- 
merhin ein Kaiser und seine Kaiserin, Faustinian und Mechthild, 
durch ihrer Hande Arbeit zu Gott finden und wieder in ihren friihe- 
ren Stand erhoben werden. Erwagungen dieser Art kommen weder 
fiir die dreihundert gefangenen Jungfrauen noch fiir die héfische 
Gesellschaft insgesamt in Betracht. In einer Welt, die der aufSeren 
Erscheinung so hohen Wert beimift und deren AngehGrige sich ih- 
res Rangs und ihrer Stellung voll bewuft sind, ist jegliche Handar- 
beit erniedrigend, ja entehrend. Sobald jene adligen Damen durch 
Iwein befreit sind und wieder ihre prachtigen Kleider angelegt ha- 
ben, strahlen sie daher erneut Schénheit und Selbstbewufstsein aus, 
wie es sich fiir Mitglieder der héfischen Gesellschaft schickt: 

in den s6 kurzen ziten 
gewunnens wider ir lip 
und wurden diu schoensten wip 
diu [Iwein] ie mé gesach. 

| daz schuof in daz kurze gemach. (6850-~6854) | 

Iweins Befreiungstat ist ein gutes Beispiel fiir die arebeit, die dem 
Ritter laut Ausweis der héfischen Dichtung zukommt. Zu den wei- | 
teren Pflichten, die ihm gemaf sind, zahlt indes neben Turnier, 
Kampf und Kreuzzug auch der ,,Minnedienst“. Denn das Endziel 
all dieser arebeit ist ére und héher muot, also die Achtung der einem 
Ebenbiirtigen und Gleichgestellten und eine edle, frohgemute Sin- 
nesart. Der oberste Zweck, den Arbeit urspriinglich hatte, namlich 
Zugang zum Himmelreich zu verschaffen, hat an Dringlichkeit ein- 
gebiiSt. Der héfische Mensch gehért beinah ganz der diesseitigen 
Welt an. Worum es ihm wie seinen Dichtern geht, ist vor allem das 
ordnungsgemafe Leben in seinem Stande. 

Die Frage nach solch ,richtigem‘ Leben kehrt bei sdmtlichen 
Dichtern der Epoche wieder. Ihren vollstandigsten Ausdruck aber 
hat sie in den Werken Hartmanns von Aue gefunden. Auch sein 
Erec?® belegt dies zur Geniige. Obwohl dessen Held in jeder Hin-
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sicht als vollkommener Ritter gelten darf, bewirkt doch sein ausge- 
: dehntes Liebesgetindel mit der schénen Enite, daf er seine iibrigen _ 

Ritterpflichten straflich vernachlassigt. Diese verlangen ja von ihm, 
sich stets aufs neue durch tapfere Taten zu beweisen: 

| Rittersein bedeutet, sich der Forderung der ,Gesellschaft‘, das heift 
_ jener Elite, von der und fiir die der Begriff Ritter bestimmt ist, nach 

einem bestimmten sittlichen Habitus zu beugen, der nur in standiger 
Bewdahrung persOnlicher, eben ritterlicher Qualititen erhalten und 
bestatigt werden kann.27 

Erec dagegen verwirkt die Achtung der h6fischen Gesellschaft durch 
seine ausschliefliche Hingabe an Enite: 

die minnete er sé sére | 
daz er aller ére 
durch si einen verphlac, 
unz daz er sich sé gar verlac 
daz niemen dehein ahte 
if in gehaben mahte. | 

; des begunde mit rehte : 

ritter unde knehte | 
da ze hove betragen. (2968-2976) 

Um seine verlorene Ehre wiederherzustellen, mu& Erec auf aven- 
tiure ausziehen, und zwar gleich auf eine ganze Reihe solcher Aben- 
teuer. Zu diesem Zweck schweift er ruhelos umher, verweigert jede 
Unterkunft fiir mehr als eine Nacht, versagt sich alle héfischen An- 
nehmlichkeiten und fiihrt iiberhaupt ein durch ungemach und are- 
beit gekennzeichnetes Leben. Obschon er fortwahrend — ob gegen 
Rauber, Riesen oder selbst den K6nig von Irland — glorreiche Siege 
erficht, bleibt er gleichwohl unbefriedigt und ist sich keineswegs si- 
cher, dafS er die Achtung seiner Standesgenossen schon wiederge- 
wonnen hat. Erst seine letzte aventiure, die mit Mabonagrin bzw. 
das ,,Bestatigungs-Abenteuer“ (P. Wapnewski) Joie de la curt,28 
bringt die Wende. Wie Erec, der sich von der Gesellschaft zuriickge- 
zogen hatte, um mit Enite allein zu sein, so ist auch Mabonagrin vom 

| h6éfischen Leben getrennt: ihn zwingt namlich ein Versprechen, das 
er seiner Frau gegeben hat, sich solange im ,,Garten der Wunder‘ 
aufzuhalten, bis ihn ein anderer Ritter tiberwindet. Die Zahl derer, 
die den Kampf gewagt haben und gescheitert sind, ist bereits auf 

| achtzig angestiegen, als Erec auf dem Schauplatz erscheint. Dabei 
stellt er zu seiner Verwunderung fest, daf§ Mabonagrin die Ange- 
wohnheit besitzt, die K6pfe der Erschlagenen auf Pfahle zu stecken
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und diese rings um sein Gehege aufzupflanzen. Ein Sieg unter sol- 
chen Umstanden, kein Zweifel, ware gleichbedeutend mit Erecs vél- 
liger VersOhnung mit der héfischen Gesellschaft: 

ob mir got der éren gan 
daz ich gesige an disem man, | 
sO wirde ich éren riche. (8560-8562) 

Doch Erec erreicht durch seinen Sieg sogar noch mehr. Denn indem 
er Mabonagrin aus der Gefangenschaft befreit, die dieser sich selber 
auferlegt hatte, und ihn so der Gesellschaft zuriickgibt, bringt er 
auch deren Joie de la curt zuriick. Im Garten festgehalten, war Ma- 
bonagrin fiir den Hof ohne Nutzen gewesen. Jetzt aber kann er er- 
neut reiten, wohin sein Herz begehrt, und durch ritterliche Taten die 

,Freude“ wiederherstellen. Begliickt gesteht er Erec: 

ir sit ze grozer saelikeit 
disem hove her komen, 
wan mit mir was im benomen 
elliu sin wiinne gar, | 

und was et schoener vreuden bar. 
sit daz in min abe gie 
sO enwart hie nie 
deheiner slahte spil erhaben: 
durch daz in lebende was begraben 
min jugent und min geburt, 
sO ist et Joie de la curt 
genzlichen nider gelegen. 
nu suln si ir aber phlegen, 
wan nu hant si wider ir trost. (9591-9604) 

Der Sieg iiber Mabonagrin sowie die Einsicht, daf es ,,bi den liuten 

_[...] 86 guot‘ (9438) sei, haben Erec endgiiltig rehabilitiert. Zum 

Lohn fiir seine grofe ritterliche arebeit wird er in Gnaden wieder 
in die Gesellschaft aufgenommen: 

hie emphie der valsches vrie © 
von al der massenie 
siner arbeit ze léne : . | 

_als6 der éren kréne. (9888-9891) 

Fiir Hartmann ist arebeit fraglos die Grundlage des gesamten Ritter- 
wesens. Einzig und allein durch sie vermag ein Ritter Ehre nicht nur 
zu gewinnen, sondern auch zu behalten. Ohne Ehre jedoch — und 
trotz adliger Herkunft, trotz Reichtum und Landbesitz — ist er wei- 
ter nichts als eine Last und eine Peinlichkeit: fiir die héfische Gesell- 
schaft wie fiir sich selbst.
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Ob diese Vorstellung vom ritterlichen Handeln tatsachlich die 
Verhaltensnorm innerhalb der héfischen Welt war oder lediglich, 
neuerer Forschung zufolge, ein Versuch der niedriger gestellten Mi- 
nisterialen, durch Idealisierung des eigenen Tuns von der ,,wirkli- 

chen“ Welt eher aufgenommen zu werden,?? [aft sich natiirlich 

schwer sagen. Daf aber ritterliche arebeit fiir die héfischen Dichter 
etwas Wirkliches und gesellschaftlich Wichtiges war, diirfte in jedem | 
Fall auffer Zweifel stehen. Die Joie de la curt-Episode im Erec lehrt 
mit aller nur wiinschbaren Deutlichkeit, daf kein Hof ohne solche 
Tatigkeit seiner Mitglieder ordnungsgem4f zu funktionieren ver- 
mag. Zugleich ergibt sich, daf die Gesellschaft noch immer, ganz wie 

- im Friihmittelalter, von der Spitze der Pyramide herab in den Blick 
gefaft wird. Es ist gerecht und durchaus in Ordnung, wenn Nicht- : 
adlige die Handarbeit verrichten, wie uns Hartmanns Armer Hein- 
nich beweist. Doch was das Gesellschaftsgefiige wirklich zusam- 
menhilt, sind fiir ihn und seinesgleichen jene Schichten, die in | 
Wahrheit kaum 5 bis 10% der Gesamtbevélkerung darstellten. 

Indes, schon zur Hohenstaufenzeit fanden grofe Umschichtun- 
gen in der Gesellschaft statt, die bald die Bemithungen der héfischen 
Dichter — oder jedenfalls ihre Anwendbarkeit auf die wirkliche Welt 
~ obsolet machen sollten. Mit dem 13. Jahrhundert begannen die 
Stidte immer rascher an Bedeutung zuzunehmen: und zwar zum 
guten Teil deshalb, weil nun die Kaufleute ihr unruhiges Wanderle- 
ben aufgaben und sich innerhalb der Stadtmauern fest niederlieSen. 
Immer mehr wurde auch das Geld zu einem beherrschenden Faktor; 
und viele Bauern, dank der steigenden Preise fiir Agrarprodukte, 
verfiigten bereits iiber geniigend Mittel, um sich vom Frondienst 
loszukaufen. Der Adel wiederum, dessen Warenbedarf wuchs und 

) der aufSerdem die Kosten fiir die Erhaltung seiner Besitzungen auf- 
bringen mufte, wurde mehr und mehr von den begiiterten Stadtbiir- 
gern abhangig.>° Anders als vorher, verlief er sich ferner in wach- 
sendem Mafe auf die Dienste von Séldnern, die er mit barem Geld 
statt mit Land abfinden mufte: | 

Das Geld hatte sich in der zweiten Halfte des 12. Jahrhunderts zum 
wirksamsten Machtinstrument entwickelt. Wenn der Fiirst treue 
Hilfskrafte an sich binden wollte, benutzte er in erster Linie Miinz- 
geld. Seine Mannen wurden nicht mehr, wie es seit dem friihsten Mit- 
telalter und noch bis vor kurzem iiblich gewesen war, mit Land- 
schenkungen entlohnt und auf diese Weise unwiderruflich im Boden 

| verwurzelt, noch wurden sie durch die Bande der personlichen Ab-
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hangigkeit an irgendeinen Herrn gefesselt. Sie waren vielmehr Lohn- 

arbeiter.1 

Als Folge all dieser Veranderungen, namentlich eben wirtschaftli- 

cher Art, entstand ein neues Selbstbewuftsein unter den verschiede- 

| nen nichtadligen Schichten — ein Selbstbewuftsein, das zudem nicht 

nur standig zunahm, sondern eine ausdriickliche Um- und Aufwer- 

tung ihrer gesellschaftlichen Wichtigkeit und Stellung mit sich 

brachte. Und die gleiche Neubewertung fiihrte allmahlich auch tiber 

den starren Vorstellungskomplex von ,,Herrschaft“ und ,,Dienst“ 

- hinaus. | | 

Die meisten Belege fiir diese Entwicklung begegnen allerdings in 

der Lehrdichtung. Doch markiert zumindest Der guote Gérhart des 

Rudolf von Ems (zwischen 1220 und 1250)? einen erstaunlichen 

Durchbruch auch innerhalb der hofischen Literatur. Der Held ist , 

hier namlich gar kein Ritter, sondern ein Kaufmann, der auf Grund 

seiner tiefen Frommigkeit und selbstlosen Grofherzigkeit zahl- 

reiche edle Taten vollbringt. Obzwar nicht adlig von Gebliit, ist er 

gleichwohl dermafen adlig in seinem Wesen, daf ihm der K6nig zur 

Belohnung sogar ein Herzogtum schenken will. Gérhart aber, in der 

Demut seines Herzens, verzichtet auf diese grofziigige Gabe und 

erklart: | 

Solt ich gréze hérschaft han, 
daz waer mir ein grézer ruom. 

daz riche herzogentuom - | | 

sol von art ein fiirste han. 
des hat mich min geburt erlan. | | 
von Kant des herzogen hant 
ist in der werdekeit erkant 
daz graven, vrien, herren gr6z, 

a des selben namen manic gen6z 
durch manschaft nigt schone 
nach léhenschaft ze lone, | 
die sich von rehte miiesten schamen : 
daz si mich in herren namen 

ze herren nanden uber sich. : 

. der name waer mir zu groezlich. (6185-6200) 

Neben der reichlich kiihnen Darstellung eines Kaufmanns, der ad- 

lige Eigenschaften besitzt, enthalt aber Der guote Gérhart ferner all 

jene Vorstellungen, die als wesentlicher Bestandteil zur christlichen 

Gesellschaftstheorie des Spatmittelalters gehdren. Es sind dies: die 

Uberlegenheit des Adels im geistlichen Sinne iiber den der blofen 

Be
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Geburt; der Begriff des Berufs oder der sinnvollen Rolle; und 
schlieflich, last but not least, die Notwendigkeit, in dem einem von 
Gott einmal angewiesenen Stande zu verharren. | 

Die These vom geistlichen Adel war seit Ivo von Chartres allge- 
mein verbreitet; ja, sie hatte — obwohl natiirlich mit betrachtlicher 
Abwandlung ~ selbst in die héfische Epik Eingang gefunden. Der 

| Tristan Gottfrieds von Stra&burg bietet dafiir ein hervorragendes 
Beispiel. Dochim 13. Jahrhundert erfuhr dieser Begriff eine sehr viel 
spezifischere Anwendung. Das bezeugt sowohl Freidank als auch 
Wernher der Gartenaere. Jener33 verkiindet geradezu: © 

Swer tugent hat, derst wol geborn: 
an tugent ist adel gar verlorn. (54, 6-7) 

Und bei Wernher34 ermahnt der alte Helmbrecht seinen Sohn: 

ni gloube daz | 
mir geviele et michel baz 
ein man der rehte taete 
und dar an belibe staete. 
wer des geburt ein wénic laz, 
daz behagte doch der welde baz 
dan von kiineges fruht ein man 
der tugend noch ére nie gewan. 
ein frumer man von swacher art | 
und ein edel man, an dem nie wart 

weder zuht noch ére bekant, 
und koment die béde in ein lant | 
da niemen weiz wer sie sint, 
man hat des swachen mannes kint 
fiir den edelen héchgeborn 
der fiir ére hat schande erkorn. 
sun, und wilt dé edel sin; 
daz rat ich af die triuwe min, 
so tuo vil edelliche. (487-505) 

Uberdies aufert sich im Meier Helmbrecht der neue Stolz der nicht- 
adligen Schichten auf ihre Stellung in der Gesellschaft. Konkret ist 

_ dabei der Bauer gemeint, ohne den es bekanntlich auch keinen Edel- 
mann gabe. Denn der alte Helmbrecht fiigt hinzu: 

lieber sun, na bouwe: 
ja wirt vil manec frouwe 
von dem biwe geschoenet, - 
manec kiinec wirt gekroenet 
von des biiwes stiuwer.
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wan niemen wart sO tiuwer, 

sin héchvart waere kleine 
wan durch daz bi alcine. (553-660) 

Die Selbstachtung der Bauern hatte in der Tat gewaltig zugenom- 

men.*° 
Indes, was jenen recht war, war den Stadtbiirgern nicht mehr als 

billig. Auch ihre Rolle im Gesellschaftsgefiige, die zusehends wich- 

tiger wurde, fand 6ffentliche Anerkennung. Um der immer starke- | 

ren Aufgliederung, in wirtschaftlicher wie gesellschaftlicher Hin- 

sicht, unter den nichtadligen Schichten gerecht zu werden, sahen 

sich die Prediger und Kirchentheoretiker gendtigt, zusatzlich auf die 

stadtische Wirklichkeit einzugehen und ihr altes ordo-Gebaude wei- 

ter zu unterteilen: 

Etwa vom Beginn des 13. Jahrhunderts an, zugleich mit der schnell 

zunehmenden Differenzierung im sozialen und wirtschaftlichen Le- 

ben, macht sich das Bediirfnis nach einer christlichen Berufsethik 

auch fiir die breiteren Volksschichten fiihlbar, die man bis dahin noch 

mehr oder minder summarisch als die ,dienenden‘ Stande den herr- 

schenden gegeniibergestellt hatte.>° 

Hatte es frither geheif&en, der Mensch kénne in jedem ordo — inner- 

halb von dessen Schranken, wohlgemerkt — zum Heil gelangen, wo- 

bei freilich den AngehGrigen der ,,dienenden Klasse‘ kein anderer 

Status als der dieses Dienens zugewiesen wurde, so fiihrten die Kir- 

chentheoretiker nunmehr den Begriff des ,, Amtes“ ein, dem zufolge 

alle menschlichen Betatigungen, sogar noch die schadlichen, die ih- 

nen zugeordnete Stellung in der Gesellschaft einnehmen. Und war 

im Rahmen des alten ordo-Gebaudes das Schwergewicht aufs Jen- 

seits gelegt worden, so lag es jetzt auf dem Diesseits und dem Funk- 

tionieren eines jeglichen ,,Amtes“ in dieser Welt. In gewissem Sinne 

kann man hier tatsachlich von einer ,,Sakularisation“ des ordo-Ge- 

dankens sprechen. Was den Wert solcher ,,Amter“ betrifft, so gab 

dafiir selbstverstandlich, wie gar nicht anders zu erwarten, deren Jje- 

__weiliger Nutzen fiir das Gesellschaftsganze den Ausschlag: 

Indem Beruf und Stand in ihrer Bedeutung fiir die kleineren und gré- 

Reren Einheiten der menschlichen Lebensgemeinschaft erkannt und 

gewertet wurden, begann bereits eine letzte geistige Voraussetzung 

der berufsstindischen Idee sich zu erfiillen. Fur diése ist ja das kon- 

krete Bild einer ,Ordnung‘ wesentlich, die nicht mehr nur, wie es das 

primitivere, religids eingebettete Denken wollte, um den gottlichen 

Urheber und Lenker der Menschenwelt kreist und in ihm ihren be- 

herrschenden Mittelpunkt hat, sondern, von den berufstatigen
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Gruppen getragen, in sich selbst ruht und im Miteinander und Fiir- 
einander aller beteiligten Krafte sich selbst verwirklicht.37 

In den Predigten Bertholds von Regensburg aus der Mitte des 
13. Jahrhunderts sowie im Lehrgedicht Der Renner des Hugo von 
Trimberg, das rund fiinfzig Jahre spater entstand, wird die gesamte 
arebeit sowohl des Adels als auch der Stadtbevélkerung und der 
Bauernschaft aufs genaueste untersucht. Nur dann gilt diese arebeit 
als ordnungsgemaf$, wenn der Einzelne und zugleich die Gesell- 
schaft aus ihr Nutzen ziehen kénnen. Bertholds Rat an den Schnei- 

. der, das Tuch ehrlich zuzumessen, gibt dariiber hinlanglich Auf- 
schlu&. ,,S6 behieltest dia dine triuwe“, lautet namlich die Folgerung, 
unde waere den liuten niitzelich.‘<38 Jedem Menschen, sei dieser 
hoher oder niederer Abkunft, ist sein ,, Amt“ durch Gott verordnet, 
lehrt Berthold: 

Wan unser herre hat eime ieglichen menschen ein amt verlihen, er hat 
| nieman ze miiezekeit geschaffen, wir miiezen uns alle eteswes under- 

winden, da mite wir genesen.39 

Fiir Berthold ist Arbeit ein mit dem Menschsein gegebener gottlicher 
Auftrag. Wer die seinem ,, Amt“ gemafe nicht ,,ehrlich“ ausiibt, ist 
als Mitglied der menschlichen Gesellschaft ohne Nutzen und mithin 
auch ohne Wert. Alle, die sich dieser Verfehlung schuldig machen, 
von den Adligen, die ihre Untertanen ausbeuten und auspliindern, 
bis zu den Bauern und Handwerkern, die in ihrem Beruf unehrlich 

| handeln, werden daher als schadliche, als asoziale Existenzen ge- 
brandmarkt: | 

Es arbeitet manic mensche, daz ez sinen lip gar sir an kiimt, daz es 
weder gote noch zer werlte niitze wirt noch weder im noch anders 

-nieman. Als dise rouber und turneier unde tenze unde swelher leie 
arbeit ez ist, diu unniitzbar ist, die sol man fliehen unde sol die arbeit 

| iieben diu niitze ist.4° 

Hugo von Trimberg ist vielleicht etwas weniger nachsichtig als Bert- 
hold, wo es um die Aufzahlung der in diversen ,,Amtern“ prakti- 
zierten Durchstechereien und Betrugsmanéver geht; doch auch 
Hugo betont, ganz wie jener, daf letztlich alles vom Nutzwert fiir 
die Gesellschaft abhange. Fiir ihn wie fiir Berthold gibt es bestimmte 
»»Berufe, die véllig ,,unniitzbar“ sind. Derjenige des_,,Schild- 
knechts“, der die von den Adligen angeheuerten Séldner bezeichnet, 
war offenbar einer der schlimmsten unter ihnen. Jedenfalls heift es 
von ihm bei Hugo:
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Nu ist ein orden, dem selten iht 
guotes uf erden hie geschiht, 
mit dem gr6éziu arbeit hat ir pfliht | 
unt frumet doch der séle niht: 
daz ist schiltknehte orden: 
den siht man rouben, morden, 
luodern, vehten unde streben. (7399-7405) 

Nicht deshalb, weil sie sich gegen Gott versiindigen, werden diese 
Séldner verdammt-— obwohl das bei Hugo sicherlich mitschwingt -, 
sondern weit eher auf Grund des Schadens, den sie ihren Mitmen- | 
schen zufiigen. Darin aber verrat sich untriglich der Geist der neuen 
Zeit. Denn nicht langer blof§ um Gottes und der eigenen Seele wi- 
len, sondern auch und vor allem zu Nutz und Frommen der anderen 
Menschen weilt der Mensch nun auf Erden.*! Die arebeit (und zwar 
die der Nichtadligen ebenso wie die des Adels und der Geistlichkeit) 
hat hier zusatzlich zu ihrer Heilswirkung fiir die Einzelseele einen 
Wert an und fiir sich, der seine Wirkung schon in dieser Welt zeitigt. 

Es erweist sich somit, daf§ nach Auffassung des 13. und 14. Jahr- 
hunderts die Gesellschaft auf einer viel breiteren Grundlage ruhte als 
in friiheren Jahrhunderten. Von einem Ausgleich zwischen ihren 

) verschiedenen Schichten kann man aber trotzdem nie sprechen. Jede 
soziale Gruppe hatte, ihrem ordo gema&, den ihr zugeteilten Platz; 
von jeder wurde erwartet, daf sie ihre Grenzen nicht tiberschreite. 
Die Ermahnungen freilich, die sich im zeitgendssischen Schrifttum 
finden, erwecken den Eindruck, daf es gar nicht so leicht war, diese 
Schranken aufrechtzuerhalten. Bei Berthold zum Beispiel heift es: 

S6 woltest dé gerne ein ritter sin, so muost da ein gebtire sin unde 
muost uns biwen korn unde win. Wer solte uns den acker biwen, 
ob ir alle herren waeret?4 

Und nichts anderes ist auch der Hauptgegenstand im Meier Helm- 
brecht, wie sich nochmals an dem Rat, den der junge Helmbrecht 
von seinem Vater empfangt, ablesen laft: | 

nti volge miner lére, 
des hastu frum und ére; | 
wan selten im gelinget, 
der wider sinen orden ringet. 

| din ordenunge ist der phluoc. (287-291) 

Was Leute wie Berthold oder Wernher im Auge hatten, war beileibe 
keine Gesellschaft von Gleichen; denn schlieSlich stand jeglicher ir- 
dische ordo, so wie der Platz jedes Einzelnen in ihm, in Uberein-
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stimmung mit dem gottlichen Heilsplan. Diese gottgegebene Ord- 
nung zu sprengen hief} schlechthin, sich gegen Gott selber aufzu- 
lehnen. Hugo von Trimberg sagt das unzweideutig: 

Swer wider sinen orden strebet 
und niht nach gotes willen lebet, | 
wizzet der ist ein endecrist: | 
waz ir denne leider af erden ist! (4485-4488) 

Jedoch ist diese Mahnung keineswegs — sowenig wie andere, die et- 
wa von Freidank oder wiederum Berthold stammen — an die 
Schichten der Nichtadeligen allein gerichtet. Sie gilt vielmehr glei- 
chermafsen fiir den Adel und fiir die Geistlichkeit. Der Adlige, der 
seine Leute schindet, ist ebensosehr ein endecrist (also Anti- oder 
Widerchrist) wie der Bauer oder Stadter, der sich, durch wachsenden 
Wohlstand verfiihrt, iiber seine Klassenschranken hinwegzusetzen 
sucht. Und genauso verhilt es sich mit entsprechenden Vergehen der 
Geistlichen. Jeder ordo hat den ihm zugewiesenen Ort. 

Insgesamt darf man demnach mit Fug und Recht die allmahliche 
Ausfaltung einer mittelalterlichen ,, Theorie“ der arebeit konstatie- 
ren. Im friihmittelhochdeutschen Zeitraum erfuhr die Handarbeit 
eine positive Neubewertung, die es den Arbeitenden — zumeist noch 
Bauern — zum erstenmal ermoglichte, sich aus einer sozialen Kate- 
gorie zu lésen, die man wohl oder iibel als weitgehend ,unter- 
menschlich‘ einstufen mu. Was sie erlangten, war eine zwar nicht 
freie, doch immerhin mit gewissen Rechten ausgestattete Stellung 
innerhalb ihres ordo, die ihnen die Gew4hr bot, ihr Seelenheil durch 
die ordnungsgemafe Ableistung ihrer Arbeit und Erfiillung ihrer 
sonstigen Aufgaben zu erwerben. Ja, der Bauer stand, was das See- 
lenheil anging, sogar durchaus gleichberechtigt neben Adel und 
Geistlichkeit; denn selbst diese konnten sich Einlaf ins Himmel- 

reich jeweils nur dadurch verschaffen, daf sie getreu erfiillten, was 
ihnen im Rahmen ihrer ordines aufgetragen war. Daft ihre Tatigkeit 
gleichwohl von héherem Wert sei als die der Bauern, wurde zwar 
im Mittelalter niemals in Zweifel gezogen; aber die Arbeit der niede- 
ren Schichten war damit trotzdem offiziell anerkannt. Und zur sel- 
ben Zeit legte Papst Gregor VII. bereits den Grundstein fiir die 
kiinftigen Gesellschaftstheorien, indem er sein Bild einer gerechten 
Societas christiana entwarf und dabei (obschon blof im Hinblick auf 
die Pflichten der K6nige) die folgenreiche Bestimmung traf, da der 
»Nutzen“ fiirs Gesellschaftsganze als das entscheidende Kriterium 
zu gelten habe. Derlei deutet in der Tat weit voraus. Indes — daf das
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eigentliche Ziel allen Tuns und Trachtens nach wie vor im Jenseits 
lag, darf man dariiber ebensowenig vergessen. 

Die kurze héfische Epoche bildet in dieser Entwicklung eine 
Liicke. Obwohl man sich jetzt in stirkerem Mafe der Welt zu- 
wandte, wurden die niederen Schichten kaum beachtet. Erst eine 
jiingere Generation von hauptsachlich lehrhaften Dichtern lenkte 
das Augenmerk erneut auf diejenigen in der Gesellschaft, die diese 
durch ihre Arbeit in Gang hielten. Und dort, wo man friiher nur eine 
einzige ,,dienende Schicht‘ erkannt hatte, begann man nun ver- | 
schiedene soziale Gruppen oder ,,Berufe‘‘ wahrzunehmen, die alle 
auf ihre Weise zum Wohle des Ganzen beitrugen. Das Bewertungs- 
kriterium lieferte dabei abermals der Begriff des ,, Nutzens‘‘. Anders 
als bisher, soll sich jedoch dieser Nutzen nunmehr auf Erden aus- 
wirken. Der Zweck der menschlichen Tatigkeit ist die menschliche 
Gesellschaft. Der Mensch ist, in welchem Stande immer, von Gott 
in die irdische Welt hineingestellt; und in ihr ist inm von Gott auch 
ein ambet zugewiesen. Was also urspriinglich eine Biirde, eine dem 
Menschen auferlegte Last gewesen war, war langsam zu einem Be- 
ruf, einer sinnvollen Stellung im Leben geworden. Der Fluch der 
Erbsiinde, den man gottergeben zu tragen pflegte, hatte sich als Auf- 
trag Gottes, als Teil des géttlichen Heilsplans enthiillt. Soziale Un- 
gleichheit bestand zwar weiterhin und wurde auch weiter von der 
Siinde hergeleitet; doch wenigstens war die Handarbeit aus den 
driickenden Fesseln von ,,Herrschaft und ,,Dienst“ befreit. Ja, 
selbst Stolz auf diese Arbeit, Stolz auf das mit den eigenen Handen | 
Geschaffene, durfte im mittelalterlichen Menschen schon keimen.*? 
Kein Geringerer als Tauler bekannte zuletzt unumwunden: 

, Wissent, und wer ich nit ein priester und wer under einer samenunge, 
ich nems far gros ding das ich kénde schuoch machen, und die wolt 
ich in allen vor machen, und och wolt ich gerne min brot mit minen 

) henden verdienen.*4 

Selbstverstandlich muf das, wie die gesamte Neubewertung der 

Handarbeit, vor dem Hintergrund der vielfaltigen wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Wandlungen im Mittelalter gesehen werden. 

| Es war keineswegs die mittelalterliche Kirche, die jene spatmittelal- 
terliche, durch gemeinsame Arbeit samtlicher Schichten und Klassen 
definierte Gesellschaft schuf. Die kirchlichen Gedanken und Theo- 
rien, die hier untersucht wurden, haben sich im Laufe von drei Jahr- 
hunderten herausgebildet und basieren auf der herkémmlichen 

. Lehrmeinung, die bis auf die friihesten Tage der christlichen Kirche 

| 
| 

| ;
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zurtickgeht. Festzuhalten bleibt aber dennoch, da sich die Kirche | 
den gesellschaftlichen Verinderungen stellte und sich anzupassen © : 
wufte. Denn auch wenn es noch immer bequemer war, als Adliger | 
oder als Priester zu leben, so war doch die Arbeit jetzt endgiiltig an- 
erkannt und wurde kirchlicherseits gefordert, gewiirdigt und be- | 
lohnt. Die Miihen und Freuden des arbeitenden Menschen waren : 
von nun an eingefiigt in den grofen Zusammenhang des Daseins.45 | 

(Aus dem Amerikanischen von Reinhold Grimm) | 
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sich nicht so geformt hatte, wie es tatsachlich geschehen ist. Was wir als 
Parallelentwicklung einer neuen Jugend der Menschheit feststellten, hat 

| dann seine Bedeutung darin, die Christlichkeit vom Jenseits wieder zur 
Erde zuriickgefiihrt und den Realitaten des Daseins dienstbar gemacht zu 
haben.“
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Janis Little Solomon 

Die Parabel vom Verlorenen Sohn 

Zur Arbeitsethik des 16. Jahrhunderts 

In dem Jahrhundert zwischen Hans Rosenpliits Reimpaarspruch 
Uon den Mussiggengern und Arbeitern (um 1470)! und Fischarts — 
wohlbekanntem Lob der Arbeit im Glickhafften Schiff von Zirich 
(1576) und noch dariiber hinaus finden sich schier unzahlige, meist 
positive Auferungen zur Arbeit. Nur wenige Werke wahlen aller- | 
dings, wie die zwei eben genannten, die Arbeit selbst zum Thema 
oder Leitgedanken. Interessant ist dabei nicht so sehr die positive 
Einstellung zur Arbeit (ein ernsthafter Angriff auf sie ware wohl 
unmdglich gewesen) als vielmehr das Gefalle zwischen verschiedenen 
Auffassungen und den dahinterstehenden Wertsystemen. So liegt 
etwa zwischen Rosenpliits und Fischarts Auffassung der Arbeit eine 
untiberbriickbare Kluft. Obwohl beide die kérperliche Arbeit iiber- 
schwenglich preisen, wird sie bei Rosenpliit in einem ganz anderen 
Zusammenhang als bei Fischart gesehen. Rosenpliit lobt die selig- 
machende, gottgefallige, ja sogar den Blutstropfen der Martyrer ver- 
gleichbare Wirkung des ehrlichen Arbeiterschweifes. Die gewohn- 
liche, alltagliche Arbeit des Handwerkers ist inm ebenso ein Mittel 
zum Seelenheil wie die Wallfahrten und guten Werke der religidsen 
Asketen. Den Miifsigginger betrachtet er einfach als Dieb und 
Schmarotzer, der von der Arbeit anderer lebt. | 

Fischart interessiert sich dagegen mehr fiir den materiellen, tech-_ 
nischen Fortschritt, fiir die Vergroferung menschlicher Macht iiber 
die Natur durch fleif’ige Arbeit. Seine Auffassung der Arbeit hat et- 
was rein Weltliches: Ruhm und nicht der Eintritt in den Himmel ist 
bei ihm der Lohn fiir schwere Arbeit. Innerhalb dieses Zeitraums ist 
mir kein zweiter Text unter die Augen gekommen, in dem Arbeit 
so ausschlieSlich im Sinne menschlicher Herrschaft und Selbstherr- 
schaft gepriesen wird :? | 

Dann nichts ist also schwer und scharff, 
, Das nicht die arbeit underwarff; 

Nichts mag kaum sein so ungelegen, 
Welches nicht die Arbeit bring zu wegen.



30 | 

Luther legt in seiner Schrift Von der Freiheit eines Christenmenschen 
(1520) seine doppelte Einstellung zur Arbeit sehr klar dar. Als Mit- 
tel, ,,frum“‘ zu werden und Gottes Gnade zu verdienen, erscheinen 
ihm die ,, Werke“ vdllig wertlos. Fiir den geistigen Menschen, der | 
allein im Glauben lebt, sind sie von vornherein irrelevant.3 Es ist un- 
schwer einzusehen, wie ein oberflachliches Verstandnis der evange- 
lischen Lehre vom alleinseligmachenden Glauben den unbekiim- 
merten sinnlichen Genuf begiinstigte: denn nur das Beharren der 
Seele im Glauben und nicht, was dem Leib geschieht, ist nunmehr 
ausschlaggebend. Dem physischen Menschen, der im Fleische lebt 

_ und standig von bésen Begierden geplagt ist, wird so die Arbeit als 
Mittel der Selbstdisziplinierung geradezu unentbehrlich.4 Die Nei- 
_gung zum Grobianismus, die etwa in Fischarts Gargantua ins Mon- 
strOse gesteigert wird, wie auch die allgemeine Bekampfung dieser 
Neigung hangen aufs engste mit dieser zwiespaltigen Haltung Lu- 
thers und der evangelischen Kirche dem Phanomen , Arbeit‘ gegen- 
iiber zusammen. Positiv in dieser Hinsicht sieht Luther vor allem 
jene Nachstenliebe, die sich in Dienstleistungen fiir andere aufert.5 
Die reformierte Kirche schatzte — nach den Ausfiihrungen Max We- 
bers in seiner Protestantischen Arbeitsethik — die Arbeit sogar noch 

: hoher ein, denn im Rahmen ihrer Lehren erlangt der Erwahlte die 
psychologische Gewifheit seines Gnadenstandes nur im Schaffen.® 
Auf erdem dient hier die Arbeit der Vermehrung des Besitzes und 
somit auch dem gréferen Ruhme Gottes. Sparsamkeit im eigenen 
Verbrauch wird in diesem Zusammenhang zur ethischen Pflicht 
Gott gegeniiber.’ 

Die Parabel vom verlorenen Sohn im 15. Kapitel des Lukasevan- 
geliums diente vielen Autoren des 16. Jahrhunderts als bequemes 
Vehikel fiir ihre Anschauungen von Arbeitspflicht, wahrem Glau- 
ben, rechter Lebensart, Kindererziehung und ahnlichem. Es sind 
eroftenteils dramatische Bearbeitungen: Fastnachts- und Oster- 
spiele, Biirger- und Schulspiele. Ebenso interessant ist Wickrams 
Roman Der jungen Knaben Spiegel, der sich von der biblischen Pa- 
rabel ziemlich freimacht. Es scheint, da die deutschen Spiele in der 
Mehrzahl auf die neulateinische Komédie Acolastus (1529) des Hol- 
linders Wilhelm Gnapheus zuriickgehen. Gnapheus benutzte wie- 
derum, wie auch Burkard Waldis, dessen Stiick zwei Jahre friiher 
entstand, ein offenbar verlorengegangenes, wahrscheinlich gleich- 
falls lateinisches Stiick.8 

Bei Gnapheus finden sich zu Anfang seines Stiicks ausgedehnte



31 

moralisierende Auseinandersetzungen zwischen Vater und Sohn wie 
auch Beratungen mit Freunden. In der Fremde ladt der Sohn Schma- 
rotzer, Gauner und eine sch6ne Kurtisane zu einem uppigen Bankett / 
bei einem zwielichtigen Wirt ein, bei dem er durch die Buhle, durch 
falsches Wiirfelspiel und die Kosten des Gelages seine gesamte Bar- 
schaft verliert. Der Schlu folgt dann der biblischen Parabel, nur daf 
Gnapheus den 4lteren Sohn weglaft, wohl um weitere religidse 
Komplikationen zu vermeiden. (Obwohl Gnapheus Katholik blieb, 
wurde er mehrfach von der Inquisition in Haft genommen und bela- 
stigt, bis er endlich nach Deutschland zog.)9 Noch vor Gnapheus, 
namlich 1507, schrieb der hollandische Schulmann Georg Macrope- 
dius (ein Bruder vom gemeinsamen Leben) ein neulateinisches Stiick 
zum Prodigusthema, den Asotus.!° Dieses Spiel wurde aber erst 1537 
ver6ffentlicht und hatte wenig Einflu8 auf die deutsche Dramenpro- 
duktion. Es gibt auch ein bruchstiickhaft erhaltenes franzdsisches 
Spiel und eine hollandische Ubersetzung davon aus dem friihen 
16. Jahrhundert, welche ein noch ungiinstigeres Bild des verlorenen 

_ Sohnes zeichnen als die Hollander Gnapheus und Macropedius.™ 
Wir befassen uns im folgenden fast ausschlieflich mit den deutschen 
Bearbeitungen des Prodigusstoffes, und zwar in der Hauptsache mit 

7 den Fassungen von Waldis, Sachs, Ackermann, Wickram und Salat. 
Daneben ziehen wir auch die Versionen Binders, Murners, Stym- 
mels, Ayrers und auch der Englischen Komédianten zum Vergleich 
heran. Eine Reihe anderer Dramen, wie etwa die Spiele von Hollo- 
nius, Risleben, Nendorf und Scharpfenecker, waren mir leider nicht 

- zuganglich. 

In der Sekundarliteratur wird die enorme Beliebtheit dieses Stof- 
fes?3 meist mit dem padagogischen Interesse des Reformationszeital- 
ters in Zusammenhang gebracht, ohne daf dieses Interesse selbst ir- 
gendwie weiter erlautert wirde. Zweifelsohne war es die 
ausgesprochene Absicht vieler Autoren, die Jugend vor den bitteren 
Erfahrungen des verlorenen Sohns zu bewahren beziehungsweise sie 

| damit vor dem Ungehorsam gegen ihre Eltern abzuschrecken und 
die Eltern zu der geh6rigen Strenge ihren Kindern gegeniiber anzu- . oo 
halten, damit sie an ihnen keine solche Schmach erleben muften. 
Namentlich bei Salat und Wickram spielt die Furcht vor der Fami- 
lienschande durch den eigenwillig Davonziehenden eine Rolle. Aber 
warum entstand gerade zu dieser Zeit ein so grofes und allgemeines 
Interesse an Kinderzucht? Erst in den neueren, soziologisch ausge- 
richteten Studien schlagt man Querverbindungen zwischen solchen 
Phanomenen und der 6konomischen und gesellschaftlichen Ent- 

|
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wicklung des Biirgertums in diesem Zeitraum, wie sie etwa von We- 
ber in der Protestantischen Arbeitsethik und vielen anderen be- 
schrieben worden ist. 

Die Tatsache, daf einige der scharfsten Attacken gegen die Ver- 
schwendung und Verzartelung der Jugend aus der Zeit kurz vor der 
Reformation oder von katholischen Autoren stammen, und nicht 
blo& von denen, die reformierten Kreisen nahestanden, legt nahe, 

das padagogische Phanomen im Zusammenhang mit dem aufstei- 
genden deutschen Biirgertum statt nur mit einer ethischen Haltung 
des (kalvinistischen) Protestantismus zu sehen. Von wirtschaftlicher 
und soziologischer Seite ist bereits viel iiber die Art und Weise der 
biirgerlichen Kapitalbildung im Stadium des sogenannten Frihka- 
pitalismus (Sombart) geschrieben worden. In vielen Fallen und vor- 
nehmlich bei Handwerkern und anderen nicht mit dem Fernhandel 
Beschaftigten kam Kapital weitgehend durch Akkumulation, das 
heift sparsames Haushalten, zustande, und konnte vorerst nur er- | 

, halten und vermehrt werden, wenn auch die Kinder dieser Familien 
so erzogen wurden, daf sie sich die gleiche Lebenshaltung aneigne- 
ten. Die Texte vom verlorenen Sohn sind in der Mehrzahl durchaus 
von dieser Einstellung gepriagt. 

Andere Forscher betonen eher die Brauchbarkeit des Stoffes fiir die 
Behandlung der religidsen Streitfrage von der Erlosung durch gute 
Werke oder durch den Glauben allein. In vielen Werken scheint aber — 
die religidse Ideologie nur eine untergeordnete Rolle zu spielen. Es 
fallt auf, da& in den meisten Spielen das Verprassen des vaterlichen 
Erbes mit Essen und Trinken, Weibern, Spiel und Gesang nicht nur 
anschaulich, sondern auch ausfiihrlich und manchmal mit grofer 
Lebhaftigkeit dargestellt wird. Die biblische Parabel erledigt be- 
kanntlich diesen Teil der Geschichte mit ein paar Worten. Das ver- | 
schwenderische Wohlleben des verlorenen Sohnes beanspruchte of- 
fenbar weit grofferes Interesse, wenigstens beim Publikum des 
16. Jahrhunderts, als die arbeitsame Welt des alteren Sohnes oder das 
elende Schweinehirtendasein des Jiingeren, welches ihn schlieSlich 

| zur Reue bewegt. : 
Um endlich vom Allgemeinen zum Besonderen zu kommen, be- 

trachten wir zunachst die zwei ausgesprochen lutherisch engagierten 
Stiicke, deren Verurteilung des werkgerechten dlteren Sohnes 
scheinbar im Gegensatz zur vorherrschenden arbeitsfreudigen 
Richtung steht. Das bekannteste Werk innerhalb dieser Rubrik ist 
das sehr friihe und bedeutende Fastnachtsspiel von Burkard Waldis, 
De Parabell vam verlorn szohn,}3 1527 in Riga als frommes Wider-
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spiel zu den weltlichen rémischen Fastnachtsspielen aufgefiihrt und 
ver6ffentlicht. Der verlorene Sohn ist ein frohlicher, lustiger Bur- 
sche, der sich gern in der Welt umsehen michte. Sein Bruder dage- 
gen ist ein berechnender Konformist, der schon zu Anfang erklirt, : 
daf er alles mache, was der Vater wolle, damit er nicht enterbt werde. 
Durch késtliche Gelage, Geschenke an eine Dirne und falsches Spiel 
mit dem Gastwirt verliert der verlorene Sohn seine gesamte Habe 
und wird fast nackt auf die Strafe gejagt. Es folgen Elend, Reue und 
schlief lich Wiederkehr mit Festlichkeiten. Der altere Sohn entsetzt 
sich dermafen iiber die ihm widerfahrene ungerechte Behandlung, 
dafs er den vaterlichen Hof verlaft und den allerstrengsten religidsen 
Orden wahlt, um sich durch Makellosigkeit einen sicheren Platz im 

Himmel zu verdienen. Der friihere Hurenwirt, der sich inzwischen 
zum lutherischen Glauben bekehrt hat, tritt noch einmal auf. Er halt 
sich fiir unwiirdig, wird aber begnadet, im Gegensatz zum 4lteren 
Sohn, der nun wahrhaft verloren ist. 

Die Arbeitsamkeit und der FleifS des alteren Sohnes werden von 
Waldis religids gedeutet, im Sinne ,,guter Werke“, womit er die 
gottliche Gnade eigenmiachtig verdienen will; und innerhalb dieses | 
Kontextes werden seine Eigenschaften negativ dargestellt. Es bleibt 
jedoch keine Frage, da das Prasserleben des jiingeren Sohnes als 
Verirrung anzusehen ist. Indirekt wird angedeutet, er hatte beim 
Vater gehorsam arbeiten und ein so gutes Leben wie nur méglich . 
fiihren sollen, allerdings im Bewuftsein, daf die Liebe des géttlichen 
Vaters nicht durch gute Werke erzwungen oder erkauft, sondern nur 
gnadenweise undohnemenschliches Mitwirken erlangt werden kann. 

Hans Sachs, der fast dreiftig Jahre spater seine Comedia!* vom 
verlorenen Sohn (1556) schrieb, bietet eine ahnliche Deutung der 
Parabel im Sinne des Luthertums, ohne im einzelnen so weit zu ge- 
hen wie Waldis. Sein Stiick schlie&t wie die biblische Parabel, ohne 
dafs der altere Sohn zum Festessen hineingegangen oder vom vaterli- 
chen Hof weggegangen wire. Es gibt auch kein abschliefSendes Ur- 
teil tiber ihn wie bei Waldis. Bei den meisten anderen dramatischen 

. Bearbeitungen, die den alteren Sohn tiberhaupt als Figur auffiihren 
(Gnapheus vermeidet im Acolastus eine Stellungnahme, indem er 
diese Figur einfach wegla8t), wird er zum Schlu% wieder gehorsam 
und schlief$t sich mit mehr oder weniger gutem Willen dem Will- 
kommens- und Freudenfest an. Von einer Herabsetzung der Arbeit 

. an sich kann bei Sachs und Waldis, die beide Handwerker waren, 

ebensowenig die Rede sein wie bei Luther. | 
Georg Binder, der schon 1530 eine deutsche Ubersetzung des
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Acolastus fertigstellte, die dann aus politischen Riicksichten erst 
| 1535 aufgefiihrt und ver6ffentlicht wurde,’ stellt den alteren Bruder 

: in ein erheblich giinstigeres Licht als Waldis oder Sachs. Binder war 
Ziricher und ein Gehilfe Huldreich Zwinglis. In einem eigenen 
SchluSteil, seinem ,,Appendix“, fiihrt er den alteren Sohn ein, wie 
auch die Mutter, die den Jiingeren verzartelt haben soll. Dieser, der 
Acolastus, muf in Gegenwart aller erzahlen, wie schlecht es ihm in 
der Fremde ergangen sei, und wird dann streng ermahnt, sich dem 
alteren Bruder im Gehorsam und Fleif$ anzugleichen. Der Altere 
fiigt sich nach anfanglichem Strauben schlieflich doch dem vaterli- | 
chen Willen und nimmt am Festessen teil. 

In seinem Spiel vom Jahre 1540, Der ungeratne Sohn, folgt Johan- 
nes Ackermann?® aus Zwickau hauptsachlich der Acolastus-Bear- 
beitung Binders. Er verstarkt die negative Rolle der Mutter in der 
verzartelnden Erziehung des Sohnes, ein Zug, der spater in Wick- 
rams Knabenspiegel wiederkehrt. Vor allem fallt auf, daf die Figuren 
dieses Spiels negative Meinungen iiber das aufstrebende Biirgertum 
und dessen Geldwirtschaft aufern. Der Narr, Hans Schadenfro, 
iiberlegt sich etwa, ,,Kramer“ zu werden, da er mit seinem Possen- 

- spiel nichts mehr verdient. Als Kramer k6nnte sich auch er gute Tage 
machen, meint er, denn er mag die Arbeit ,,gar nicht“.17 Ein anderer 

7 Schalk fiihrt sich mit folgender Erginzung als ,,eins Biirgers suhn“ 
ein: ,,Und hab doheim gar nichts zuthun, / Allein das ich spatziren 
geh.“‘18 Neid auf das biirgerliche Phanomen der Freizeit wird sicht- 
bar. Der Bauer, der den verlorenen Sohn als Schweinehirten anstellt, 

, klagt iiber das Uberhandnehmen der ,,stolzen Biirger“: 

1495 Der Burger stoltz und auch hochmut 
Der nimpt so sehr itzt uberhand 

: Ja nicht allein in diesem Land. 
Es wil ein jeder sein der best, | 
Ein jeder auff sein gut sich lest 

1500 Wer itzt hat gelt, der tritt herfiir, 

Wer keines hat, muf hintr die thir. . 

Er selbst ist allerdings auf dem besten Wege, Birger zu werden. Um 
nicht iibergangen und mifachtet zu werden, sammelt er auch Kapital 
an! Als er auftritt, ist er tief in Uberlegungen, wie er aus dem Verkauf 
seines Korns am meisten Gewinn herausschlagen kénne. Und seine 
Darlegung derart, wie man zu Reichtum kommt, ist eine geradezu 
klassische Formulierung der bewahrten kleinbiirgerlichen oder 
handwerklichen Methode, durch Einschrinkung des eigenen Ver- 
brauchs Kapital zu bilden:
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1545 Wer itzund wil ersparen gelt, 
Der muf sich richten nach der Welt; 

. Wer dieser zeit wil Reichtumb han, 
Der muf} am Maul erst heben an, | 
Muf& auch nicht leben stets im saus | 

1550 Und alle Krestschmer spiilen aus; 
Hat er nicht allzeit Byr odr wein, 
So laf ers ein frischen Born sein. 

Die Abneigung gegen k6rperliche Arbeit ist bei Ackermanns unge- 
ratenem Sohn sehr ausgepragt. Selbst in der Not iiberlegt er sich, wie 
, saur es ihm eingehen wird, nun zum erstenmal in seinem Leben 
arbeiten zu miissen, um sich zu ernahren — eine Haltung, die deutlich | 
negativ bewertet wird: | 

1470 Hiulff Gott, was fah ich doch nur an? 
Wie sol ich ewig mich ernehrn? 
Solt ich erst nu auch Erbeit lern? 
Das wird mir trefflich saur eingehn, 

| Ich hab mein tag nur zugesehn | 
1475 Und angerurt mit keiner handt. 

In dem bereits erwahnten Spiel von Hans Sachs finden wir ein iro- 
nisch gemeintes Beispiel des Hinaufstrebens in das Biirgertum. Hier 
lehnt es der Sohn ab, baurischen Beschaftigungen nachzugehen. Er 
will ,,Biirger“‘ werden, aber keineswegs einen biirgerlichen Beruf, 
wie etwa den eines Kaufmannes, ergreifen, sondern unbeschaftigt 

bleiben, um das Leben besser genief{en zu kénnen: 

Sohn: Vater, ich wil sein kein bawernknecht 

Und solch bewrisch geschefft verwalten, 
Sonder mich fein burgerlich halten 
In einm dapfer ehrlichen Standt. | 

Vater: O mein son, es wer dir kein schandt, 
Wenn du dich nehrest, wie ich mich. 
Meinst, du wolst besser sein wann ich? 
Was wilt denn treiben? kauffmans hand]? 

| Sohn: Nein ich wil fiiren sonst ein wandl 
Wie manch gut ehrlicher gesell. 

Vater: Du wolst leicht ein streufgiitlein wern, 
| Mit losen gsellen werden an, 

Was ich lang zeit erarnet han | 
Mit amsiger arbeit und sparn (S.219f.). | 

Es ist dabei tiberdeutlich, daf$ Sachs dem konservativen, sparsamen - 
_ Vater, der den Sohn zum Bauern und nicht zum Kaufmann (und erst 

| 

Bn
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recht nicht zum Vergeuder) erziehen méchte, dem arbeitsscheuen 
und leichtsinnigen SGhnlein gegeniiber Recht gibt. | 

Wie anders, namlich ganz ohne Ironie und Miftrauen, stellt Jorg 
Wickram den gesellschaftlichen Aufstieg dar! Wickram hat den Pro- 
digusstoff in vier verschiedenen Schriften behandelt:19 1540 in einem 
Biirgerspiel Ein schénes und Evangelisch Spil von dem verlornen 
 sun,?° 1554 in dem Roman Der jungen Knaben Spiegel, dann in ei- 
nem dem Knabenspiegel angehangten ,,Dialog vom ungeratenen 
Sohn‘?! und noch im selben Jahr in einem Spiel vom Knabenspie- 
gel.22 Das Biirgerspiel vom verlorenen Sohn betont in mehreren 
Monologen die Arbeitsunwilligkeit des verlorenen Sohnes und der 
Ruffiane um ihn, wahrend der Fleif$ des Alteren lobend hervorgeho- 
ben wird. Die Hauptschuld an der Untiichtigkeit des Jiingeren tragt 
die zu nachsichtige vaterliche Erziehung. Diese Ziige stammen noch 
aus dem Acolastus des Gnapheus, wohl durch die recht freie und er- 
weiternde Ubersetzung Georg Binders aus Ziirich vermittelt. Wick- 
ram vermehrt die Zah! der Gauner, la&t jedoch die sonst obligaten 
Bankettszenen und die dazugehérigen Huren weg. Er vermeidet es 

| also, das Schlemmerleben des Sohnes anziehend darzustellen. Dazu 
paft, da er das Schweinehirtenelend verhaltnismafig breit ausmalt. 
Auch die Intrigen der Gauner und ihre Abmachungen mit dem Wirt, 
den Absolon um sein Geld zu betriigen, werden eingehend beschrie- 
ben. Bezeichnend fiir Wickrams biirgerliche Einstellung ist auch die | 
Tatsache, daf der verlorene Sohn nicht wie in den Acolastus-Spielen 
bei einem grundbesitzenden Bauern unterkommt, sondern an einen 
Birger gerat, der ihn dann aufs Land zu seinem Meier schickt, und 

-- gwar zum Verdruf des letzteren, da er und seine Familie selbst nicht 
genug zu essen haben. Dem Sohn wird vom Vater auch beim Ab- 
schied gut kaufmannisch geraten, nicht blof von seinem ererbten 
Geld zu leben, sondern es durch Handeln etwas zu vermehren. 

Im Knabenspiegel-Roman erscheinen diese biirgerlich-didakti- 
schen Tendenzen vierzehn Jahre spater noch verstarkt und auf eine 
unvermutete Weise sogar verwandelt. Es iiberrascht vor allem 
Wickrams recht kiihne Verkniipfung der Parabel mit verschiedenen 
Standesverschiebungen. Wir meinen damit nicht so sehr den Abstieg 
des Rittersohnes Wilbald, des Prodigus, zum Schweinehirten, also 
zum Bauernknecht, sondern vielmehr die als mustergiiltig darge- 
stellte Entwicklung des ein Jahr dlteren bauerlichen Ziehsohns des 
Ritters, Friedberts, der es zum Doktor und dann sogar zum Kanzler 
des deutschen Hochmeisters in Preufen bringt. Schon bei Binder
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wurde der wiedergekehrte Acolastus streng ermahnt, sich dem Bru- 
der im Gehorsam und Fleif§ anzugleichen. Wickram geht noch wei- 
ter und rehabilitiert im Knabenspiegel den alteren Sohn ganzlich, 
‘denn sein Aufstieg vom Bauernstand in die héchste Amtsstellung des 
Landes und damit ins gehobene Biirgertum, ja fast in den Adel, wird 
als durchaus positiv und héchst wiinschenswert dargestellt. Der 
Aufstieg wird sogar doppelt vorgefiihrt, denn auch Felix, der vollig 
mittellose Padagoge der beiden Knaben, bringt es bis zum Secreta- 
rius beim selben Landesherrn. Auch den verlorenen Sohn gibt es _ 
zweimal, in den Gestalten des Rittersohnes Wilbald und des Metz- 

gersohnes Lotharius, dem die negativsten Eigenschaften beigege- 
ben werden, wahrend Wilbald der Verfiihrte bleibt. Lotharius stiehlt 

vom Vater, liigt und betriigt, verfiihrt Wilbald zum Faulenzen in der 
Schule und Besuch von Wirtshausern usw. Schlieflich glauben 
beide, flichen zu miissen, nachdem Wilbald dem Felix mit einem 
Messer in den Schenkel sticht. Als die beiden Jungen in Ant- 7 
werpen das ganze, heimlich von Wilbalds Mutter erhaltene Geld 
verschleudert haben, geht Lotharius seine eigenen Wege und endet 
am Galgen wegen Diebstahls an einem Kaufmann. 

Der Vergleich zwischen Sachs und Wickram ergibt eine Parallele 
zu dem von Weber bemerkten Unterschied zwischen der lutheri- 
schen und kalvinistischen Bewertung des wirtschaftlichen Aufstiegs. 
Luthers Auffassung ist nach Weber vdllig traditionalistisch geblie- 
ben, mit Nachdruck auf die Schickung des Einzelnen in die ihm von 
Gott bestimmte Lebenslage,?3 wahrend der Kalvinismus es dem Er- 
wahlten Gott gegeniiber direkt zur Pflicht macht, weiterzukommen 
und mehr zu verdienen, wenn er dies auf ehrliche Weise k6nne.4 

Vor kurzem hat Hannelore Christ?5 den kalvinistischen Charak- 
ter des Romans Von guten und bosen Nachbarn (1557) geltend zu 
machen versucht, den sie in Gegensatz zu dem traditionalistischen, 
am Adel orientierten Gesellschaftsbild des Knabenspiegels setzt. 
Gewif sind die biirgerlich-puritanischen Ziige, die sie hervorhebt, 
im Nachbarn-Roman reiner ausgepragt. Aber trotz der Tatsache, daf 
es sich im Knabenspiegel nicht um die Erlangung des Wohlstands 

, durch Handel und Kunsthandwerk handelt, sondern um fleifiges 
Studieren und Erlernen der freien Kiinste, womit der Aufstieg in das 
Beamtentum des Hochmeisters und die Beschenkung durch densel- 
ben ermdéglicht wird, sind die Werte des Knabenspiegels durchaus | 
biirgerliche, auch was die Zeichnung der adeligen Figuren betrifft. 
Der alte Ritter Gottlieb ,,arbeitet“‘ nach wie vor, auch nach der Hei- 

| rat mit einer reichen Witwe, und steht seinem Amt als Hofmeister
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bis ins hohe Alter flei8ig vor. Er und seine Frau fiihren ein einfaches 
Leben. Nur am Hof gibt es prunkhafte Feste, wie zum Beispiel bei 
der vom Hochmeister veranstalteten Doppelhochzeit von Friedbert 
und Felix, wobei der Autor bissige Seitenbemerkungen iiber Biir- 
gerliche macht, die sich finanziell ibernahmen, um gro Hochzeit 
zu halten. Das spatere Hochzeitsfest von Wilbald, dem Adeligen, 
wird bezeichnenderweise nicht im Detail vorgefiihrt, sondern grof- 
tenteils der Einbildungskraft des Lesers iiberlassen. Betriebsamkeit 
und Fleif werden in diesem Roman von jedem erwartet, wie denn 

| am Ende steht, dafS der nunmehr bekehrte verlorene Sohn und seine 
Frau ihre Kinder zu stetigem Lernen und zur Arbeit anhalten und 
sie unter keinen Umstanden miifiggehen lassen. Nur die so geiibte 

| Selbstdisziplin bietet einen Schutz gegen die Verlockungen des Mii- 
Siggangs, denn wenn der Mensch genug Besitz geerbt hat, oder zu 
erben glaubt, um gut zu leben, ohne sein tagliches Brot verdienen 
zu mussen, entsteht offenbar leicht ein verwerfliches Lotterleben. 
Hier begegnen wir einem ,,Leitmotiv“ der Acolastus-Spiele, wo : 
Reichtum, obwohl erstrebenswert, wegen der Méglichkeit der ,,yd- 
lenesse‘‘?6 als die allergro&te moralische Gefahr angesehen wird und 

| Armut und Notals die besten Lehrmeister fiir verzogene, verw6hnte 
Kinder gepriesen werden. Wir sind hier wieder in der Nahe von We- 
bers Thesen, denn eine charakteristische Eigenschaft des von ihm 
beschriebenen Puritanismus ist gerade die Verurteilung prunkhaften 
Verbrauchs von Reichtums. Der Wohlhabende bleibt weiterhin zur 
Sparsamkeit verpflichtet. Auch der Vater in Sachsens Spiel vom ver- 
lorenen Sohn erwartet eine solche Haltung von seinem Sohn, der die 

| vaterlichen Forderungen so zusammenfaft: 

Und helt mir fiir den bruder mein. 
Ich sul auch also heuflich wern, 
Mich einziehen und sparen gern, , 
Wie er auch selber hab gethan, 
So wer auf mir ein byderman (S.216). 

Die Schuld an Wilbalds unerfreulichem Wandel wird seiner Mutter 
zugemessen, da sie ihm heimlich Geld gegeben und ihn vor der ver- 
dienten Strafe des Schulmeisters und seines Padagogen Felix ge- 
schitzt hatte. Sie war davon ausgegangen, dafs ihr Sohn als Ritterli- 
cher und dereinstiger Erbe eines ansehnlichen Guts eines solchen 
Schulwissens gar nicht bediirfe, da er sich dadurch nicht zu ernahren 
brauche. Die Schmeicheleien des Lotterbuben Lotharius zielten auf 
den gleichen Punkt, namlich daf§ Wilbald als Adeliger lediglich zu
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gebieten und zu geniefen habe und nicht auf niedriger Gebo- 
rene zu héren brauche. Die Ereignisse des Romans widerlegen je- 
doch diese Meinung griindlich. Fir alle Stinde, ob nun Biirger, . 
Bauer, Handwerker oder Ritter, wird die gleiche biirgerlich-aske- 
tische Lebensauffassung als vorbildlich hingestellt. 
Vor allem die Unwilligkeit des jiingeren Sohnes, im Schweife sei- 

nes Angesichts zu arbeiten, wird in den meisten deutschen Bearbei- 
tungen des Stoffes besonders scharf geriigt, obwohl! die Bibel nur 
vom fleiSigen Gehorsam des Alteren berichtet. Manche geben dem 
Alteren durch die treffende Scharfe seiner Kritik eigentlich recht 
oder erheben ihn gar zum Vorbild, wie Stymmel in seiner Studen- 
tenkomédie?’ Studentes und Wickram im Knabenspiegel. Wickrams 
yalterer Sohn“, der ein Jahr altere Ziehbruder Friedbert, spielt sogar 
den Vermittler. Er fiihrt den verkommenen Bruder zum Vater, der 

ihn Jingst enterbt hatte, und besanftigt dessen Zorn auf den Unge- 
horsamen und Schandebringenden. Von Willkommensfeier ist hier 
keine Rede. Die,, Familie‘ i&t, wahrend Wilbald, der gar nicht weif, 
wo er ist, hinter einem Vorhang den Musiker macht. Der gute, ge- 
horsame Sohn wird also in jeder Hinsicht zum Vorbild. Von dem 
Pharisaertyp der biblischen Parabel und der Bearbeitungen von 

_ Waldis und Sachs findet sich in Wickrams Roman nicht die geringste 
Spur. Das ist schon eher der Fall in Stymmels Studentes. Seine zwei 
verlorenen Sdhne sind wesentlich interessantere und dramatisch 
wichtigere Figuren als der altkluge Gehorcher Philomates. Sie wer- 
den auch wegen ihres losen Lebens kaum oder iiberhaupt nicht be- 

straft. Fleif und Arbeit sind in den Studentes noch ausschlieflicher 
| als bei Wickram mit dem Vorgang des Studierens verbunden, was 

ganz natiirlich ist, da sich diese KomGdie ausschlieflich im Studen- 
tenmilieu abspielt. Eine Ausnahme bilden hier lediglich die Vater, 
die offenbar auf andere Weise ihr Geld gewonnen haben, namlich 
durch Handel, Landbesitz usw. Das bleibt aber am Rande. Das 
Studium wird hier —- ohne Bindungen an irgendwelche Aufstiegsge- 
danken — rein als Selbstzweck betrieben. 

| Obwohl Wickram die hierarchische Standeordnung keineswegs in 
Frage stellt, demonstriert er dennoch die Méglichkeit eines Auf- 
stiegs vom Bauerntum beinahe in das Rittertum (in seinem etwa 
gleichzeitigen Goldfaden-Roman wird der Bauernsohn tatsachlich 
zum Grafen). Andererseits zeigt er den Abstieg vom Rittertum zum 
Bauernknecht, zum fahrenden Sanger, zum Diener und wieder auf- 
warts: ,,Also ward er schon auf einem Edelmann zu einem sewhir-
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ten.“ Und umgekehrt, meint Wickram, solle es niemanden verwun- 
dern, daf$ Friedbert und Felix zu hohen Ehren kommen: 

dann mir sehen dergleichen exempel noch viel zu unser zeit, das es 
auff allen universiteten/ und hohen schulen ein gar gemeiner brauch 
ist/ die armen studenten so durch almusen und stipendia erhalten/ 
werden gewonlich Hochglerte menner/ Doctores & Magistri (III, . 
60). | 

Arme Studenten lernen eben fleifig. Die Verwohnten dagegen wer- 
den ,,selten Bakellari“‘ und verbringen ihre Zeit im Wirtshaus, wo 
sie ihr Geld loswerden. Das humanistische Adelskonzept vom Wert 
des Einzelnen verbindet sich hier mit einer Philosophie vom pad- 

- agogischen Wert der Armut und der Furcht. 
Die padagogische Forderung nach strenger Kinderzucht geht fast 

durch alle deutschen Prodigusbearbeitungen; aber die Vorstellung, 
| da die StandeszugehGrigkeit von der individuellen Leistung ab- 

hange, ist sonst abwesend. Es wird im Gegenteil die Eitelkeit des 
verlorenen Sohnes, der haufig als Jungherr oder Junker gelten 
méchte, geriigt. Die Gauner, die ihn betriigen, kommen fast immer 
durch Schmeichelei an ihn heran, indem sie ihn als einen K6nigssohn 
oder wenigstens als einen Junker hinstellen und ihm ihre Dienste an- 
bieten. Sie versprechen Treue und jeglichen Dienst, wofiir sie von 
ihrem naiven jungen ,,Dienstherrn“ mit allem N6tigen versorgt 
werden sollen. Sobald das Geld durchgebracht ist, ist es natiirlich 

: auch mit dem Dienstverhiltnis aus, und in vielen Fallen sind es ge- 
rade die ,, Diener‘ oder deren Kumpane, die ihn darum gebracht ha- 

_ ben. Daf$ der verlorene Sohn ein solches Dienstverhiltnis eingeht 
und sich als Adeligen ansprechen laft, gilt in allen Texten als Anma- 
Sung und Torheit. 

Wickram verschiebt diese Situation insofern, als er den Ritters- 
sohn Wilbald wegen eines ahnlichen Verhiltnisses mit dem Metz- 

a gerssohn Lotharius rigt. Lotharius spielt zwar den Diener, be- : 
herrscht aber in Wirklichkeit Wilbald véllig. Was bei Wickram | 
negativ bleibt, ist also die Darstellung eines unbegriindeten, schmei- 
chelnden Dienstverhaltnisses. Ein neues Negativum jedoch ist ge- 
rade der konservative Standpunkt des Handwerkersohnes, daf die 
StandeszugehGrigkeit absolut und unveranderlich sei. Lotharius— 
wirft namlich Friedbert ungerechterweise vor, er spiele sich als Rit- 
terssohn auf, obwohl seine wirklichen Eltern nur arme, grobe Bau- 
ern seien. Wickram betont auch an anderer Stelle, daf§ Geburt nicht 
den Stand bestimmt, indem er bemerkt, da Wilbald Friedbert und
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Felix als hohe Wiirdentrager nicht erkennt, da es ihm nie eingefallen 
ware, daf§ ein Armer so hoch steigen k6nnte: 

so kam im auch gar nit in seinen gedancken das sie beid in so grossen 
| ehren und wirden solten sein/ dann er zuvor wuft/ das sie von 

schlechten armen groben aeltern geboren waren/ gedacht nit/ dar- 
nach man stelt/ darnach es felt/nach dem gerungen/ nach dem gelun- 
gen (III, 81). 

Bildung, die Erlernung der Kiinste, erscheint als das Gebiet, auf dem 
das Individuum nach Leistung und Begabung beurteilt wird, statt 
nach angestammtem Besitz und Geburt, und dementsprechend er- 
folgt der Aufstieg von Friedbert und Felix iiber das Studium. 

Eine spatere Bearbeitung von Wickrams Knabenspiegel durch Ja- 
a cob Ayrer?8 vom Jahre 1598 laft, was die Aufstiegsideologie betrifft, 

eine veranderte Situation erkennen. Felix wird bei Ayrer zu einem 
berechnenden akademischen Entrepreneur, der nicht genug Geld 
hat, um weiter zu studieren und zu promovieren. Er meint aufer- 
dem, da solches Tun zur Zeit wenig Zweck habe, da fast jeder _ 
Bauernsohn Doktor werden wolle: 

Denn Es dhut nichts mit dem studirn. 
Es send der Doctor Itzundt so uil, | 
Ein ieder PaurnSohn der wil 
Ein docter oder gaystlich wern, : 
Zu Mal wenn sie nicht Arbeyten gern. | 
Wie sie sich aber darnach Nehrn, 
Das sie Auf der Jarkuchen Zehrn, 
Das wurdt man nur gar offt wohl Innen. 

| Es ist noch wol gut gelt zu gwinnen, | 
Wenn man sich Recht drein schicken kan. (S.3325) 

Man konne am ehesten etwas verdienen, meint Felix, wenn man 
selbst eine Schule aufmache, um diesem Bedarf nachzukommen. 
Dies tut er dann auch, mit dem kleinen Erbe einer zweckmafsig aus- 
gewahlten Braut. Mit anderen Worten, obwohl die Laufbahn Fried- 

~berts und schlieSlich auch Felixens mit der der Wickramschen 
-Figuren parallellauft, herrscht bei Ayrer doch kein solcher Bil- 
dungsoptimismus, sondern eher Miftrauen gegen das Studium als 
Mittel des Sich-Verbessern-Wollens. Als Secretarius des Hochmei- 
sters wird Felix spater ein wahrer ,,workaholic“, dem ein arbeits- 
freier Tag unertraglich ist. Ob Ayrers veranderte Haltung Wickram 
gegeniiber mit dem zeitlichen Abstand zusammenhiangt (und ver- 

| schiedene gesellschaftliche Erwartungen reflektiert) oder auf dem
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Konservatismus des handwerklich gepragten Niirnberg beruht, 
kann ich hier nicht beurteilen. 

Weitere Widerspriiche in der Aufstiegsideologie werden bei Ay- 
7 rer sichtbar, als ein leiblicher Bruder Friedberts, der bei den bauerli- 

chen Eltern aufgewachsen ist, nach dem Tod des Vaters sofort in die 
Stadt ziehen will, um ,,Biirger“* zu werden, damit er nicht mehr zu 
arbeiten brauche. Der einfaltige Vater hatte auch solche Ideen ge- 
habt, war aber von seinem Weibe eines Besseren belehrt worden. Sie 
weist auf die Handwerker und deren harte Arbeit hin, die er einfach 
nicht gesehen oder bemerkt habe. Als der Bruder tatsachlich mit der 
Mutter zum Ritter kommt und Friedbert sieht, fragt er ganz forsch, 
warum es ihm nicht auch so gut gehe wie diesem, da sie doch von 
denselben Eltern abstammten. Der Ritter antwortet ihm mit einer 
Darlegung der standischen, das heift gottgewollten Ordnung, wo- 

| nach eben der Bauer die anderen Stande ernahren miisse, damit sie 
ihren Beschaftigungen nachgehen kénnten:29 

Und mus sich ein ieder lassen gniigen | 
An dem was In Gott geben hat, 
Es sey zu dorff oder zu stadt (S.3358). | 

Damit, so mochten wir meinen, ist jedoch dem aufsassigen Bauern- 
jungen, der kurz darauf wieder abtritt, wenig gedient. Dieser Bau- 
ernjunge wirkt so tolpelhaft und unwissend, daf man annehmen 

| mufs, daf ihn das Niirnberger Publikum (wie schon vorher seinen 

Vater) tiichtig ausgelacht hat, wenn er die Ansicht vertritt, der Biir- 
ger brauche nicht zu arbeiten. Es geht hier um die bauerliche An- 
sicht, daf nur die kérperliche Arbeit und nicht Schreibarbeit oder 
Handel wahre Arbeit sei. Diese Stelle gehért wahrscheinlich noch 
in die spatmittelalterliche Tradition der Bauernverunglimpfung vom 
biirgerlichen Standpunkt aus, obwohl der Neid des Jungen auf den 
bessergestellten Bruder wirklich sehr iiberzeugend klingt. 

Die Bauern werden zwar in Wickrams Knabenspiegel nicht ver- 
spottet, aber ihre Lage ist wenig beneidenswert. Ihnen gehort kein 
Land, nur ihre eigene k6rperliche Arbeitskraft, die anscheinend 
tiichtig ausgenutzt wird, wenn sie nicht das Gliick haben, einen 
wohlhabenden und frommen Herrn zu finden. Die bauerliche Ar- | 
beit und Lebensweise Wilbalds wie auch der leiblichen Eltern Fried- 

~ berts, bevor sie durch den Ritter in eine bessere Lage versetzt wer- 
den, stehen durchweg im Zeichen von Not, Elend, Unsicherheit und 
Abhangigkeit. Sie fristen ihr Leben mit knapper Miihe, weit 
entfernt von dem Bild des landlichen Lebens in den biblischen Spie- 
len, wo der Vater Land und Vieh besitzt und dazu noch Tagelohner
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beschiftigt. (In Gnapheus’ Acolastus scheint er allerdings Birger 

und nicht Bauer zu sein.) Selbst die ,, Arbeit“ des alteren Sohnes be- 

steht eher darin, die Arbeit der Knechte zu iiberwachen, als selbst 

zu schuften, obwohl er auch — wenn notig — selber Hand anlegt. Der 

srofbauerliche Vater des verlorenen Sohnes jedenfalls kann nicht 

nur Land, sondern auch bares Geld und Kleinodien seinen Sohnen - 

vererben — ein Vermdgen, das offenbar iiber viele Jahre, vielleicht 

Generationen, aus dem Uberschuf der landwirtschaftlichen Pro- 

duktion iiber den Bedarf des Hofes hinaus angesammelt worden ist. 

In den biblischen Spielen wird auch betont, daf die Tageléhner 

anstandig ernahrt und entlohnt werden. Zum Bild des vaterlichen 

Hofes gehért auch die wohlgeregelte Arbeitsroutine, die Produkti- 

vitat, der mafige Genuf vorhandener Giiter und die Ehrlichkeit, 

ganz im Gegensatz zu dem Bild des Exzesses im ,,fremden Land“, 

wo der verlorene Sohn das Seine auf schandliche Weise durchbringt. 

Dort herrschen falsche gesellschaftliche Beziehungen, wie die der — 

Gauner, Huren und Wirte dem Sohn gegeniiber, die alle auf Betrug 

und Ausnutzung zielen. Vor allem das Wiirfelspiel wird oft als Ge- 

genbild zur ehrlichen Arbeit gebraucht. Jeder Vater warnt den aus- 

ziehenden Sohn ausdriicklich davor, und jeden Sohn zieht es un- 

widerstehlich an. In Wickrams und Binders Werken werden 

entweder vom Verlierenden oder dem frohlockenden Gauner di- 

rekte Vergleiche zwischen dem schnell gewonnenen Haufen Geld 

und den Arbeitsstunden gezogen, die sonst zu dessen Gewinn notig 

gewesen waren. Es ist offenbar gerade diese Diskrepanz und die 

Moglichkeit ungeregelten, unverdienten Gewinns einerseits und des 

plétzlichen Verlustes miihsam erworbenen und gesparten Geldes 

andererseits, welche die biirgerlichen Autoren so emporend finden. | 

Auch der Bettel wird als Betrug aufgefaf{t. Wenn der verlorene Sohn | 

um Brot bettelt, wird er hart verwiesen und an seine Arbeitsfahigkeit 

erinnert. Das damalige Miftrauen gegen fremde Bettler wird durch 

den Liber vagatorum® eindrucksvoll dokumentiert. Dieses Biich- 

lein bietet eine Beschreibung der verschiedenen Gaunereien, wo- | 

durch sich solche falschen ,,Bettler“‘ ernahrten. Luther schrieb die 

Vorrede zur Ausgabe von 1529 und ermahnte alle, nur an Bettler zu 

geben, die ihnen persdnlich bekannt seien. Man gewinnt hier den 

Eindruck, daf erhebliche Teile der Bevélkerung der von Kirche und 

Padagogen propagierten Arbeitspflicht nicht nachgekommen sind. 

Die Tatsache, da& der Schweinehirt in seinem Dienst hungern 

mu&, wird in den meisten Texten indirekt mit der allgemeinen Not 

und Teuerung wie auch mit der Tatsache begriindet, daf’ der verlo-
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rene Sohn nichts gelernt hat, also nichts kann, womit er sich anstin- 
dig ernahren kénne, so daf er die allerniedrigste Arbeit annehmen 
muf. Der Text der Englischen Komédianten vom verlorenen Sohn 
aus dem Jahre 162031 bemiiht sich auf héchst direkte Weise, die un- 
gerechte Behandlung zu motivieren, indem der Sohn erziahlt, daf 
selbst der Bauer nicht genug zu essen gehabt habe und die Schweine 
nach Wurzeln gegraben hatten. Auf diese Weise wird die Behand- 
lung des Hirten vor dem Publikum mehr oder weniger ,,entschul- 
digt“, wie denn hier iiberhaupt alles auf Wohlgefalligkeit und Ver- 
meidung jeglicher Polemik angelegt ist. Der Abstand zwischen 
diesem Stiick und den Spielen des 16. Jahrhunderts wirkt gro8. Der 
Stoff ist eigentlich schon zur riihrenden Familiengeschichte gewor- 
den. 

Das Lob der Dienstleistung fiir einen guten Herrn ist bei Wickram 
stark ausgepragt. Wilbald hegt nach seinen bésen Erfahrungen als 
Schweinehirt und als Sackpfeifer keinen gro&eren Wunsch, als einen 
guten Dienstherrn zu finden, der ihn mit Nahrung und Kleidung 
versorgt. Dem wiirde er sein Leben lang treu dienen, meint er. Die- 
sen Herrn findet er erst in der Gestalt des eigenen Vaters, dem er tat- 
sachlich dient, und dann in jenem deutschen Hochmeister, der ihn 

| zum Jagermeister und schlieSlich zum Nachfolger seines Vaters im 
Hofmeisteramt ernennt. Das Element der Versorgung in einem pa- 
ternalistischen System wird noch dadurch betont, da& Wilbald sei- 
nerseits seinen Diener zum Nachfolger im Jagermeisteramt vor- 
schlagt. | | 

Etwas iiber vierzig Jahre spater bringen jedoch die Figuren des 
Nurnberger Dramatikers Jacob Ayrer Bedenken gegen ein solches 
Dienstverhaltnis vor. Ayrer dramatisierte Wickrams Knabenspiegel, 
zeigt aber eine weniger positive Einstellung zur Beziehung zwischen 
Dienstherrn und Diener als jener. Der Ritter erklart hier zu Anfang 
des Stiickes, daf’ er dem Hochmeister schon sehr lange gedient habe, 
ehe er dementsprechend belohnt worden sei, ja er deutet sogar an, 
daf’ er deswegen auf ihn sauer sei. Und das Dienstmadchen Regina, 

| Felixens Braut, beklagt sich iiber die harte Arbeit und die langen 
Stunden bei ihrer Herrin, fiir die sie nur geringen Lohn erhilt. Der 
Gesichtspunkt der regelmafigen Ausnutzung von Arbeitskraften 
wird also direkt vorgebracht und nicht etwa wie im Falle der Parabel 
vom verlorenen Sohn und der biblischen Spiele mit einer Teuerung 
im Lande und allgemeiner Not erklart. Aber auch bei Ayrer fiihrt 
das Ganze nicht iiber diese Klagen hinaus. 

Soviel zur Standeproblematik. Wir haben noch einen Text zu be-



45 

sprechen, der héchst interessante Ansichten iiber Geld und Besitz 

enthilt. Es handelt sich dabei ausgerechnet um ein katholisches Spiel 
aus der Schweiz, worin wir eine— im Sinne Webers ~ geradezu kalvi- 

nistisch anmutende Verpflichtung zur Kapitalvermehrung finden. 

Ein kampferisches Vorspiel stellt den 1537 geschriebenen Verlore- 

nen Sohn32 des Luzerner Schreibers Hans Salat in den Rahmen des 

Schweizer Biirgerkriegs der Jahre 1530-31, woran er selbst auf ka- 

tholischer Seite teilgenommen hatte. Es ging dabei um das Recht der _ 

-  sieben Orte, trotz der Forderungen Zwinglis und der Ziiricher Re- 

gierung, dem katholischen Glauben weiterhin treu bleiben zu diir- | 

fen. | 

In Salats Spiel wird der verlorene Sohn bezeichnenderweise der 

»Giidige, das heif{t der Vergeuder genannt, was dem Sinn des 

Wortes prodigus und des englischen prodigal naher kommt als die 

nachsichtigere, in Deutschland aber allgemein tibliche Vokabel _ | 

,verloren“, oder auch das seltenere, aber starkere ,,ungeraten™. 

Noch ablehnender wirkt der Ausdruck ,,unniitz“, der nicht im Titel, 

sondern im Personenverzeichnis der Binderschen Acolastus-Uber- 
setzung auftaucht — bei einem anderen Schweizer also. 

Von allen mir bekannten Prodigus-Bearbeitungen wird allein in 

Salats Spiel von Leuten gesprochen, die es sich leisten konnen, wah- 

rend der Teuerung zu prassen, weil sie von ihren Zinsen leben: 7 

| 552 So ist es gar tiir in disem land. 
Wo es soll waren noch etlich zit, 

| So hunger sterben arme liit, 
555 Darumb sind hie dis richen gsellen; 

Alles, das guts ist vor der hellen 
Und si umb ir gelt mégend han, : 

Thund si in zuher tragen lan. 

Dise tiire mag inn schaden nit, 

560 = Ir zins und giilt volgt taglich mit; 
Sie mégend prassen wol mit eeren, : 

Hiierli und buben sie ouch verzeren. 

Diese Saufbande, der sich der giidige Sohn anschlieft, treibt es so 

toll, daf& der Gemeinderat ihnen das Trinken schlieSlich verbietet 

(was in diesen Schriften ebenfalls eine Besonderheit darstellt). Die , 

Rite fiirchten den Zorn Gottes wegen dieser Verschwendung, da in . 

ihrer Stadt jeden Tag mehrere Menschen jammerlich verhungern. 

Dem Wirt (dem Sprecher im obigen Zitat) kann es nur recht sein, 

wenn seine Gaste ihre Zinsen bei ihm versaufen, denn er hat wegen 

der Teuerung sonst keine Giste, aber der ,,Lerer‘‘ macht es dem Pu-
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blikum gegen Ende des Spiels klar, welche Pflichten man seinem von 
_ Gott verliehenen Besitz gegeniiber habe. Der giidige Sohn hat 

Das pfund, so ihm der herr hat geben, | 
Nit wol geworben bi sim leben. 
So dann der herr rechnung will han, 

2295 Hilft nit, ob du nit hast verthan, 
Er vordert von dir sins guts ein géwiinn. 
Wie wirts denn haben erst fiir ein sinn, 
So nit allein kein gwiinn thust dar, 
Hast auch das houptgut verzeret gar? 

2300 Du muft ein schwer rechnung gen, | 
Der herr wirts selbs von dir uf nen, 
Lat sich zwar nit listlich betruegen, 
Hilft ouch gegen im kein hader noch kriegen. 
Wer vil enpfacht, dest mee es bringt, 

2305 So der herr mit ihm uf rechnung tringt. 

Der Vater in Hans Sachs’ Verloren Sohn erteilt dem Sohn einen 
scheinbar ahnlichen Rat zur Mehrung des Gutes, als er ihm wider 
besseres Wissen das miitterliche Erbteil aushandigt. Er soll das Geld 
namlich gut anlegen, damit er spater davon ,,nutz“ hat. Der Vater __ 
hatte vorher schon versprochen, das Erbe zu ,,zmehrn“, wenn es in 
seinen Handen bliebe, bis der Sohn selbst einen Haushalt griinden 
wiirde. Es geht hier jedoch um etwas anderes als bei Salat, namlich 
um bauerlich-biirgerliche Vorsorge fiir das Alter. Des Sohnes Sinn 
steht aber ganz auf Erlebnisse statt auf Sicherheit. Ahnlich liegen die 
Zusammenhange auch in den Stellen, wo Thomas Murner den Pro- 
digusstoff heranzieht. Vom weltlichen Standpunkt wettert er in der 
Mihle von Schwindelsheim und Gredt Miillerin Jahrzeit (1515)33 
gegen das Verprassen des vaterlichen Erbes fiir Weibertand. Er er- 
mahnt die Eltern, ihren Kindern nicht zu viel zu geben, besonders 
nicht ihren ganzen Besitz, denn sonst miiften sie selbst im Alter bet- 

: teln. Am Ende der Schelmenzunft (1512)34 vertritt der ,,verloren 
Sune“ die siindige Menschheit schlechthin. Die sechs Reimpaarverse, 

die am Anfang dieses Kapitels als Uberschrift eines Holzschnittes — 
stehen, deuten die gar nicht sentimentale, sondern eher zynische 
Haltung Murners an: 

Ich byn der selb verloren sun 
Und kan upig schentlich aerthun , 
Was mir mein vatter gibt zun eren 
Wenn ich mich dann nym kan ernern 
Und gantz und gar nym schwymen kan 

So louff ich heym und wayn im dran. (Kap. 49, S. 134) , |
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Der verlorene Sohn kehrt erst dann weinend zum Vater heim, als er 

weder aus noch ein wei&. Murners Verse verhohnen eigentlich den 

Leichtsinn eines Menschen, der aus eigener Schuld nicht in der Lage 

ist, sich selbst zu versorgen und ernahren, enthalten aber keine Ver- 

pflichtung zur Mehrung des Gutes. | 

Weber zitiert vorwiegend englische und hollandische Traktate aus _ 

dem 17. Jahrhundert als Belege fiir die kalvinistische oder puritani- 

sche Einstellung zu Besitz und Geld, aber manche Eigenschaften, die 

er nennt, wie zum Beispiel die ethische Verpflichtung zur Sparsam- 

keit und Kapitalvermehrung, gibt es offenbar an gewissen Orten 

schon eher, und nicht immer in Verbindung mit der reformierten 

beziehungsweise kalvinistischen Konfession, wie etwa in Salats ka- 

tholischem Text oder auch schon im Matthausevangelium (25, 

14-30) im Gleichnis von den Pfunden. Es ist aber nicht entschei- 

-dend, da& diese Einstellung zu Gewinn und Besitz schon in der 

Bibel belegt ist, sondern daf sie bei Salat im Zusammenhang mit der 

Parabel vom verlorenen Sohn vorkommt, denn sonst wiirde man 

meinen, dafs die zwei Parabeln schlecht zueinander paften. In den 

Texten aber, wo die Forderung der Verwaltungspflicht am starksten 

ausgepragt ist (denen von Salat und Wickram), liegt der Nachdruck 

eben nicht auf der Freude iiber den wiedergekehrten Siinder, son- 

dern auf der korrekten, von ihm vernachlassigten Lebensweise. Bei 

Wickram, dessen Knabenspiegel auffallend wenig vom religidsen 

Leben der Figuren sagt, erhalt das Arbeitsethos eine quasi-christli- 

che Funktion. In der Verurteilung der Vergeudung des ererbten Gu- 

tes und des Miifiggangs sind sich die Texte Salats, Wickrams und 

Murners einig. Das bringt auch ein sehr unsympathisches Bild des | 

verlorenen Sohnes mit sich. Ahnlich urteilt Gnapheus im Acolastus, 
dessen Hauptfigur ein arroganter, unangenehmer Jiingling ist, wah- 

rend der Sohn bei Burkard Waldis und Hans Sachs letztlich aus ju- 

gendlichem Leichtsinn, Unerfahrenheit und Abenteuerlust handelt. 

Alle besprochenen Werke sind sich obendrein in der Empfehlung ei- 

nes asketischen, disziplinierten Lebens einig. Der Sohn soll nicht nur 

Huren und das verderbliche Wiirfelspiel meiden, sondern Wirts- 

hiuser iiberhaupt, da man dort tibermafig ift und trinkt und auf | 

diese Weise viel Geld unniitz verschwendet.35 Auferdem empfehlen 

die Werke Salats und Wickrams (Spiel vom verlornen Sohn) die Ver- 

mehrung des Gutes und warnen vor dem blofen Zehren davon. 

Zusammenfassend laft sich sagen, da die deutsche Prodiguslite- 
ratur sowohl religidses Dogma als auch sozio-6konomische Bedin- 

| 
|
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gungen der Zeit und der jeweiligen geographischen Umgebung wi- 
_ derspiegelt. Ganz unerwarteterweise scheint aber der Entstehungs- | 

ort der einzelnen Werke fiir die Einstellung zu Arbeit und Besitz 
wichtiger zu sein als die Chronologie oder die Konfession der Auto- 
ren. Es ist wohl kein Zufall, da die scharfsten Verurteilungen des 
verlorenen Sohnes (und das heift, der Verschwendung) wie auch die 
Verbindung der Parabel mit der Erziehung ausgerechnet inden Tex- _ 
ten der wirtschaftlich weiterentwickelten Gebiete vorkommen. In 
Holland und England, wo die beginnende Industrialisierung und 
Kapitalwirtschaft weiter fortgeschritten sind, behauptet sich eine 
durchaus biirgerlich-,,puritanische Haltung zum Giiterverbrauch, 

_ aber keine spezifisch biirgerliche Berufsbeschreibung. In der 
Schweiz und im Elsa, wo die Kontakte und Handelsbeziehungen 

| mit dem gleichfalls manufakturell entwickelteren Frankreich am 
engsten waren, wird die ,,puritanische Lebenshaltung oft mit Be- 
merkungen iiber besonders bevorzugte, biirgerliche Aufstiegsmég- 
lichkeiten gewahrende Tatigkeiten, wie Handel einerseits und Stu- 
dieren und Amter-Bekleiden andererseits, verbunden. Auch die 
Loslésung der Arbeitsvorstellung von rein physischen, besonders 
bauerlichen Beschaftigungen ist in diesen Texten am weitesten ge- 
diehen. In den Texten der dstlichen Gebiete und selbst des zunft- 
orientierten Niirnberg zeigen dagegen die Auferungen zum biir- 
gerlichen Aufstieg und zur Geldwirtschaft eher Miftrauen gegen 
solche Neuerungen und manchmal direkte Ablehnung. Die Darstel- 
lung der Arbeit und der beiden Séhne der Parabel scheint also eher 
landschaftlich und das heif’t sozio-6konomisch als rein konfessio- 
nell bedingt zu sein. 
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Klaus L. Berghahn / Wolfgang Miller 

Tatig sein, ohne zu arbeiten? | 

Die Arbeit und das Menschenbild der Klassik 

Arbeit und Schénheit, Okonomie und Kunst in eine auch noch so : 

ferne Beziehung zu setzen, mag manchem als recht prosaisch, vielen 

sogar als profan erscheinen, erst recht wenn es sich um die klassische 
Literatur handelt. Haben doch ganze Forschergenerationen geistes- 

geschichtlicher wie schongeistiger Provenienz in der Literatur ge- 

rade das Hohere zeitloser Werte wie Gott, Natur und Liebe gesucht 

| und gefunden, ja sie sahen in diesen ideellen Werten das eigentlich 

Humane der Literatur. Doch die Literaturwissenschaft ist auch nicht 

mehr, was sie einmal war, und noch nicht, was sie sein konnte. Zwar 

gibt es inzwischen eine ebenso umfang- wie ergebnisreiche For- | 

: schung, welche die Literatur in einen sozialgeschichtlichen Kontext 

stellt; aber wenn es darum geht, die Literatur in ihrem Verhiltnis zu 

den materiellen Produktionsbedingungen und zur Realitatssphare 

der Arbeitswelt zu bestimmen, so entsteht eine seltsame Unsicher- 

heit, da Kategorien wie Arbeit und Okonomie in der Literaturwis- 

senschaft bisher fehlen.1 
Diesem Versaumnis der Forschung entspricht der objektive Be- | 

fund, da& auch die deutschen Dichter den arbeitenden Menschen 

| selten zeigen oder die Arbeit idyllisieren. Von Lessings Absage ge-_ 

geniiber Diderots Forderung, Berufsstande mit all ihren Pflichten 

und Unbequemlichkeiten auf die Bihne zu bringen, bis hin zum 

Roman des biirgerlichen Realismus, der die realen Lebensverhalt- 
nisse verklart, statt sie darzustellen, laft sich eine seltsame Scheu fest- 

stellen, die alltagliche Arbeit realistisch zu gestalten. Allerdings ge- 

schah das nicht aus Ignoranz oder weil sie nicht um die Bedeutung 
der Arbeit fiir den wirklichen Menschen wiiften, vielmehr weil sie 

| erkannten, wie sehr die Forderungen einer arbeitsteiligen Gesell- 

schaft ihr ideales Menschenbild gefahrdeten, das ihre Kunst be- 

schwor. Diese Problematik laft sich besonders deutlich an Schillers 
asthetischen Schriften und Goethes Bildungsroman nachweisen. 

Dabei soll besonders auf ihre Kritik der modernen Entfremdungs- 

prozesse und ihr Ideal eines harmonischen Menschen geachtet wer- 

den, auf Arbeit und Bildung also.
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Behandelt wird jene Epoche, in der sich die biirgerliche Gesell- 
schaft konstituierte, und zwar im vorindustriellen Deutschland we- 
niger auf dem Gegensatz von Kapital und Arbeit, Bourgeoisie und 
Proletariat, als auf dem zwischen der gebildeten und der arbeitenden 
Klasse. Uber die Zuriickgebliebenheit der gesellschaftlichen Ver- 
haltnisse Deutschlands im 18. Jahrhundert geben die Enzyklopa- | 
dien und Worterbiicher Auskunft. So finden sich in Zedlers Univer- 
sallextkon aller Wissenschaften und Kiinste (1732) nur die bekannten 

| biblischen Spruchweisheiten und dazu noch ein Hinweis auf die 
agrarische Hauswirtschaft: ,,Arbeiten sind in der Okonomie dieje- 
nigen Verrichtungen, welche ein Hauswirt auf dem Feld, Wiesen, in 
Weinbergen und sonst das Jahr iiber zu verrichten hat.“ Selbst der 
Krunitz, immerhin die ersch6pfendste dkonomisch-technische En- 
zyklopadie der Goethe-Zeit in 242 Banden, hat zur Arbeit keinen 
Fintrag. Nur in der zweiten Auflage des Adelungschen Worterbuchs 
der hochdeutschen Mundart (1793) gibt es einen langeren Artikel, 
der Ackerbau und Handwerk als Arbeitsbereiche nennt und neben 
der Tatigkeit auch das Produkt der Arbeit. Aber Arbeit als Grund- 
lage biirgerlicher Eigentums- und Kapitalbildung, wie sie die engli- 
schen Aufklarer schon lange erkannt hatten, war den Deutschen of- 
fensichtlich noch fremd. Auch die positive Neubewertung der 
Arbeit durch den Protestantismus fiihrte in Deutschland nicht zu 
Prinzipien der Nationalédkonomie, sondern der Erziehung. Fiir die | 
Padagogen wurde sie ein Mittel, um zu sinnvoller Gestaltung der 
Zeit, zu Fleif$ und Tugend zu erziehen. Es ist daher nicht verwun- 
derlich, daf sich Kants wichtigste Bemerkungen zur Arbeit in einer 
padagogischen Abhandlung finden: ,,Je mehr wir beschiaftigt sind, 
je mehr fiihlen wir, daf wir leben, und desto mehr sind wir uns unse- 

| res Lebens bewuft. In der Mu&e fiihlen wir nicht allein, da uns das 
Leben so vorbeistreicht, sondern wir fiihlen auch sogar eine Leblo- 
sigkeit.“*? So war auch den Weimarer Klassikern die Arbeit kaum 
problematisch; sie gehrte fiir die niederen und zahlreichen Klassen, 
sO meinten sie, zum Leben wie die Luft zum Atmen. Das Selbstver- 
standliche bauerlicher oder handwerklicher Arbeit lag nur am Rande 
ihrer geistigen Beschaftigung und lohnte der Poetisierung kaum, es 
sei denn als Idylle. Doch drangte sich ihnen das Problem von anderer 
Seite auf, so daf sie sich ihm nach der Franzésischen Revolution 
nicht mehr entziehen konnten: durch die Arbeitsteilung und die da- 
mit verbundenen gesellschaftlichen Entfremdungssymptome, auf 
die sie mit ihrem eigentiimlichen Humanitiatsideal asthetisch und
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poetisch reagierten. Bekannt und vielzitiert ist in diesem Zusam- 

menhang der sechste Asthetische Brief, mit dem Schiller oft zu einem 
Propheten des jungen Marx gemacht wird. Doch bevor wir diese 

Gleichsetzung vorschnell durchfiihren, wollen wir erst einmal 

Schillers Analyse genauer betrachten; dann wird sich namlich zei- 

gen, daf bei aller Ahnlichkeit der Problemstellung ihre Losungen 

doch grundverschieden sind. : 

Die Briefe Uber die asthetische Erziehung des Menschen entstan- 

den bekanntlich als Dankschreiben fiir eine gro&ziigige Geldspende 

des Herzogs von Augustenburg; sie sind daher besonders in ihrer 

zweiten Fassung von 1794/95 auch als Fiirstenspiegel zu lesen. Ihre 

Kulturkritik richtet sich sowohl gegen den Verlauf der Franzosi- 

schen Revolution wie gegen den Zustand der gegenwartigen Gesell- 

schaft. Dieser sei in Deutschland besonders desolat und unreif, so 

da& die Reform des verrotteten feudalistischen Notstaats in einen 

Vernunftstaat eine Aufgabe fiir die Zukunft sein mu&. (Eine revolu- | 

tiondre Umwandlung der gesellschaftlichen Verhiltnisse nach fran- _ 

zosischem Vorbild lehnt Schiller ab.) Jedenfalls lat der gegenwar- 

tige Antagonismus der Stande weder eine homogene Gesellschaft 

noch eine Neuordnung des Staatsgebildes méglich erscheinen: Die 

Verwilderung der ,,niederen und zahlreichen Klassen“ bedrohe mit 

ihren ,,rohen und gesetzlosen Trieben“ die biirgerliche Ordnung (5, 

580). Eine solche Verurteilung der Sansculotten ist wenige Wochen 

| nach dem 9. Thermidor und dazu noch in einem Fiirstenspiegel 

nicht weiter verwunderlich; andererseits ist kaum zu erwarten, daf 

Schiller die Mafstibe einer neuen Kultur in jenen Kreisen suchen 

wiirde. Naheliegender ware es schon, daf sich das gebildete Biirger- 

tum an den niederen Adel anschlie&t; tatsachlich finden sich ja in 

Schillers Asthetik zahlreiche Hinweise, die auf eine Aristokratisie- 

rung des Biirgertums deuten. Aber auch die Erschlaffung der ,,zivi- 

lisierten Klassen‘, wie Schiller sie bewuft vage nennt, bietet keine 

Anzeichen fiir eine Regeneration der Gesellschaft und des Staates. 

Ja, er geht mit diesen Kreisen fast noch strenger ins Gericht als mit 

dem Pobel, denn sie hitten alle Méglichkeiten gehabt, die Verhilt- 

nisse zu verandern. Doch erklart Schiller den gegenwartigen Zu- 

stand der Gesellschaft nicht politisch, also aus der Perversion des 

Feudalabsolutismus, was ihn in die Nahe der Jakobiner geriickt 

hitte, sondern geschichtsphilosophisch, das heif’t durch den Abfall 

von der Natur durch Verniinftelei. ,,Die Kultur selbst war es“, so 

-behauptet er, ,,welche der neuern Menschheit diese Wunde schlug“ 

(5, 583). Mit Kultur bezeichnet Schiller hier die tatige Auseinander- 

|
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setzung des Menschen mit der Natur, also Arbeit. Weitentfernt,das __ 
,,Leitalter der Vernunft“, wie er es noch sechs Wochen vor der Fran- 
zdsischen Revolution in seiner Jenaer Antrittsvorlesung pries, zu 
loben, deckt er jetzt, fiinf Jahre spater, seine Schwachen und Wider- | 
spriiche auf. Gemeint ist die drastische Kulturkritik des sechsten 

- Briefes, in dem es heift: »,Auseinandergerissen wurden jetzt der 
Staat und die Kirche, die Gesetze und die Sitten; der Genu& wurde 
von der Arbeit, das Mittel vom Zweck, die Anstrengung von der Be- 
lohnung geschieden. Ewig nur an ein einzelnes kleines Bruchstiick 
des Ganzen gefesselt, bildet sich der Mensch selbst nur als Bruch- 
stiick aus; ewig nur das einténige Gerdusch des Rades, das er um- 
treibt, im Ohre, entwickelt er nie die Harmonie seines Wesens, und 
anstatt die Menschheit in seiner Natur auszupragen, wird er blo zu 
einem Ausdruck seines Geschifts, seiner Wissenschaft“ (5, 584). 

Solch geballte Kritik kommt nicht von ungefahr, sie hat ihre Vor- 
geschichte, zu der nicht nur Rousseau gehGrt, sondern vor allem 
auch Adam Ferguson, dessen Essay on the History of Civil Society 
(1766) der Karlsschiiler gut kannte. Darin gibt es ein Kapitel, ,,Of 

: the Subordination consequent to the Separation of Arts and Profes- 
sion“, das die Arbeitsteilung und ihre Folgen aus der englischen An- 
schauung heraus recht drastisch darstellt: ».Many mechanical arts, 

7 indeed, require no capacity; they succeed best under a total suppres- 
sion of sentiment and reason; and ignorance is the mother of indu- 
stry as well as of superstition. Reflection and fancy are subject to err; 
but a habit of moving the hand, or the foot, is independent of either. 
Manufactures, accordingly, prosper most, where the mind is least 
consulted, and where the workshop may, without any great effort 
of imagination, be considered as an engine, the part of which are 
men.“ Ferguson fiirchtet gar, da sich unter diesen Bedingungen ein 
Volk von Heloten statt freier Biirger entwickle. 

Gemessen an dieser Beschreibung kapitalistischer Arbeitsteilung 
fallt Schillers Analyse formaler, aber auch differenzierter aus. Er er- 
kennt sie in der Abstraktheit des Staates, der Absonderung der Stande 
und Geschafte und der Scheidung der Wissenschaften. Dem staats- 
philosophischen Ansatz entsprechend wird vor allem der Staat, »wie 
er jetzt beschaffen ist“, fiir alle Ubel verantwortlich gemacht. ,,Die 
barbarische Staatsverfassung“ hat mit ihrer Biirokratie, ihrem Poli- 
zei- und Militarapparat den Biirger jedes Einflusses beraubt, so daf 
er sich von dem ihm fremd gewordenen Staat abwandte und auf sei- 
nen privaten Lebensbereich zuriickzog. Die Stande, welche streng 
getrennt und einander entgegengesetzt sind, konnen zur Erneuerung
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des Staates zu einer homogenen Gesellschaft nichts beitragen, ja der 

Staat fordert den Klassenantagonismus noch. Die biirgerlichen Ge- 
schaftsleute verfolgen nur ihre eigenniitzigen Interessen und zeich- 
nen sich daher durch ,,pedantische Beschranktheit“ aus. Die Schei- 

dung der Wissenschaften fiihrt zu einer immer gréferen } 

Spezialisierung und Abstraktheit der geistigen Arbeit, was in ,,leerer 

Subtilitat der stumpfsinnigen Gelehrten“ gipfelt (5, 586). ,,Der zahl- 

reichere Teil der Menschen schlieSlich wird durch den Kampf mit 

der Not zu sehr ermiidet und abgespannt“ (5, 591f.), als daf er je 

eine Harmonie seines Wesens“ entwickeln kann. Soweit Schillers 

Totalbild der Misere gesellschaftlicher Arbeitsteilung, die weder das 

Individuum zu einer harmonischen Entfaltung seiner Méglichkeiten 
kommen Jat noch den Staat zu seiner Bliite. 

Doch ist schwarzmalender Kulturpessimismus nicht Schillers 

Absicht. Selbst wenn er die Harmonie der griechischen Kultur als 

ein friihes Maximum der Menschheitsentwicklung bezeichnet, so 

weit er doch um die Dialektik der Kulturbewegung, wonach ,,Ein- 

seitigkeit in Ubung der Krafte zwar das Individuum unausbleiblich 

zum Irrtum fiihrt, aber die Gattung zur Wahrheit“ (5, 587). Er findet 

sich also mit der Notwendigkeit der Arbeitsteilung ab, leidet aber 

zugleich ,,unter dem Fluch dieses Weltzwecks‘‘, denn er machte das 

Individuum zum Opfer der Menschheitsentwicklung und die ge- 

genwartige Menschheit zu Knechten einer kiinftigen. So sucht er 

nach Méglichkeiten, die verlorene Totalitat des Menschen unter den 
gegenwartigen Bedingungen wenigstens momentan wiederherzu- 
stellen und an das verlorene Ideal zu erinnern. Da er das Ideal einer 
harmonischen Pers6nlichkeit unter dem Zwang der politischen und 

S6konomischen Umstinde dauernd gefahrdet sieht, sucht er es jen- 
seits dieser Sphdre in einer asthetischen Erziehung und Kultur zu er- 
reichen, womit er der Kunst eine wahrhaft universelle gesellschaftli- 

che Funktion zuschreibt. 
Schon in der Barger-Rezension (1791) hatte Schiller das Problem 

und seine asthetische Lésung skizziert: ,,Bei der Vereinzelung und 

getrennten Wirksamkeit unsrer Geisteskrafte, die der erweiterte 
Kreis unseres Wissens und die Absonderung der Berufsgeschiafte 
notwendig macht, ist es die Dichtkunst beinahe allein, welche die . 

getrennten Krafte der Seele wieder in Vereinigung bringt, welche 
Kopf und Herz, Scharfsinn und Witz, Vernunft und Einbildungs- 
kraft in harmonischem Bunde beschaftigt, welche gleichsam den 
ganzen Menschen in uns wieder herstellt“ (5, 971). Hier ist bereits 
das spatere asthetische Bildungsprogramm antizipiert, allerdings
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auch seine idealistische Uberspanntheit. Denn die Kunst soll nun 
| leisten, was die Wirklichkeit dem Menschen versagt, namlich ihn aus 

der Einseitigkeit und Entfremdung erldsen. Dies wird nur verstind- 
lich, wenn man Schillers Begriindung der Arbeitsteilung versteht. 
Diese wird namlich — wie wir schon sahen — weniger in ihrer dkono- 
mischen und sozialen Entwicklung begriindet, sondern geschichts- 
philosophisch durch die Entzweiung von Natur und Geist erklart. 
Er reduziert das Problem auf den Dualismus von Sinnlichkeit und 
Vernunft, Stoff- und Formtrieb, um daraus die asthetische Syn- 
these des Spieltriebs entwickeln zu kénnen. Ohne auf dessen sy- 
stematische Ableitung naher einzugehen, laft sich soviel feststellen, 
daf$ Schillers Theorie des Spiels auf eine asthetische Uberwindung 
der Welt der Bediirfnisse und der Arbeit hinauslauft. Von so zentra- 
ler Bedeutung fiir den Menschen scheint ihm der Spieltrieb zu sein, 

7 daf$ er sogar die Bestimmung des Menschen von ihm ableitet: ,,Der 
Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch 
ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt“ (5, 618). Obwohl 
Schiller die Bedeutung der Arbeitsteilung fiir die Entwicklung der 
Menschheit als geschichtsphilosophische Notwendigkeit hinnimmt, 

a meint er die harmonische Totalitat des Individuums nur im zweck- 
freien Spiel, also der Negation der Arbeit, retten zu kénnen. Damit 
gibt er der asthetischen Praxis die Funktion einer momentanen Auf- 
hebung der Entfremdung und der asthetischen Erziehung eine ‘uni- 
verselle Aufgabe im Kulturprozef. Aufgabe der Kunst ist es, ,,der 
Menschheit ihren moglichst vollsténdigen Ausdruck zu geben“ (5, 
717) und durch asthetische Bildung den Vernunftstaat vorzuberei- 
ten. Die Kunst hort damit auf, blof der Reprasentation, dem Luxus 
oder Zeitvertreib zu dienen; ihre befreiende Wirkung weist auf einen 
utopischen Zustand jenseits der biirgerlichen Leistungsgesellschaft. 
Nicht umsonst nennt Marcuse Schillers Asthetik ,,one of the most 
advanced positions of thought‘, ja er glaubt, daf§ sich die Arbeit in 
Spiel verwandeln werde, wenn die materiellen Bediirfnisse erst ein- 
mal befriedigt sind. 

Soweit Schillers vorauseilendes Ideal, das den aktuellen Wider- 

spruch zwischen gesellschaftlicher Wirklichkeit und humanistischer 
Forderung, Arbeitsteilung und Totalitatsvorstellung nur um so 
deutlicher offenbart. Fragt man nach den Méglichkeiten seiner Ver- 

| wirklichung, so stellt sich heraus, da& jenes erstrebte Kulturideal des 
asthetischen Zustandes blof eine regulative Idee ist. Schiller nimmt 
namlich an, es sei ,,in einigen auserlesenen Zirkeln‘, die zum Vorbild 
und zur Keimzelle fiir die ganze Menschheit werden kénnten, schon
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verwirklicht (5, 669). An anderer Stelle charakterisiert er jenen Per- 
-sonenkreis noch genauer: Es miisse ,,eine Klasse von Menschen sein, 

welche, ohne zu arbeiten, titig ist‘. Denn nur eine derart begiinstigte 
Klasse ,,kann das sch6ne Ganze menschlicher Natur, welches durch 
jede Arbeit augenblicklich und durch ein arbeitendes Leben anhal- 
tend zerstért wird, bewahren“ (5, 768). Sie allein kann bestimmen, 
welche Art von Kunst der Erholung dient, das heift wie das schone 

| Ganze der menschlichen Natur nach erschdpfender Arbeit wieder- 
hergestellt werden kann. Die Kunst wird damit zu einem Prarogativ 
einer geistesaristokratischen Elite, welche sich um die Bediirfnisse 
und Notwendigkeiten des alltaglichen Lebens nicht mehr zu sorgen 
braucht und im Grunde nur noch um jene harmonische Ganzheit 
bemiiht ist, nach der die arbeitenden Klassen sich sehnen. Wie jene 
Klassen, trotz ,,anspannender und erschépfender Arbeit“, das Kul- 

turideal jemals erreichen konnen, bleibt im Grunde offen. Das ist die 

Grenze des Idealismus, der den Widerspruch zwischen gesellschaft- : 

licher Wirklichkeit und humanistischem Ideal nur durch den Sprung 
in eine Utopie iberwinden kann. 

Schillers Hoffnung geht also dahin, da die Menschheit durch 
Schénheit zur Freiheit finde und da das exemplarische Beispiel 
, auserlesener Zirkel“ allgemein werden kénne. Auch wenn Goethe 
jenem asthetischen Erziehungsprogramm nicht in allen Einzelheiten 
folgte, so gab es zwischen beiden doch wesentliche Ubereinstim- 
mungen, die sich wahrend ihrer Zusammenarbeit in Weimar noch 

vertieften. So schien auch Goethe das Tatigsein, ohne zu arbeiten, 
die notwendige Voraussetzung zur Ausbildung einer harmonischen 
Persdnlichkeit. Auch er hoffte, da sich die Klassenschranken zwi- 
schen Adel und Biirgertum in ,,auserlesenen Zirkeln‘‘ von Gebilde- 
ten exemplarisch iiberwinden lassen, wie das Ende von Wilhelm 
Meisters Lehrjahren andeutet, wenngleich auch bei ihm die arbei- 
tenden unteren Klassen nicht ins Bild kommen. Und noch in einer 
anderen, fiir unser Thema wichtigen Beurteilung der gesellschaftli- 
chen Wirklichkeit stimmen sie iiberein: ,,Der Biirgerliche arbeitet 
und der Adelige reprdsentiert“, und das sei ein Unterschied der Er- 
ziehung, heift es bei Schiller in einer FuSnote der Abhandlung Uber 

| die notwendigen Grenzen beim Gebrauch schéner Formen (5, 685). 
Dieses Zitat stimmt fast wortlich mit dem Inhalt jenes Briefes iiber- 
ein, in dem Wilhelm seinem Schwager Werner gegeniiber seinen 
Entschlu& rechtfertigt, Schauspieler zu werden. Diese Stelle nehmen 
wir zum Anlaf\, nach Goethes Arbeitsbegriff in Wilhelm Meisters 
Lehrjahren zu fragen. Nachdem wir gesehen haben, daf Schiller 

: |
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Kunst und Arbeit wie Adel und Biirgertum kontrastiert, wollen wir _ 
naher untersuchen, wie jene Beziehung im reprasentativen Roman 
der Klassik poetisch dargestellt wird. 

»»Daf ich Dir’s mit einem Worte sage: mich selbst, ganz wie ich 
da bin, auszubilden“, ist Wilhelms Absicht. Die Frage ist fiir den 
»Jungen, zartlichen, unbefiederten Kaufmannssohn“ nur, welchen 

Weg er einschlagen kann und wie seine Bildung aussehen soll. ,, Ware 

ich ein Edelmann, so wire unser Streit bald abgetan“, heift es in je- 
| nem Brief, ,,da ich aber nur ein Biirger bin, so muf ich einen eigenen 

Weg nehmen“ (7, 290). Fir Wilhelm gibt es zu dieser Zeit und be- 
sonders in Deutschland noch objektive Schranken, die seinem 
Wunsch nach einer harmonischen Bildung im Wege stehen, die 
»» Verfassung der Gesellschaft“ und die damit verkniipfte Arbeitstei- 
lung. Standegegensatz und die biirgerliche Beschrinkung weif Wil- 
helm seinem Schwager beredt darzustellen: ,,In Deutschland ist nur 
dem Edelmann eine gewisse allgemeine, wenn ich so sagen darf, per- 
sonelle Ausbildung méglich. Ein Biirger kann sich Verdienste er- 
werben und zur héchsten Not seinen Geist ausbilden; seine Persén- 
lichkeit geht aber verloren“ (290). Das mag iiberraschen oder gar 
befremden, haben wir uns doch daran gewohnt, unter Bildung etwas 
Verinnerlichtes und Geistiges zu verstehen. Doch gerade darauf hat 
es Wilhelm nicht abgesehen, und sie neidet er dem Adel keineswegs. 
Der gesellschaftliche Widerspruch, wie Wilhelm ihn erfahrt, liegt auf 
anderer Ebene, namlich zwischen offentlicher und privater Person: | 
», Wenn der Edelmann durch die Darstellung seiner Person alles gibt, 
so gibt der Biirger durch seine Persdnlichkeit nichts und soll nichts | 
geben. [. . .] Jener soll tun und wirken, dieser soll leisten und schaf- 
fen; er soll einzelne Fahigkeiten ausbilden, um brauchbar zu werden, 
und es wird schon vorausgesetzt, daf in seinem Wesen keine Harmo- 
nie sei noch sein diirfe, weil er, um sich auf eine Weise brauchbar zu 
machen, alles tibrige vernachlassigen muf“ (291). Bei einem Biirger 
frage man auch nicht danach: ,, Was bist du?, sondern nur: Was hast 
du? welche Einsicht, welche Kenntnis, welche Fahigkeit, wieviel Ver- 

mogen?“ (291) Mit einem Wort: ,,Der Edelmann ist, was er reprasen- 
tiert, der Biirger, was er produziert.“3 Der Birger Wilhelm, der dies 
alles klar erkennt, lehnt sich jedoch nicht gegen die unproduktive 
adelige Lebensweise auf, sondern ist von ihr fasziniert, mGchte sie 
auf eine ihm mogliche Art nachahmen. Kritisiert wird dagegen die 
biirgerliche Arbeitswelt Werners, von der er sich lossagt. 

Deren Enge und Einseitigkeit, die sich auf Kapitalbildung be- 
schrankt, wird durch das vorausgehende ,,Glaubensbekenntnis‘‘
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von Werner recht deutlich. Der produktive, biirgerliche Stand gerat 
dadurch in ein ziemlich ungiinstiges Licht. Werners ,,skonomische 
Wahrheiten“ lauten etwa: ,,Seine Geschafte verrichtet, Geld ge- 
schafft, sich mit den Seinigen lustig gemacht, und um die iibrige Welt 
sich nicht mehr bekiimmert, als insofern man sie nutzen kann“ (287). 
Seiner ,,Lust zu sparen und zu erwerben“ liegt nichts ferner als re- 
prasentativer Luxus, mit dem der Adel 6ffentlich seine Geltung zur 
Schau stellt: ,,Nur nichts Uberfliissiges im Hause“, seien es Mobel, 
Gemilde, Gerdatschaften, Garderobe oder Kutsche. Derlei ware | 
, alter Kram von Besitztum“. Wie liefe sich auch bei ,,einem totem 
Kapital nur irgendeine Freude denken?“ (287) Daher wird das groSe 
Haus der verstorbenen Meisters verkauft wie schon friiher die Ge- 
maldesammlung, um den Kapitalerlés fiir Bodenspekulationen zu 
verwenden. Alles wird dem Prinzip der Kapitalakkumulation unter- 
geordnet, ihm geht es wirklich um ,,nichts als Geld“ (ebd.). 

Angesichts dieser Beschrankung des Biirgertum auf die Ge- 
schafts- und Privatsphire, auf Kapitalbildung und Genuf, verspiirt 
Wilhelm ,,gerade zu jener harmonischen Ausbildung meiner Natur, 
die mir meine Geburt versagt, eine unwiderstehliche Neigung“ | 
(291). Da ihn die birgerliche Existenz einengt und in seinem Bestre- 
ben, eine ,,6ffentliche Person“ zu werden, behindert, versucht er, 
sich wenigstens eine aristokratische Bildung anzueignen. Wie weit : 
seine Vorstellungen mit den festgelegten Normen des europaischen 
Adelsideals tbereinstimmen, wurde mehrfach ausfihrlich darge- 
stellt. Diese Bildung zielt letztlich auf geziemende Selbstdarstellung 
und Verwirklichung in der guten Gesellschaft des Hofes. (Was Goe- | 
the in Weimar selbst erst miihsam lernen mufte und woran er Wer- | 
ther scheitern aft.) Zu dieser adeligen Welt des gesellschaftlichen 
Scheins, die sich auf Grundbesitz und Adelsprivilegien als reale 
Macht stiitzte, pafte nichts weniger als Arbeit, Gelderwerb oder | 
Kapitalbildung. Selbst wenn der Adel durch Grundrente und 
Manufaktur Geld einnimmt, so dient es doch nur der Hofhal- 

tung und Reprdsentation, also in biirgerlichen Augen einem unpro- 
duktiven Luxus. Fiir den auf Ritterakademien erzogenen Adeligen 
lag birgerliches Erwerbs- und Nutzdenken weit unter seinem Stan- 
desethos: Ehre war ihm wichtiger als Geld, Grundbesitz wichtiger 
als Kapital, Luxus wichtiger als Sparsamkeit. Da Wilhelm den realen 
Abstand zwischen den Standen schon schmerzlich erfahren hat 
(3. Buch) und sich als reprasentierender Biirger nicht lacherlich ma- 
chen will, veredelt er sich durch Nachahmung und wihlt den ,,Of- 
fentlichkeitsersatz der Biihne‘‘.4 Nur auf der Biihne, so meint er,



60 

kann er die 6ffentliche Geltung finden, welche ihm im wirklichen 
Leben versagt ist: ,, Auf den Brettern erscheint der gebildete Mensch 

_so gut persOnlich in seinem Glanz als in den oberen Klassen“ (292). 
So wichtig die Einsichten auch sind, die uns Wilhelms Brief iiber 

: die Situation des biirgerlichen Intellektuellen in Deutschland ver- 
mittelt, so ist sein Entschluf, auf dem Theater zu suchen, was ihm 
die Wirklichkeit versagt, innerhalb des Romans eine bewufte 

_ Selbsttauschung und Illusion. Daher sollte man aufgrund dieses 
Briefes auch nicht vorschnell von einer Aristokratisierung des Biir- 
gers Wilhelm Meister reden. Denn wie sich die theatralische Sen- 
dung fiir Wilhelms Bildung vom Ende her als Umweg, wenn nicht 
gar als Irrweg erweist, so ist auch das voriibergehend angestrebte 
aristokratische Bildungsideal nicht des Romans letzte Weisheit. Je- 
nes Ideal ist, auch wenn es bis ins 19. Jahrhundert lebendig bleibt, 
historisch schon iiberholt. Das deutet sich schon in Wilhelms An- 
spruch auf individuelle Selbstverwirklichung an und in einer For- 
mulierung seines Briefes, wonach er ,,Geist und Geschmack“ aus- 
bilden wolle, um nicht nur gesellschaftliche Person, sondern auch 

: gebildete Personlichkeit zu sein. Aufferdem kann sich Wilhelm den 
Luxus einer solchen Bildung nur als privilegierter Biirgerssohn lei- 
sten. ,,Sein Entschlu% zum Theater zu gehen“, bemerkt Janz zu 

Recht, ,,ist der Entschluf des Rentiers, der sich die Neigung zu so- 
zialer Unbestimmtheit leisten kann, da er seines VermOgens sicher 
ist“.5 SchlieSlich tauscht sich Wilhelm auch uber den Reprasenta- 
tionsersatz einer Biihne, deren Publikum sich bereits verandert. Er 

,verfehlt gleichsam die biirgerliche Offentlichkeit, zu deren Podium 
das Theater inzwischen geworden ist.“ Wilhelms Kritik an der 
friihkapitalistischen Lebensweise Werners vom Standpunkt des Bo- 
hemien oder Méchtegern-Aristokraten, so stellt sich heraus, ist nur 
vorlaufig und selbst der Kritik bediirftig. 

So sympathisch das Surrogat des Theaters und so faszinierend die 
Welt des Rokokoadels auch sein mag, sie kann sich auf die Dauer 
nicht gegeniiber der wachsenden Kapitalkraft des Burgertums und 
dem egalitaren Utilitarismus des Geldes behaupten. Das deutet sich 
schon friih in Werners Brief an, der von der Hoffnung spricht, ,,ein 
grofes Gut, das in Sequestration liegt, zu erkaufen“ (288). Am Ende 
geht es gerade um dieses verschuldete Rittergut, und Werner er- 
scheint als Geschaftspartner des Adels der Turmgesellschaft noch- 
mals auf der Bildflache. Nicht sympathischer als vordem, dafiir um 
so einflufreicher. Goethe la8t in der Darstellung Werners keine 
Zweifel daran, wie beschrankt und einseitig ihm der Spekulations-
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geist des Biirgertums erscheint. Dennoch ist er weitblickend genug, 
den Friihkapitalismus in seiner historischen Bedeutung objektiv 
darzustellen. 

Wie schon die Kooperation zwischen Lothario und Werner auf 
den steigenden Einflu& des Biirgertums hinweist, so reprasentiert 
Lothario jene Adelsfraktion, welche sich diesen neuen Tendenzen 
anpafit. ,, Was den Adel der Turmgesellschaft vom alten Adel unter- 
scheidet“, bemerkt Janz, ,,ist nicht zuletzt der Verzicht auf feudale 
Reprasentation nach dem Muster von Versailles zugunsten der agra- 
rischen Nutzung des Grundbesitzes.“7 Lothario gehért zu jenem — 
Reformadel, wie er sich historisch in Preufen langsam durchsetzte, 
der iiberfliissig gewordene, adelige Privilegien abbauen will, um ei- 
ner produktiven Nutzung des Agrarbesitzes Platz zu machen. Seine _ 
Reformvorstellungen liegen ganz auf der Linie der franzésischen 
Physiokraten, deren Schriften damals in Deutschland diskutiert 
wurden. Wegen dieser realistischen Wendung des Romanendes | 
wurde Goethe besonders von Romantikern getadelt, die sich mit ei- 
ner Auflésung der Poesie in Okonomie nicht abfinden wollten. 
Grund genug, sich jene Verbiirgerlichung des Adels unter dem Ein- 
fluf§ physiokratischer Ideen im Roman niher anzusehen und zu fra- 
gen, wie durch jene Wendung auch Wilhelms Bildung abgerundet 
wird. 

Nach der Auffassung der Physiokraten beruht aller Reichtum auf 
Grundbesitz und Landwirtschaft, dieser sollte als Privateigentum : 
allen Biirgern zuganglich sein, jene galt als einzig produktive Arbeit, 
da sie einen Mehrwert schafft, die Grundrente. Diese entsteht aus 

der positiven Bilanz zwischen den in der landwirtschaftlichen Pro- 
duktion verbrauchten und geernteten Werten. Damit riickt die 
Mehrwert schaffende Arbeit ins Zentrum des Skonomischen Sy- 
stems. Die produktive Arbeit der Bauern, Pachter und Grundeigen- 
tiimer (Landadel) wurde kiinftig von den unproduktiven Klassen der 
Stadtadeligen, Geistlichen, Gelehrten, ja sogar der Kaufleute und 
Bankiers unterschieden. Landwirtschaftliche Arbeit sollte von jeder 
Beschrankung durch feudale Vorrechte oder staatliche Einschrin- 
kungen befreit werden, damit sie sich frei entfalten konne. Der Staat 
sollte nur das Recht auf Eigentum, dessen Sicherheit und die wirt- 
schaftliche Freiziigigkeit schiitzen, was indirekt auf einen Abbau 
feudaler Vorrechte und eine 6konomische Aufldsung des Feudalis- 
mus hinauslief: Die Unteilbarkeit des Erbbesitzes, Grundsteuerfrei- 
heit und AusschlieSung der Biirger vom Kauf von Landbesitz ver- 
stiefSen, so argumentierte man, gegen die ,,natiirliche Ordnung“.
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Lotharios unternommene oder geplante Reformen nun liegen 
eindeutig auf der von den Physiokraten vorgezeichneten Linie. Was 
Goethe ihn iiber den ,, Lehens-Hokuspokus“ sagen laft (507f.), er- 
schien schon Schiller als Ketzerei gegen die feudalistischen Grund- 
satze. Vor allem sollte die Steuerfreiheit der groSen Lehnsgiiter ab- 
geschafft werden und die antiquierte Gefolgschaft ,,gegen eine 
billige regelmafige Abgabe“ (507) erlassen werden. Desgleichen die 
Primogeniturordnung, wonach der feudale Grundbesitz ungeteilt an 
den Erstgeborenen vererbt werden muf. Der Grundbesitzer soll frei 
iiber sein Eigentum verfiigen, es teilen und auch an Biirger verkaufen 
kdénnen. Jeder Stand, das wird vorausgesetzt, solle ein Recht auf 
Grundbesitz haben. Die Gleichstellung aller Grundbesitzer, ob ade- 
lig oder biirgerlich, soll sich auch in der Besteuerung niederschlagen, 
indem alle Stinde dem Staat ihren schuldigen Teil zahlen. Dafiir 

- miisse der Staat die Rechtmafigkeit und Freiziigigkeit des Grundbe- 
sitzes schiitzen. De facto ware das eine Auflésung des Staates als Le- 
hensverband und eine Verbiirgerlichung des Staates durch die egali- 
tare Macht des Geldes. Allerdings riittelt die Forderung nach 
Freiziigigkeit, also auch freier Tatigkeit, an der Leibeigenschaft, die 
bezeichnenderweise nicht vollig aufgehoben werden soll; Lothario 
will sie lockern und so auch den leibeigenen Bauern etwas zukom- 
men lassen. Von der Aufhebung der adeligen Vorrechte und der Ka- 
pitalisierung des Grundbesitzes verspricht sich Lothario eine ,,leb- 
hafte freie Tatigkeit“‘ und hohere Einkiinfte, mit denen er ,,weniger 
willkiirlich umgehen“ will als andere Adelige, die immer noch mehr 
Wert auf héfische Reprasentation als auf agrarischen Mehrwert le- 
gen. Daf’ die Turmgesellschaft ihren Reformbemiihungen zum 
Trotz das Gespenst der Revolution fiirchtet, zeigen jene Vorkehrun- 
gen zur Streuung und Sicherung ihres Besitzes in verschiedenen 
Landern (563). Bruford bezeichnet die Turmgesellschaft aufgrund 
dieser Vorkehrungen ironisch ,,as a kind of insurance company for 
landowners against the risk of revolution“.® Schlieflich sind auch die 

Mesalliancen zwischen Adeligen und Biirgerlichen am Ende der 
Lehbrjahre ein sinnenfalliges Zeichen, wie Goethe sich den Ausgleich | 

zwischen Adel und Biirgertum vorstellte. Durch den freiwilligen 
Verzicht des Adels auf seine Privilegien lie&e sich eine Harmonisie- 
rung der Klassengegensatze erreichen und einer Revolution vorbeu- 

gen. Schiller sah gerade in diesem Ende das ,,rein Menschliche“ her- | 

vortreten, das ,,Geburt und Stand in ihrer volligen Nullitat“ zeige, 

wenngleich er auch befiirchtete, da die Inferioritat des Burgers in 
der Turmgesellschaft bestehen bleibe. |
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| Der Bildungsweg Wilhelms miindet also keineswegs in einer 
», Wallfahrt zum Adelsdiplom“, wie Novalis spottet, sondern in ei- 
ner Selbstverwirklichung des Biirgers Wilhelm in einer adeligen 
Umgebung, ohne daf er seine Biirgerlichkeit aufzugeben braucht. 
Indem Wilhelm Mitglied dieser adeligen Sozietat wird, deren phy- 
siokratische Tendenzen eine Verbiirgerlichung der Gesellschaft . 
vorbereiten, umfafst seine Bildung auch Arbeit, als eine freie Tatig- 
keit in einer Gemeinschaft zur planmafigen Verbesserung des Le- 
bens. Allerdings gehort zur Voraussetzung dieser Bildung auch Ver- 
mdogen und der damit erworbene Besitz, so daft sich schon in diesem 
Bildungsideal Besitz und Bildung gegenseitig bedingen. Vom aristo- 
kratischen Bildungsideal, das Wilhelm auf dem Theater zu verwirk- 
lichen suchte, unterscheidet sich die biirgerliche Bildung dadurch, 
daf$ zur Selbstverwirklichung des Menschen nun auch die Arbeit ge- 
hort. Die ,,zahlreichen arbeitenden Klassen‘, von denen Schiller 
sprach und die sich durch ihrer Hande Arbeit mithsam ihre Lebens- 
mittel erwerben, kommen auch in Goethes Lehyjahren nicht ins 
Bild. Aufgrund der historischen Situation sind Goethe und Schiller 
besonders an einem friedlichen Ausgleich zwischen Adel und Biir- 
gertum und an einer Verbiirgerlichung des Staates interessiert. 
Obwohl sich schon in den Lehrjahren Wilhelms Hinwendung zur 

Arbeit und zu niitzlicher Tatigkeit abzeichnet, wird beides wegen | 
der damit verbundenen Spezialisierung und Einschrankung des In- 
dividuums, wie sie an der Figur Werners deutlich wird, noch weitge- 
hend negativ beurteilt. Das andert sich einschneidend in der Fortset- 
zung des Ganzen, in dem ab 1821 erscheinenden Roman Wilhelm 
Meisters Wanderjahre. 

Dieses umfangreiche und neben dem zweiten Teil des Faust be- 
deutendste Spatwerk Goethes enthilt in seiner vielfaltigen Verwo- 
benheit die Quintessenz der Altersweisheit des Weimarer Klassi- 
kers. Der Roman besteht aus auferst heterogenen Elementen, 
welche episodisch-additiv geordnet sind und sich vor allem in der 
Rahmenhandlung auf einen Integrationspunkt beziehen: den Ent- 
wurf eines durch Arbeit und Niitzlichkeit vermittelten Verhaltnisses 
von Individuum und Gesellschaft. Dieses wird in verschiedenen 
Teilen des Romans vorbildlich dargestellt. So in der padagogischen 
Provinz, in der Wilhelms Sohn Felix erzogen wird; in den dkono- 
misch betriebenen Landereien des Oheims; in den Planen der Hand- 
werker, die in Amerika eine Zunftkolonie griinden wollen, und 
schlieSlich in der Beschreibung der Baumwollspinner und Weber. 

Wie sehr Arbeit und Nitzlichkeit in den Mittelpunkt des Romans 

:
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riicken, zeigt sich am Schicksal vieler Figuren, die einen Beruf er- 
greifen und sich so in die Gemeinschaft der Tatigen einreihen: Wil- 
helm wird Wundarzt, Philine Schneiderin und Lydie Naherin. Mit- 
telbar spiegelt sich diese Tatsache auch in der Struktur des Romans. 

| Der Aufteilung in eine Rahmenhandlung, in der utilitaristisches Ar- 
beitsethos dominiert, und in relativ selbstandige Novellen, in denen 
iiberwiegend Privates wie Liebe, Ehe und Freundschaft vorherrscht, 

entspricht die in der biirgerlichen Gesellschaft sich ausbildende 
Trennung von Arbeits- und Privatsphare. Goethe la8t keinen Zwei- 
fel daran, welchen Bereich er fiir bedeutender halt. Dieyenigen Figu- 
ren der Novellen, welche im Verlauf der Handlung die nétige Reife 
erreichen, werden in die von Arbeit und Nitzlichkeit bestimmte 
Rahmenhandlung aufgenommen, wie Susanne und Hilarie. 

Es ist jedoch héchst verwunderlich, daf bei einer solchen Bedeu- 
tung der Arbeit nirgendwo in den Wanderjahren arbeitende Men- 
schen dargestellt werden, sieht man einmal von jenem mehr symbo- 
lischen Aderla& ab, den Wilhelm als Wundarzt an seinem Sohn Felix 

vornimmt. Doch gibt es eine bedeutende Ausnahme, die Beschrei- 
bung der Baumwollspinner und Weber, welche Lenardo in den 
Schweizer Alpen aufsucht, um den Geriichten einer Hungersnot 
nachzugehen und dabei Notleidende fiir das Auswanderungsunter- 
nehmen zu gewinnen. Ein grofer Teil dieses Berichts stammt ur- 
spriinglich nicht von Goethe, sondern aus der Feder Johann Hein- 

rich Meyers, der auf Goethes Wunsch im Friihjahr 1810 eine genaue 
Beschreibung der Schweizer Hausindustrie anfertigte. Wie aus e1- 
nem Brief an Gottling (vom 17.1. 1829) hervorgeht, hat Goethe auf 
die Integration dieses Berichts grofe ,,Sorgfalt und Muhe“ verwen- 
det. Er hat ihn sich kiinstlerisch zu eigen gemacht. Das aft sich er- 
zahltechnisch nachweisen, denn zwischen der Figurenperspektive 

| Lenardos, aus dessen Tagebucheintragungen wir im Roman von der 
Hausindustrie erfahren, und der Erzahlerperspektive scheint es 
keine Diskrepanz zu geben. Der Text gibt weder stilistische noch in- 
haltliche Anhaltspunkte dafiir, da& sich der Erzahler von Lenardo 
distanziert. Vielmehr deutet der bruchlose Ubergang vom subjekti- 
ven Ich-Erzahler zum objektiven Erzahler in den beiden Kapiteln 
von Lenardos Tagebuch auf eine Ubereinstimmung zwischen Figur 
und Erzahler. 

Das Bild, das Lenardo von der Hausindustrie zeichnet, scheint 
uns daher fiir eine Analyse der Goetheschen Vorstellungen tuber das 
Verhaltnis von Mensch und Arbeit besonders aufschlufreich zu 
sein. Obwohl Lenardo gegeniiber dem Leben der Baumwollspinner
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und -weber gewisse Vorbehalte hat, weil es ihm als beengend er- 
scheint, (,,. . . nur eine Wirkung in die Ferne will mir nicht gleicher- 
mafsen deutlich scheinen“) und ihm mehr ,,Heiterkeit und Freiheit*‘ 
vorschwebt (8, 351), wird ihre Lebensweise durchaus als vorbildlich 
angesehen. In den Hausern der Weber sind Arbeit und Individuum, 
Individuum und Familie, Familie und die gré&ere Gemeinschaft der 
Nachbarn harmonisch verbunden. Die Trennung von Arbeit und 
Privatsphare, welche der Struktur des Romans zugrunde liegt, ist in 
Lenardos Idealbild noch nicht erfolgt. Die Notwendigkeit der Ar- 
beit, das von der Arbeit bestimmte, zweckmafige Verhalten der Ar- 
beiterinnen wird von diesen nicht als Zwang empfunden, weil an- 
geblich die Persénlichkeit jeder einzelnen Arbeiterin der Natur 
bestimmter Arbeitsvorgange entspricht. Jede tut das Ihre nach ihren sang P 
individuellen Fahigkeiten. (,,Dergleichen verschiedene Charaktere, 
verschiedenen Arbeiten zugetan, erblickte ich mehrere in einer 
Stube,“‘ 342). Der Lohn der Arbeit stimmt scheinbar mit den Be- , 
dirfnissen iiberein. Bei guter Arbeit erhalten die Weberinnen sogar 
einen Uberschuf an Gewebe, das extra bezahlt wird, ,,oder sie hebt 

_ sich’s zu Halstiichern, Schiirzen usw. auf“ (350). Die Arbeiterinnen 
sind nach der Beschreibung Lenardos nicht nur bescheiden, sondern 
zudem noch anmutig. Ihre Anmut steht keinesfalls im Gegensatz zur 
Arbeit, wie man eventuell vermuten k6nnte; vielmehr wird sie durch 
die Arbeit so stark gefordert, daf die ,,sch6nsten Damen“ sich nichts 
vergeben wiirden, wenn sie auch einmal arbeiteten. 

Die Richtung besonders der letzten Spinnweise gewahrt einen sehr 
malerischen Kontrast, so daf§ unsere schonsten Damen an wahrem 
Reiz und Anmuth zu verlieren nicht fiirchten diirften, wenn sie ein- 
mal anstatt der Guitarre das Spinnrad handhaben wollten (8, 342). 

Die Anmut der Arbeiterinnen wird durch ihre Frommigkeit erganzt. 
(,,Zwischendurch lief sich wohl auch Gesang hGren, meistens Am- 
brosius Lobwassers vierstimmige Psalmen,“ 350). Deren Strenge 
wird jedoch durch die Heiterkeit der Madchen gemildert (,,dann 
bricht wohl auch ein frdhlich schallendes Gelachter der Madchen 
aus, wenn Vetter Jakob einen witzigen Einfall hat,“ 350). 

Die Spinnerinnen und Weberinnen arbeiten nicht allein, sie wer- 
den von Kindern, Grofvatern, an den Winterabenden auch von: 

Briidern und Liebhabern unterstiitzt. Das Gemeinschaftliche der 
Arbeit unterstreicht die Harmonie ihres Lebenszusammenhangs. 
Kurz, ein ,,hauslicher Zustand, auf Frémmigkeit gegriindet, durch 
 Fleif$ und Ordnung belebt und erhalten, [. . .] im gliicklichsten Ver-
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haltnis der Pflichten zu den Fahigkeiten und Kraften“ (351), wie 
Lenardo, Wilhelm zitierend, seine Eindriicke tiber die Hausindu- 
strie der Spinner und Weber zusammenfaft. 

Es wiirde im Rahmen dieses Aufsatzes zu weit fiihren, die Schil- | 
derung Lenardos mit realistischen zeitgendssischen Darstellungen 
der Hausindustrie zu vergleichen. Es geniigt hier festzustellen, dafs 
sie offensichtlich idealisierenden Charakter hat. Die Tagebuchein- 
tragungen Lenardos entsprechen genau dem, was nach Goethe eine 
Idylle ausmacht:° 

Alle kunstreichen idyllischen Darstellungen erwerben sich deshalb 
die grd&te Gunst, weil menschlich natiirliche, ewig wiederkehrende, 
erfreuliche Lebenszustande einfach wahrhaft vorgetragen werden, 
freilich abgesondert von allem Lastigen, Unreinen, Widerwartigen, 
worin wir sie auf Erden gehiillt sehen. 

Doch ist gerade dieser von der Wirklichkeit abstrahierende, ideali- 
sierende Charakter der Tagebucheintragungen Lenardos bisher 
iibersehen worden. Hier seien nur Max Wundts Buch iiber Goethes 
Wilhelm Meister sowie die Anfang der siebziger Jahre erschienene 
Dissertation von Anneliese Klingenberg iiber die Wanderjabre er- 
wahnt.?° Selbst wenn, wie in diesen beiden Arbeiten, auf das histo- 
risch Uberlebte der Hausindustrie hingewiesen wird, geht man nicht 

: so weit, die in sich ruhende, organische Einheit von Mensch und Ar- 
beit, wie sie in der Darstellung Lenardos zum Ausdruck kommt, in 
Frage zu stellen. Das Goethesche Ideal wird einfach als Realitat an- 
gesehen. 

Allerdings ist dieser Irrtum in Goethes Text selbst vorbereitet. 
Eine nahere Untersuchung der Erzahlperspektive Lenardos soll ver- 
deutlichen, worauf er beruht und wie die organische Einheit der 
Hausindustrie als subjektive Sichtweise Lenardos zustande kommt. 

Die Bestimmtheit des Erzahltons, die objektivierende Darstellung 
von Sinneseindriicken (,,die letzte Spinnweise gewabrt einen maleri- 
schen Kontrast“, ,,zwischendurch lef sich wohl auch Gesang ho- 

ren, 350), erwecken trotz des Idyllencharakters der Beschreibung 
beim unbefangenen Leser den Eindruck, als hatte man es mit einer | 
objektiv existierenden, organischen Einheit zu tun. Doch an einigen : 
Stellen tritt der Ich-Erzahler Lenardo in den Vordergrund (,,Jch 
fand iberhaupt etwas Geschiftiges, [. . .] Friedliches in dem ganzen 
Zustand einer solchen Weberstube,“ 349). Diese stilistische Ande- 
rung macht auf die Méglichkeit aufmerksam, dafs die organische 
Einheit der Weberstube nur in der Einbildungskraft des Erzahlers 
existiert.
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Dieser Eindruck wird bestarkt, erwagt man den Blickwinkel Le- 
nardos und die Art seiner Beschreibung etwas genauer. Er sieht das 
Geschehen in der Weberstube von aufen, vom Standpunkt eines un- 
beteiligten Zuschauers her. Das erméglicht es ihm, die Vorgange in 
den Hausern der Spinner und Weber vom Gesichtspunkt der Asthe- 
tik zu sehen. Nur so la&t sich erklaren, daf§ der Arbeitsgang des 
Spinnens aus seinem Funktionszusammenhang gerissen, in Details 
-aufgelést und dann in einen vollkommen anderen Rahmen, den eines 
asthetischen Gebildes, gepref$t wird. So wird von der Arbeit der 
Baumwollspinnerinnen innerhalb der Idylle nur berichtet, dafs sie 
,schéne Bewegungen“ hervorrufe und eine ,,schlanke Gestalt“, 
eine ,,zierliche Wendung des K6rpers“‘ und eine ,,runde Fiille der 

Arme“ (342) zur Geltung bringe. Darum kann auch die Bewegung 
der Webstiihle und das Gehen der Spinn- und Spulrader in Lenardos 
Darstellung asthetischen Vorgangen in der Weberstube, wie zum | 
Beispiel dem Singen von Psalmen oder dem Lachen der Madchen, 
gleichgesetzt werden. Als hatte Arbeit nur die Funktion, der Weber- 
stube etwas ,,Friedliches und Belebtes‘‘ zu verleihen. 

, Nur wenn man diese asthetische Sicht der Arbeit voraussetzt, laft 
sich verstehen, warum die Schéne-Gute, die den Spinnerinnen und 
Weberinnen als Verlegerin vorsteht, das aufkommende Maschinen- 
wesen mit solcher Vehemenz ablehnt. Es stellt nicht nur ihre eigene 
6konomische Existenz und die Hausindustrie insgesamt in Frage, 
sondern scharft auch den Blick fiir das, was in den Weberstuben ei- 
gentlich vor sich geht. Die Konkurrenz des Maschinenwesens macht 
einsichtig, daf§ die Flinkheit einer Baumwollspinnerin nicht nur ein 
asthetischer Wert ist, sondern daf diese Flinkheit quantitativ in der 
Menge gesponnenen Garns gemessen werden kann, daf der Reiz ih- 
rer Bewegungen fiir die Produktion unerheblich ist und daf schlief- 
lich die Niitzlichkeit der Arbeiterinnen nicht in der Schonheit, son- 
dern in der Leistung ihrer runden Arme liegt. Durch den Einbruch 
neuer Produktionsverhaltnisse und durch die offensichtliche Eigen- 
gesetzlichkeit ihrer Entwicklung, welche sich auferhalb und unab- 
hangig von Sch6nheit und Moral vollzieht, wird auch der Schleier 
der Kalokagathie, des zweckfreien Sch6nen und Guten zerrissen, 
der mit der Asthetisierung des Arbeitsprozesses in der Beschreibung 
Lenardos iiber die Hiitten der Baumwollspinnereien und Weberin- 
nen gelegt wurde. Hinter dem Schleier des sch6nen Scheins wird nun 

| das Zweckmafige der Okonomie sichtbar. | 
Daf sich Schénheit und innere Harmonie der Arbeitenden kaum 

: 

ee 7
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mit einem auf immer hohere Produktionsziffern zielenden Arbeits- 
prozefS vereinbaren, zeigt sich im Goetheschen Text auch auf der 
Ebene des Stils. Immer dann, wenn Lenardo Arbeit und Arbeitsre- 
sultate tatsachlich beschreibt, wird von den Arbeiterinnen abstra- 
hiert, und sein Erzahlton tendiert zur trockenen Sachlichkeit eines 
technischen Handbuchs. (,,Ich betrachte nun sorgfaltig das Aufwin- 
den. Zu diesem Zweck la%t man die Gange des Zettels nach der Ord- 
nung durch einen grofen Kamm laufen,“ 348). 
Obwohl Goethe Arbeit und niitzliche Tatigkeit in den Wander- 

jabren zum Mittelpunkt seines Menschenbildes machte, gelingt es 
ihm nicht, den eigentlichen Arbeitsprozef stilistisch in die Idylle zu 

| integrieren. Die Einheit von Schénheit und Arbeit wird bei den 
Spinner- und Weberinnen nur durch einen Kunstgriff, eine Astheti- 
sierung méglich. Damit wird jedoch das Wesen des Arbeitsprozesses 
negiert, und die Harmonie von Mensch und Arbeit, Schénheit und 
Funktionalitat der Arbeitenden stellt sich nur mit Hilfe der Einbil- 
dungskraft des Betrachters her. 

Diese asthetisierende Betrachtungsweise findet sich freilich nicht 
zufallig im Roman Goethes. Sie steht im Einklang mit dem Sch6n- 
heitsverstandnis der Klassik. Fir Kant, Schiller und Goethe war 
Schénheit — trotz mancher Unterschiede — ein Produkt der Wechsel- 
wirkung zwischen Subjekt und Objekt. Goethe schreibt daher in der 
Campagne in Frankreich, daf, das Schéne dann entstehe, ,,wenn wir 
das gesetzmaftig Lebendige in seiner gréften Tatigkeit und Voll- 
kommenheit schauen, wodurch wir zur Reproduktion gereizt, uns 
gleichfalls lebendig und in héchste Tatigkeit versetzt fiihlen“ (10, 

. 338). Gerade auf diese Einheit subjektiver und objektiver Kompo- 
nenten des SchGnen zielt die Doppeldeutigkeit von Lenardos Erkla- 
rung: ,,Ich fand iiberhaupt etwas Geschaftiges, unwahrscheinlich 

Belebtes, Friedliches in dem ganzen Zustand einer solchen Weber- 
stube“ (8, 349). Das Verb,, finden“ driickt auf der einen Seite subjek- 
tives Empfinden aus (,,Ich fand es friedlich“), auf der anderen Seite 
bezieht es sich auf etwas objektiv Vorhandenes (Er ,,fand‘‘ etwas 
»»Friedliches‘‘). In den Augen des Autors Goethe kann es daher gar 
kein Mangel sein, wenn sich die Schonheit der Hausindustrie-Idylle 
in der Einbildungskraft manifestiert. Das ist ja gerade die Anforde- 
rung, welche die Klassik an die Schénheit stellt. 

Allerdings weicht Goethe in einem entscheidenden Punkt von den 
Vorstellungen Schillers ab. Dessen Schénheitsbegriff setzt namlich 
voraus, daf$ tatsachlich ein sch6nes Objekt vorhanden ist, welches 
in erster Linie durch Selbstbestimmung, Zweckfreiheit und innere
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| Harmonie gekennzeichnet ist. Es ist daher nur natiirlich, wenn sich 
der Betrachter zu einem Asthetischen Objekt asthetisch verhalt. Die- 
ses asthetische Verhalten, das Spiel, hat als Ideal und Gegenbild zu 

: den Notwendigkeiten und Zwangen der biirgerlichen Gesellschaft 
eine aktivierende Wirkung. Es erlaubt, die Wirklichkeit, wie sie ist, 
vom Standpunkt der Schénheit und Freiheit aus zu kritisieren. Ja, 
in Abwandlung eines Marcusezitats k6nnte man sogar sagen, es ent- 
halte den kategorischen Imperativ: Die Wirklichkeit muf sich an- 
dern. 

Goethes Schénheitsbegriff dagegen bezieht alles ,,gesetzmafig 
'  Lebendige“ ein, das seinem Wesen nach vollkommen und tatig ist. 

Auf gesellschaftliche Verhaltnisse angewandt, kann er so ohne wei- 
teres fiir die Affirmation des Bestehenden gebraucht werden. Das 
zeigt sich deutlich an der Ambivalenz, mit der Goethe die Hausin- 
dustrie und das Maschinenwesen beurteilt. Solange die Hausindu- 
strie als notwendig angesehen wird, kann sie als schon dargestellt 
werden, weil sie angeblich einen harmonischen Lebenszusammen- 
hang der Arbeiterinnen gewahrleistet. Das aufkommende Maschi- 
nenwesen hingegen wird als Bedrohung dieser Harmonie empfun- 
den. Als jedoch immer deutlicher wird, dafs sich das Maschinenwe- 
sen durchsetzen und der Hausindustrie den Garaus machen wiirde, 
braucht es nur den Vorwand, daf die Freunde selbst das Maschinen- 

wesen einrichten wiirden, um die Stimmung im Roman radikal zu | 
andern. Das Maschinenwesen wird jetzt als etwas Positives gesehen, 
denn es wird als das Gesetzmafige, das Notwendige begriffen. Kein 
Wort mehr davon, dafs es den Lebenszusammenhang der Arbeite- __ 
rinnen, nimmt man einmal an, daf er in der Hausindustrie tatsach- 
lich erhalten war, mit Sicherheit zerst6ren wird. 

Jedoch die Sprache ist verraterisch. In einem Nebensatz wird 
7 sichtbar, was mit dem Maschinenwesen eigentlich auf die Spinnerin- 

~ nen und Weberinnen zukommt: ,,Die Bewohner des arbeitslustigen 

Tales werden auf andere, lebhaftere Weise beschdftigt“ (8, 447). 
Nicht nur, daf sie keinen Einfluf auf die Art ihrer Arbeit haben, nun 
miissen sie auch noch schwerer arbeiten. Man beschaftigt sie in der 
entstehenden Industrie auf ,,lebhaftere Weise“. Fast beilaufig ent- 
kleidet das unauffallige Verb ,,beschaftigen“ die Arbeit allen astheti- 
schen und auch symbolischen Wertes, der ihr bei der Beschreibung 
der Hausindustrie noch zugeordnet wurde. Die Arbeit wird so als 
blo&es Mittel zum Leben, als Lebenszmittel sichtbar. 

Blo&e Mittel waren Arbeit und Arbeiterinnen freilich schon in der 
| von Lenardo gezeichneten Idylle. Allerdings dort in einem Astheti-
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schen Zusammenhang. Lenardos Beschreibung legt den Schluf 
nahe, daf er mehr an der Asthetischen Qualitat des Ganzen interes- 
siert ist als an den einzelnen Menschen, die sich in den Hiitten der 
Spinner und Weber befinden. Von denen nimmt er entweder nur be- | 
stimmte Teile ihrer selbst wahr (,,eine rechte Hand, die die Scheibe 
dreht“, ,,eine schOne Bewegung“, ,,eine zierliche Wendung des 
Korpers“), oder er schildert sie als Typen (der Grofvater, die Nach- 
barn, junge Leute). Auf diese Weise entsteht ein asthetisches Ganzes, 
die Idylle, indem die einzelnen Teile in Hinsicht auf das Ganze ihren 
Eigenwert und ihre Unabhangigkeit einbifen. 

Diese Sichtweise Goethes, die ein gegebenes und dsthetisch emp- 
fundenes Ganzes gegeniiber seinen Teilen tiberbewertet, kommt pa- 

| radigmatisch bei der Beschreibung der Hausindustrie zum Aus- 
druck. Sie ist typisch fiir die Wanderjabre und fir seine 
Altersanschauungen wohl reprasentativ. Das macht sich in seinem 
Verstandnis des Verhialtnisses von Individuum und Gesellschaft be- 
merkbar. Genau wie Goethe die Hausindustrie und spater das Ma- 
schinenwesen als gegeben und natiirlich ansieht, beurteilt er die biir- 
gerliche Gesellschaft insgesamt. So wird folgendes zustimmend tiber 
Wilhelms Vater gedufsert: 

Er sah die birgerliche Gesellschaft, welcher Staatsform sie auch un- 
tergeordnet ware, als einen Naturzustand an, der sein Gutes und sein 

Boéses habe (8, 278). 

Die Aufgabe des Individuums kann dann nur darin bestehen, sich 
in diese natiirlich existierende Ordnung einzupassen. Gerade darin 
scheint trotz allem, was sich fiir Wilhelms Hinwendung zum Niitz- 
lichen in den Wanderjahren anfihren liefSe, die Bedeutung seines 
neuen Bildungsziels zu liegen. Wolfgang Harich hat daher durchaus 
recht, wenn er schreibt: ,, Wilhelms Ubergang zur niitzlichen Tatig- 
keit fallt unmittelbar mit seiner Anpassung zusammen. “‘1! 

Der Prozefs des sich Einpassens ist im Roman mit der Spezialisie- 
rung und der Aufgabe all dessen verbunden, was fiir die Harmonie 
der Gemeinschaft nicht von Nutzen ist. Allerdings wird das von 
Goethe als notwendig empfunden und daher auch als gut und richtig 
anerkannt. Es ist daher nur konsequent, wenn er lobt, was Schiller 
in den Asthetischen Briefen als das Grundiibel, wenn auch als not- 
wendiges Ubel, der modernen Zeit bezeichnet hat: die Spezialisierung 
und Zersplitterung des Individuums durch den Zwang der Arbeits- 
teilung im weitesten Sinne. 

Es ist offensichtlich, da von einer allgemeinen Bildung, von der
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Entwicklung einer harmonischen Pers6nlichkeit, wie sie Wilhelm 
noch in den Lehrjahren anstrebte, keine Rede mehr sein kann. Mon- 
tan, eine der Figuren im Roman, belehrt Wilhelm: 

~ Narrenpossen [. . .] sind eure allgemeine Bildung und alle Anstalten 
dazu. Daf ein Mensch etwas ganz entschieden verstehe, vorziiglich 
leiste, wie nicht leicht ein andrer in der Umgebung, darauf kommt 

~ es an (282). 

Spezialisierung und praktische Niitzlichkeit, gegen die sich Wilhelm 
anfangs so straubte, werden nun zur erstrebenswerten Tugend. Die 

damit einhergehende Funktionalisierung und Beschrankung des In- | 
dividuums stehen jedoch im Grunde gegen das Bildungskonzept der 

| Klassik. Goethe begegnet diesem Widerspruch, indem er den An- 
spruch des Individuums auf Freiheit, Harmonie und Ausbildung al- 
ler Fahigkeiten, welcher diesem Bildungskonzept zugrunde lag, auf 
die gesamte Gesellschaft iibertragt und das Ganze der Gesellschaft 
gegeniiber den Teilen asthetisch aufwertet. 

, Diese Sichtweise Goethes ist der Hegels strukturell verwandt. Was | 

fiir Goethe das Natiirliche der biirgerlichen Gesellschaft ist, bedeu- 
tet fiir Hegel die Notwendigkeit und Verniinftigkeit des Staates, dem 
sich die partikularen Interessen der Individuen unterzuordnen ha- 
ben. Von der Freiheit des Individuums bleibt im besten Fall dessen 
Einsicht in die Notwendigkeit, im schlimmsten Fall eine ,,schwere 
und langwierige Zucht“ durch den Staat. Das aber nur, wenn Hegels 
Postulat von der Ubereinstimmung der individuellen Vernunft und 
der des Staates einmal nicht zutreffen sollte:1? 

Aber im Staate bedarf es vieler Veranstaltungen, Erfindungen von 
zweckmafigen Einrichtungen, und zwar von langen Kampfen des 
Verstandes begleitet, bis er zum Bewuftsein bringt, was das Zweck- 
mafige sei, sowie Kampfe mit dem partikularen Interesse und den 
Leidenschaften, einer schweren und langwierigen Zucht derselben, 
bis jene Vereinigung [des allgemeinen Interesses und der Privatinter- 
essen] zustande gebracht ist. 

Steht noch am Anfang der Uberlegungen Goethes und auch Hegels 
der fiir die Periode der deutschen Klassik typische Versuch, die 
blof&e Dualitat von Subjekt und Objekt zu tiberwinden, um wenig- 
stens theoretisch die Schépferkraft des Individuums und dessen or- 
ganisches Verhaltnis zur Welt zu begriinden, so bleibt als Resultat 
der Uberlegungen das genaue Gegenteil. Die Betonung des gegebe- 
nen harmonischen Ganzen bei Goethe und der Totalitat bei Hegel 
fiihrt dazu, daf& dem Individuum wenig Spielraum zugebilligt wird 
und daf& daher der Einzelne an Bedeutung verliert.
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: Wie sehr die Bedeutung des Individuums gegeniiber der Gesell- 
schaft in den Wanderjahren sinkt, ist nicht nur an der Beschreibung 
der Arbeiterinnen in der Hausindustrie abzulesen, sondern auch an | 
der Struktur des Romans. Wahrend Wilhelm in den Lehrjahren noch 
im Mittelpunkt des Romans stand, ist er in der Fortsetzung nur noch 
einer von vielen. Das mag kinstlerischer Vorsatz sein, verweist aber 
im gewissen Sinne auch schon auf die Problematik der Verdingli- 
chung des Individuums, auf seinen Warencharakter, der sich nur 
dann einstellen kann, wenn man den Wert des Individuums an seiner 

Niutzlichkeit, an dem Wert seiner Arbeit fiir Zwecke auferhalb sei- 
| ner selbst mit. Wenn sich der Wert Wilhelms an der Niitzlichkeit 

seiner Arbeit ablesen lat, dann wird er als Individuum austauschbar 
und, wenn sich ein besserer Arzt einstellen sollte, potentiell iiber- 
fliissig. Vielleicht schwang auch dieser Gedanke mit, als Goethe sei- 
nem Roman Wilhelm Meisters Wanderjabre, in dem er sich bemiihte, 
das Verhaltnis von Mensch, Arbeit und Schénheit als weitgehend 
harmonisch zu sehen, den Untertitel Die Entsagenden gab. 

Anmerkungen 

Zitiert wird nach folgenden Ausgaben: Friedrich Schiller, Samtliche Werke. 
Hrsg. von G. Fricke u. H. G. Gopfert (Miinchen,3 1963) Bd.5. Goethes 
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Peter Uwe Hohendahl 

Soziale Rolle und individuelle Freiheit 

Zur Kritik des birgerlichen Arbeitsbegriffs in Fontanes Ge- | 
sellschaftsromanen } 

3 
I | 

Wo literarische Werke und abstrakte Begriffe, in unserem Fall die : 
Kategorie Arbeit, aufeinander bezogen werden, wo also der Begriff | 
zum Ausgangspunkt der kritischen Untersuchung wird, erinnert die , 
Situation immer ein wenig an den bekannten Witz, in dem der be- : 
trunkene Zecher spat nachts seinen Schliissel unter der Laterne : 
sucht. Auf die Frage, ob er ihn denn unter der Laterne verloren habe, . 
lautet seine Antwort: Nein, aber hier ist es heller. Daf der Begriff . 
der Arbeit nicht nur in der National6konomie, sondern auch in der 

Philosophie des deutschen Idealismus eine zentrale Stelle einnimmt, | 
ist ein Gemeinplatz. Hegels Rechtsphilosophie bestimmt im § 196 die | 

| Vermittlung von partikularen Bediirfnissen der Menschen und | 
ebenso partikularen Mitteln durch die Arbeit, ,,;welche das von der 
Natur unmittelbar gelieferte Material fiir diese vielfachen Zwecke 
durch die mannigfaltigsten Prozesse spezifiziert“‘.1 Insofern als die 
Mitglieder der biirgerlichen Gesellschaft zum Zwecke der Befriedi- 
gung ihrer eigenen subjektiven Bediirfnisse voneinander abhangig — 
sind, entsteht im Prozef$ der Arbeit und der Arbeitsteilung etwas 

| qualitativ Neues, namlich der Umschlag der subjektiven Selbstsucht | 
in ,,den Beitrag zur Befriedigung der Bediirfnisse aller anderen“, | 
dergestalt daf} die Produktion fiir die tibrigen Mitglieder der Gesell- 
schaft ist.? Diese dialektische Bewegung, so schliefSt Hegel im § 199, 
begriindet die Notwendigkeit des gesellschaftlichen Verhiltnisses, 
das in der allseitigen Abhangigkeit aller liegt. 

Es fehlt uns also nicht das Licht der Laterne, aber wie steht es mit 
dem Schliissel? Auf den ersten Blick will es scheinen, als ob Theodor | 
Fontanes Romane, die sich zweifellos mit der birgerlichen Gesell- 
schaft in der Epoche des Hochkapitalismus beschaftigen, hinter He- 
gels Einsicht zuriickgefallen seien. Seine Gesellschaftsromane, so ar- 
gumentierte 1964 Peter Demetz, stellen eine Welt ohne Arbeit dar:
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,.Man kassiert Renten, Mitgiften, Erbschaften, oder empfangt die 
Abrechnungen des Gutsinspektors; die schone Arbeitslosigkeit ist 
weder von Streik noch von Baisse bedroht.“3 Durchaus konsequent 
mochte Demetz dann auch Fontanes Werk als frithrealistisch einstu- 
fen, da in ihm die biirgerliche Welt des Handels und der Industrie 
nicht ernst genommen wird: ,,Fontane also, ahnlich wie die Schrift- 
steller des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts, glaubt noch 
nicht an die artistische Wiirde der Arbeitswelt, wie sie das neun- 

~ zehnte Jahrhundert so hartnackig riihmte und zum Gegenstand epi- 
scher Studien erhob: Nichts liegt Fontane ferner, als im Sinne Julian 
Schmidts ,das deutsche Volk bei der Arbeit‘ zu suchen oder gar, wie 
es Gustav Freytag in Soll und Haben (1855) getan, die Tiichtigkeit 
der arischen GroShandelsfirma Schréter und Co. im Konflikt mit 
der jiidischen Konkurrenz zu heroisieren.““* Der Vergleich ist gut 
gewahlt, denn in der Tat konnte sich Fontane, als er Freytags Ro- 
man rezensierte, nicht mit dessen Antisemitismus noch mit der 
Heroisierung der biirgerlichen Arbeitswelt auf Kosten des Adels be- 
freunden. Doch ist Fontanes Skepsis gegentiber der Arbeit nicht 
darauf zuriickzufiihren, daf er sich der Bedeutung von Arbeit in der 
biirgerlichen Gesellschaft verschlieSt und sich daher im Anschluf an 
altere literarische Muster mit der Darstellung der guten Gesellschaft 
bescheidet. Gegen diese Vermutung spricht einmal, in welchem | 

Mafe diese gute Gesellschaft, also die Restbestinde eines feudalen 
Lebensstils, in den Romanen problematisiert wird, und dagegen 
spricht nicht minder, wie Werner Hoffmeister neuerdings mit Recht 
geltend gemacht hat,5 ein kritisches Interesse an der biirgerlichen, ja 
selbst kleinbiirgerlichen Lebenswelt. Mathilde Mébring ist nicht, 
wie die biirgerliche Fontane-Kritik uns nahelegte, ein verungliickter 
Torso, sondern Teil einer umfassenden Gesellschaftsanalyse, der 
gleichberechtigt neben Frau Jenny Treibel und den Poggenpubls 
steht. Richtig ist freilich, da& Fontane nicht gewillt war, die Selbstle- 
gitimation des deutschen Biirgertums durch die Kategorie der Arbeit 
zu popularisieren. Die Griinde erlautert Fontane in seiner Bespre- _ 

chung von Soll und Haben. Sosehr er den Roman bewundert und 

literarisch iiberschatzt, so begreift er doch den Unterschied zwi- 
schen dem mittelalterlichen Biirgertum, das im Bereich der Stadt 
seine politische Herrschaft konstituierte, und dem modernen, post- 

absolutistischen Biirgertum, dem in Deutschland die Beteiligung am 
Politischen weitgehend versagt ist. ,, Unsere Mitbeteiligung am Re- 
giment ist gering oder ist null, wir regieren nicht mehr, wir werden 
regiert. Daraus entsteht eine Beschranktheit in den grofen Dingen 

| |
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: des Lebens, ein Angewiesensein auf den engsten Beruf, das durch di- 
lettantische Versuche auf allen Gebieten sich richt.‘ Dieser gegen 
Freytag vorgebrachte Einwand, den Fontane dann widerlegen 
méchte, reflektiert aus der Perspektive des Nachmarz den politi- 
schen Charakter der Kategorie Arbeit. Wahrend fiir das mittelalter- 
liche Stadtbiirgertum Arbeit und Herrschaft aus einer Wurzel her- 
vorgehen, bleiben fiir die deutsche Bourgeoisie Okonomie und 
Politik getrennt. Arbeit ist zu etwas Privatem geworden, aus dem 
politische Herrschaft nicht abzuleiten ist. Diese wird, wie Fontanes 
Einwand unterstreicht, durch den Staat ausgeiibt. Und hier ist der 
Burger Untertan. Wie sehr auch der friihe Fontane versucht, die 
Verherrlichung der privaten biirgerlichen Tugenden gegen den Ein- 
wand der Banalitat zu verteidigen, so kann er doch den kategorialen 

) Unterschied zwischen privatem und 6ffentlichem Bereich, zwischen 
Arbeit und Herrschaft nicht leugnen. Insofern der neuzeitliche Staat 
die politische Herrschaft monopolisieren konnte (in PreuSen als 
Verwaltungsstaat), wird die Okonomie, der Bereich der Arbeit, ent- 
politisiert. Dies ist die‘Sachlage, die Fontane kennt, dann aber nicht 

| auf Freytag anwenden will. Fontane preist die menschlichen Quali- 
taten, die im Roman realisiert werden: Glaube, Sitte, Vaterlands- 
liebe, Freiheit und Loyalitat.” Es entgeht ihm 1855 noch der ideolo- 
gische Charakter dieser Werte, die als private Tugenden eingesetzt 
werden, wo der Biirger politisch unmiindiger Untertan ist. 

II 

Zwischen diesem zwiespaltigen Versuch einer Wiirdigung und Fon- 
tanes grof$en Gesellschaftsromanen liegen dreiftig Jahre. Man darf 
diese Romane als eine Kritik des Freytagschen Modells auffassen. 
Man kann mit Demetz geltend machen, daf§ in Fontanes Romanwel- 
ten ,,Beruf, geregelte Tatigkeiten, alltagliche Verrichtungen [. . .] 
notwendig in die Enge [fiihren], in eine bedauernswerte Verengung, 
in die hafliche Verbildung des menschlichen Charakters.“® Freilich 

| ist Fontanes Abneigung gegen die Wiirde der Arbeitswelt weniger 
durch klassizistische Verspatung zu erkliren als durch die Einsicht 
in den Charakter einer Gesellschaft, in der autoritare und kapitalisti- 
sche Ziige sich in denkbar ungiinstiger Weise vermischten. Die kapi- 

| talistische Industrialisierung in Verbindung mit halbabsolutistischen 
politischen Institutionen gab der von Hegel konstatierten allseitigen 
Abhiangigkeit in Preufen ihren unfreien, repressiven Charakter. Der |
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Einzelne ist durch Schranken der KlassenzugehGrigkeit, des Verm6- 
gens und der Bildung so determiniert, dafs seine Identitat mit der zu- 
geschriebenen sozialen Rolle meist zusammenfallt. Unter diesem 
Gesichtspunkt erweist sich sogar der Unterschied zwischen der gu- 

- ten Gesellschaft und der Welt der kleinen Leute als sekundar. Denn 
bei Fontane sind die Grafen und Baroninnen den gesellschaftlichen 
Zwangen nicht weniger ausgesetzt als die Handwerker und Wasche- 
rinnen. Instettens Spielraum, sofern er sich in seinem Milieu be- 
haupten will, ist nicht grofer als der der Witwe Pittelkow, die das 
Verhiltnis mit dem Grafen Haldern gleichsam tiber sich ergehen 
lat, weil sie Gkonomisch keine andere Wahl hat. Fontanes Asthe- 
tische Sympathie fiir die Welt der oberen Zehntausend sollte uns 
nicht zu dem Schlu& verleiten, er habe ausschlieflich in diesem Mi- 

lieu Vorbilder humaner Vollendung gesucht oder Moglichkeiten der 
Selbstverwirklichung erblickt. Auch die damit verbundene Ansicht, 
Fontane habe der biirgerlichen Lebenswelt nichts abgewinnen k6n- 
nen, verzeichnet den Sachverhalt. Romane wie Stine, Irrungen, Wir- 
rungen und vor allem Mathilde Mohring zeigen exemplarisch, daf 
Fontane durchaus in der Lage ist, die Welt der kleinen Leute ernst 
darzustellen, und gerade ohne die Verklarung, die das bedrangte 
Kleinbirrgertum von seinem Portrat erwartete. 

Die Welt der kleinen Leute in Fontanes Romanen ist nicht weni- 
ger differenziert als die des preufSischen Adels. Da jeder Fall immer 
wieder ein besonderer ist, fallt es schwer, soziologische Kategorien 
in blanker Selbstverstandlichkeit anzuwenden. Denn es ist nicht die 
schlichte Zugehérigkeit der Gestalten zu einer Klasse oder sozialen 
Gruppe, fiir die das Interesse des Lesers in Anspruch genommen 
wird, sondern die Verflochtenheit in einen gesellschaftlichen Zu- 
sammenhang, der jedes Gefiihl, jede WillensaufSerung, das morali- 
sche Urteil, das Lebensziel usw. pragt. Der Anspruch der Gesell- 
schaft stellt sich in sehr verschiedener Weise als Gkonomische 
Notwendigkeit, als konventionelle Moral, als soziale Tradition dar, 
aber jeweils so, da die besonderen Bedingungen, denen sich eine 
Figur ausgesetzt sieht, auf ein identisches soziales Ganzes zuriick- 
weisen. Dieses dialektische Ineinandergreifen kommt bei Fontane 
gerade dort zum Ausdruck, wo die getrennten Klassen sich beriih- 

ren. Wenn Lene Nimptsch in Jrrungen, Wirrungen nicht den Mann 
heiratet, den sie liebt, so erklart sich diese Situation aus dem Gkono- 

mischen Zwang, dem Botho von Rieniacker ausgesetzt ist. Um seinen 
gesellschaftlichen Status zu behaupten, muf er eine reiche standes- 
gemafve Frau heiraten. Aber nicht nur fiir Botho, sondern auch fiir 

| a |
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Lene ist die Vorstellung, ihr Gliick kénnte in der Ehe von Dauer 
sein, nicht méglich. Die Gewalt der Verhiltnisse ist so stark, daf bei 
ihr der Gedanke an eine Heirat nicht einmal aufkommt. Fontanes 
Menschen haben die Zwange und Beschrankungen langst verinner- 
licht. Die Identitat des urteilenden und handelnden Subjekts ist nie- 
mals schlicht gegeben, sondern, wie Kurt Wolfel gezeigt hat,? immer 
schon mitbestimmt durch das, was Hegel als die ,,allgemeine Ab- 
hangigkeit“ definiert. Das Subjekt hat auf die Institutionen und 
Konventionen, wie sie im Urteil der anderen sich niederschlagen, 

Riicksicht zu nehmen. Diese Entfremdung kann so weit gehen, daf 
das Individuum auf die Behauptung seiner Subjektivitat verzichtet 
und sich in der sozialen Rolle auflést. Jenny Treibel ware ein solcher 
Fall, wo das Individuum vermeint, seine Subjektivitat zu bewahren, 

wahrend es in Wirklichkeit nur noch Reflex sozialer Faktoren ist. 
Noch deutlicher ist der Verlust der Reflexion, das Einswerden des 
Subjekts mit der sozialen Rolle, bei Mathilde Mohring. Sie sieht sich 
selbst wesentlich von aufen. Die Frage, wer sie ist, beantwortet sie 
demgemaf in bezug auf ihren sichtbaren sozialen Status. So laft 
Fontane einen Charakter entstehen, der vollkommen zweckrational 
handelt, selbst seine Gefiihle kaltbliitig einsetzt, um den sozialen 
Aufstieg zu erreichen. Auf die einfiihlende Sympathie des Lesers 
wird hier keine Riicksicht genommen. Diese Riicksichtslosigkeit hat 
der Rezeption des Werkes geschadet. Da die Fontanegemeinde sich 
mit dieser Figur nicht identifizieren konnte, wurde dem Roman ver- 
golten, dafs die gesellschaftliche Welt, welche er prasentiert, an 4s- 
thetischen Reizen arm ist. 

Fontane ist sich des Zusammenhanges von Arbeit, Einkommen 
und sozialem Status im konkreten Fall durchaus bewuft. Daf er es, 
ungeachtet seines schriftstellerischen Ruhmes, nie zu einem wirklich 
behaglichen Einkommen gebracht hat, hat ihn bis ins Alter be- 
driickt und gegeniiber seiner Frau mit Schuldgefiihlen erfiillt. Ihm 
blieb nicht verborgen, dafs seine Verleger von seiner schriftstelleri- 
schen Arbeit mehr profitierten als er. Fontane hat sich mit dieser 
Ausbeutung abgefunden und die Gkonomische Beschrankung wenn 
nicht als Tugend gepriesen, so doch als einen méglichen und brauch- 
baren Lebensstil ausgegeben. In einem Brief an seine Tochter vom 
13. Mai 1883 verteidigt Fontane die darbende Pflichterfiillung gegen 
die Anspriiche der Empfangerin und ihre Unzufriedenheit mit der 
haufigen schlechten Laune der Mutter: ,,Nur mit dem Siege der 

| Pflicht iiber die Neigung, nur dem Verzichtenk6énnen, nur der Er- 
kenntnis und dem Handeln danach [. . .], dieser, ich darf uns beiden
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das Zeugnis ausstellen, klugen und gewissenhaften Innehaltung be- 

stimmter Normen verdanken wir es, dafs wir ehrlich gelebt, unser 

Haus ordentlich bestellt und unsre Kinder anstandig erzogen haben. 

Mamas Verdienste nach dieser Seite hin sind sehr grofs; ich habe es 

mir sauer werden lassen, aber das Haushalten, das Auskommen mit 

dem miihvoll und sparlich Erworbenen ist schwerer und namentlich 
auch niederdriickender als das Erwerben selbst.“ Dies ist die 

Stimme des biirgerlichen Hausvaters, der, kaum traut man es Fon- 

tane zu, das Sich-nach-der-Decke-Strecken als Sieg der Pflicht iiber 

die Neigung kantisch heroisiert. Fontane erfahrt seine biirgerliche 

Existenz als eine konomische Zwangslage, in der die Selbstbehaup- 

tung Anpassungen und Einschrankungen fordert. Wie andere Briefe 
zeigen, ist er sich im klaren, dafi er fiir diesen Lebenskampf nicht die 

_ optimalen Voraussetzungen mitbrachte (ohne Adel, keine Universi- 
titsausbildung), und bewaltigt diese ungiinstige Situation durch eine 
Ethik der Selbstbeschrankung, die den schmerzhaften Anprall der 

Versagungen verringert. Der Zusammenhang von Arbeit und Gliick, 

auf dem die Tochter in ihrem Brief wahrscheinlich insistierte (siehe 

Corinna in Frau Jenny Treibel), wird unterdriickt. Wie Fontane 

auch seinem Sohn Theodor verdeutlichen méchte, ist das Gliick 

durch Arbeit nicht zu erwerben. Das Gliick realisiert sich vielmehr 

in der Betrachtung, in der Freude an den Dingen, ohne daf$ man sie 
besitzen muf: Es ,,gilt doch vom Gliick im ganzen dasselbe wie vom 
Gold: es liegt auf der StraSe, und der hat’s, der’s zu finden und auf- 

zuheben versteht“.11 Von einer anderen Seite nahert sich Fontanes 

Brief vom 13. Marz 1888 an seine Tochter der Frage. Hier unter- 

streicht der Schriftsteller skeptisch die Wertlosigkeit, ja Bedenklich- 

keit Skonomischer und gesellschaftlicher Erfolge und laf t neben der 

Natur nur noch Kunst und Wissenschaft gelten: ,, Wir haben nur das 

bi&chen Kunst und Wissenschaft, das uns, in ehrlicher Arbeit, tiber 

uns erhebt und haben als Bestes — die Natur.“‘!2 Denn in diesen Be- 

reichen, die fiir Fontane von der sozialen Praxis abgehoben sind, 

kann der Mensch sich noch verwirklichen; freilich nur solange, als 

er auf den konomischen Erfolg seiner Arbeit nicht sieht. So entsteht 
zwischen dem Schriftsteller und dem Biirger Fontane ein Huiat. 

Wahrend Fontane als homo oeconomicus mit dem vollen Wert seiner 
Arbeit nicht rechnen darf, den Mechanismen des literarischen 
Marktes ausgesetzt ist und dies auch als logisch anerkennt, darf der 

- Kiinstler Fontane sich in seiner Arbeit realisieren und diese Tatigkeit 
auch als sein Gliick begreifen, indem er beim Schreiben davon ab- 
sieht, daf§ er auch fiir den literarischen Markt produziert.
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Bisher wurde die Dialektik von Gesellschaft und Individuum skiz- 
ziert, aber nicht gezeigt, in welcher Weise die Kategorie der Arbeit 
fiir diesen Zusammenhang wesentlich ist. Wie verstehen wir das von 
der Fontane-Forschung mehrfach beobachtete Verdringen von 
produktiver Arbeit? Das Phanomen ist unschwer nachzuweisen. 
Der Fabrikant Treibel wird nicht bei der Arbeit gezeigt: wir lernen 
weder sein Kontor kennen noch die Fabrik mit ihren Arbeitern und 

| Angestellten. Es geniigt Fontane offenbar, da Treibel wohlhabend 
ist und sich den Luxus einer aufwendigen Lebensform leisten kann. 
Wahrend der gesellschaftliche Status des Kommerzienrates durch 
die Figurenkonstellation héchst subtil entfaltet wird, bleibt der 
okonomische Hintergrund bla und abstrakt. Das Gleiche gilt fiir 
die preufischen Gutsbesitzer und Offiziere. Uber das Verhiltnis 
von Gutsherr und Arbeiter, iiber die tagliche Routine des militari- 
schen Dienstes in der Kaserne gehen die Romane schweigend hin- 
weg. Diirfen wir aus diesen Beobachtungen schliefen, da& Arbeit fiir 
Fontanes Romane unwesentlich ist, dafs Fontane sie mit einem nega- 
tiven Vorzeichen versah, weil sie mit der Welt der kleinen Leute ver- 
kniipft ist? Eine eindeutige Antwort auf diese Frage ist nicht még- 
lich, weil sie zwei Aspekte enthalt — einmal die Frage nach der Be- 
deutung von Arbeit, zum anderen die Frage nach ihrem Wert. Der 
Zusammenhang dieser beiden Aspekte ist hypothetisch folgender- 
mafen zu formulieren: Die negative Einstellung zur Arbeit in Fon- 
tanes Werk, die sich nicht selten als Verdrangung dufert, verweist 
auf die Bedeutung dieser Kategorie fiir Fontanes fiktionale Welten. . 
Das angebliche Verschwinden der Arbeit folgt den gesellschaftlichen 
Prozessen. Nicht die Tatigkeit der Produktion kommt in den Blick, 
sondern ihr Ergebnis, und dieses wiederum nicht durch das Produkt, 
sondern durch die gesellschaftliche Konsequenz. Der Roman Frau 
Jenny Treibel schildert das soziale und kulturelle Verhalten der 
Bourgeoisie und nicht die Farbherstellung. Gleichermaffen werden 
nicht landwirtschaftliche Tatigkeiten in Effi Briest oder im Stechlin 
prasentiert, sondern die Lebenswelt des preufischen Adels. Die in 
dieser fiktionalen Lebenswelt geleistete Arbeit ist so weit verding- 
licht, dafS sie ganzlich unsichtbar geworden ist. Das heift freilich 
nicht, daf$ sie bedeutungslos ist. Gerade als eine abstrakte, unper- 
sdnliche Voraussetzung nimmt sie oft zwingende Gewalt an. In Jr- 
rungen, Wirrungen stellt sich die Entscheidung fiir Botho von Rien-
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icker so dar, da er zwischen Lene und Kathe von Sellenthin zu 
wahlen hat. Um seine Familie und sich selbst vor dem wirtschaftli- 
chen Untergang zu retten, entschlieft er sich, die reiche aber unge- 
liebte Kathe zu heiraten. Es ist die Fontanesche Entscheidung zwi- 
schen Pflicht und Neigung, die mit Kants Imperativ, wie Wolfel mit 
Recht angemerkt hat, #3 nichts mehr zu tun hat. Was Botho sich bei 
seinen Uberlegungen nicht verdeutlicht, ist die Tatsache, dafi seine 
Wahl ein unauflésbares Problem nur deshalb ist, weil die Gkono- | 
mische Situation seiner Klasse infolge der Agrarkrise ungiinstig ist. 
Verdinglichte Arbeit beriihrt das Schicksal der Figuren, ohne daf sie 
diese abstrakten Zusammenhange noch durchschauen k6nnen. : 

Diejenigen Romane, die der guten Gesellschaft gewidmet sind, 
konzentrieren sich, um eine Unterscheidung von Jiirgen Habermas 
einzufiihren, auf den Bereich des kommunikativen Handelns, wah- 
rend der Bereich des zweckrationalen Handelns in den Hintergrund 
tritt. Unter kommunikativem Handeln versteht Habermas symbo- 
lisch vermittelte Aktion: ,,Sie richtet sich nach obligatorisch gelten- 

den Normen, die reziproke Verhaltenserwartungen definieren und 
von mindestens zwei handelnden Subjekten verstanden und aner- 

kannt werden miissen.‘14 Wer sich in Fontanes Romanwelten nicht 

so verhalt, wie es die Gesellschaft erwartet, lost Sanktionen aus, die 

den Einzelnen als schmerzhaften Zwang betreffen. Darin unter- 
scheidet sich die Oberklasse nicht von den kleinen Leuten. Dort 
freilich, wo Fontane die Welt der kleinen Leute prasentiert, wird die 
andere Seite gesellschaftlicher Organisation, das zweckrationale 
Handeln, sichtbar. Die Arbeit riickt den Menschen hier auf den — 
Leib. Da sie ein Vermogen nicht besitzen, sind sie darauf angewiesen 
zu arbeiten. Diese bkonomische Notwendigkeit wird als ein Schick- 
sal angenommen, das mit Haltung zu bestehen ist. 

Diese Einstellung unterscheidet sich signifikant vom Frihrealis- 
mus; und man braucht hier nicht nur an Freytags Soll und Haben 
zu denken. Auch in Gottfried Kellers Novellen hat Arbeit einen ent- | 
schieden positiveren Charakter. In der Novelle Die drei gerechten 
Kammacher prasentiert Keller drei scheinbar mustergiiltige Hand- 
werker, die so arbeitswillig und bediirfnislos sind, daf sie, zum Au- 
ersten getrieben, sogar ohne Entgelt arbeiten wollen. Was es frei- 
lich mit diesen Mannern auf sich hat, erlautert sogleich der erste Ab- 
satz der Geschichte: Solche Gerechtigkeit, ,, welche niemandem zu- 
leid lebt, aber auch niemandem zu Gefallen, wohl arbeiten und er- 

werben, aber nichts ausgeben will und an der Arbeitstreue nur .
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einen Nutzen, aber keine Freude findet.“15 Als exemplarische Er- 
zahlung folgt dann die Geschichte der drei Kammacher, die nur ans 
Sparen denken, um schlieSlich das Geschaft des Meisters erwerben 
zu konnen. Ihre Menschlichkeit ist eingeschrumpft auf den Zusam- 
menhang von Arbeit und Geld. Weder haben sie Freunde noch 
ktimmern sie sich um Frauen. Bezeichnenderweise kommt ihr ge- 
meinsames Interesse an Ziis Biinzli erst zum Vorschein, als deren 

bescheidenes Vermégen zu einem Faktor ihrer Kalkulationen wird. 
| Dem Gemeinwesen, in dem sie leben, stehen sie fremd gegeniiber. 

Wohl nicht zufallig sind sie zugewanderte Reichsdeutsche, die den 
beschrankten politischen Horizont eines unterdriickten Landes ver- 
innerlicht haben. Fiir Gottfried Keller ist Tatigkeit ein wesentlicher 
Bestandteil des biirgerlichen Lebens — aber eben nur ein Teil. Sobald 
sie sich verselbstandigt und als 6konomische Produktion von der 
sozialen Praxis ablést, sobald also kommunikatives und instrumen- 
tales Handeln auseinanderfallen, unterliegt sie der moralisch-politi- 
schen Kritik. Dieser Zusammenhang wird exemplarisch im Fahnlein 
der sieben Aufrechten entfaltet, wo die Lebenswelt der Handwerker 
noch einmal in ihrer vorkapitalistischen Struktur gezeigt wird. 15 
Fur die sieben Handwerker, die sich als ,, Aufrechte“ zusammenge- 
schlossen haben, ist korperliche Arbeit die Grundlage ihres Lebens. 
Nicht nur in dem prosaischen Sinn, daf sie auf diese Weise ihren Le- 
bensunterhalt verdienen. Sie sind stolz auf das, was sie schaffen. In _ 

ihren Produkten kénnen sie sich verwirklichen. Am Profit sind sie, 
mit Ausnahme von Frymann, nur so weit interessiert, als er fiir die 
eigenen Bediirfnisse notwendig ist. In ihrem Kreis macht es daher 
keinen Unterschied, ob man reich ist wie Frymann oder arm wie der 
Schneider Hediger. Denn bewertet werden die Menschen danach, 
wie sie ihren praktischen, das heift auch politischen Aufgaben ge- 
recht werden. Und in dieser Hinsicht erweist sich Hediger trotz sei- 
ner Vermégenslosigkeit als gleichwertig, da er seine biirgerlichen 
Pflichten so gut erfiillt wie seine Freunde. Dieser politische Aspekt 
ist fiir die semantische Struktur des Textes ausschlaggebend. Die sie- 
ben Aufrechten sind eben nicht nur tiichtige Handwerker, sondern 
gleichzeitig wehrhafte Republikaner, das hei&t radikale Demokra- 
ten, die fiir die politische Emanzipation der Schweiz gestritten ha- 
ben. Fiir sie gehoren handwerkliche Arbeit, moralisch-biirgerliche 
Rechtschaffenheit und politische Freiheit unaufléslich zusammen. 
Bei Keller ist diese Lebenswelt gefahrdet, sobald ihr das Fundament 
der handwerklichen oder bauerlichen Arbeit fehlt. An zwei Figuren 
werden die gesellschaftlichen Wandlungen vorgefiihrt: auf der einen
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Seite Hedigers Sohn Karl, auf der anderen der Bauspekulant Ruck- 

stuhl. Karl tibt nicht mehr einen handwerklichen Beruf aus, er ist 

vielmehr bei der Regierung als Schreiber angestellt. Dem alten Mei- 

ster erscheint die ,,Federfuchserei“ als eine bedenkliche Neuerung, 

aus der unmoralische Anspriiche erwachsen miissen. Hediger erklart 

im Gespraich mit den Freunden: ,,Ich kann euch versichern, ich er- 

schrecke jedesmal, wenn einer [seiner Séhne] mit einer feineren Zi- 

gare mir ins Haus kommt! Wird er nicht dem Luxus und der Ge- 

nufsucht anheimfallen? denke ich. Sehe ich eine der jungen Frauen 

mit einem neuen Kleid einherziehen, so fiirchte ich, sie stiirze den 

Mann in iible Umstande und Schulden.‘1* Diese jakobinische Lu- 

xuskritik wird in der Novelle griindlich widerlegt. Hedigers Fest- 

halten an altbiirgerlicher Ehrbarkeit, die den Genufs als feudales La- 

ster perhorresziert, erweist sich als lebensfremd, denn der eigene 

Sohn besitzt, wie sich auf dem Schiitzenfest herausstellt, die gleichen 

biirgerlich-politischen Tugenden wie der Vater. Durch seine Rede 

wie durch seine Meisterschaft als Schiitze beweist er seine Vollgiil- 

tigkeit als Citoyen. Mehr noch: durch List entlarvt er den Rivalen 

Ruckstuhl, der sich, gefordert durch Meister Frymann, eine vorteil- 

hafte Ehe mit Hermine Frymann ausgemalt hatte. Kellers Charakte- 

ristik dieses Gegenspielers unterstreicht den Zusammenhang von 

Arbeit und Rechtschaffenheit: ,,Seines Zeichens ein Buchbinder, ar- 

beitete er seit geraumer Zeit keinen Streich mehr und lebte aus den | 

in die Héhe geschraubten Mietzinsen alter Hauser, die er mit Ge-. 

schick und ohne Kapital zu kaufen wufte.“17 Mit diesem Spekula- 

tionsgeist tritt ein fremdes, korrumpierendes Element in Kellers 

Welt. Ruckstuhl nutzt die Veranderungen des Marktes zu seinem 

Vorteil aus. Nicht daf er andere Menschen fiir sich arbeiten laft und 

den Mehrwert dieser Arbeit fiir sich abschépft, macht ihn bei Keller 

so fragwiirdig, sondern da er den Wert der Arbeit nicht mehr be- 

greift, da er folglich auch in der sozialen Praxis, als Enemann und | 

Familienvater unzuverlassig ist. Karl Hediger baut seinen Plan auf 

das Geltungsbediirfnis seines Opponenten und entlarvt dessen | 

Hohlheit, indem er ihn zum exzessiven Genuf verleitet. Wenn am 

~ Schluf der Novelle, nach dem bewahrten Schema der Komddie, das 

getrennte Liebespaar iiber die feindlichen Widerstande triumphiert, 
bedeutet dies, daf der republikanische Rigorismus mit der neuen, 
gewandelten Lebenssituation verséhnt wird. Diese harmonische 
Synthese, durch die Das Fahnlein der sieben Aufrechten zu einer pa- 
triotischen Musternovelle wurde, war freilich eine Verklarung, wel- 
cher die reale Geschichte nicht folgen sollte. Hedigers Warnung vor __
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dem kapitalistischen Reichtum, sein Lob des beschrankten Wohl- __ 
standes (,,Gliicklicherweise gibt es bei uns keine ungeheuer reichen 
Leute, der Wohlstand ist ziemlich verteilt‘‘18) wird nicht kritisch wi- 
derlegt, sondern nur durch die emphatische Verteidigung der demo- 
kratischen Gesinnung in Karls Festrede zum Schweigen gebracht. 

In Kellers letztem Roman, dem Martin Salander (1886), wird die 
Konstellation erneut aufgegriffen, freilich nicht mehr harmonisch 
aufgelést. Wiederum ist es der Gegensatz von Arbeit und Scheinta- 
 tigkeit, Ehrlichkeit und Korruption, politischem Engagement und 
ideologischem Opportunismus, der die Entwicklung der Handlung 
bestimmt. An die Stelle des diimmlichen, noch leicht zu iiberlisten- 

| den Ruckstuhl sind die Briider Weidelich getreten, denen es fast mii- 
helos gelingt, die Gesellschaft zu tduschen, ja selbst den erfahrenen 
Martin Salander durch ihre formale Bildung zu beeindrucken. Noch 
einmal greift Keller zum Mittel des Kontrasts: auf der einen Seite die 
alte Generation, die ihr Vermégen durch ehrliche Arbeit erworben 
hat und von dort her ihren Anspruch auf politische Beteiligung ab- 
leiten kann, auf der anderen Seite die junge, die den Boden unter den 
Fiiffen verloren hat. Isidor und Julian Weidelich entscheiden sich 
gegen den handwerklichen Beruf ihres Vaters, mit dem dieser zu 
bescheidenem Wohlstand gekommen ist. Von einer ehrgeizigen 
Mutter gefordert, erwerben sie eine hdhere Schulbildung, die ihnen 

| den Zugang zu 6ffentlichen Amtern eréffnet. Doch statt dem df- 
fentlichen Wohl zu dienen, unterschlagen und betriigen sie. Es geht 
Keller nicht darum, diesen Lebensweg realistisch-psychologisch zu 
entfalten; gemeint sind diese Charaktere als Kontrastfiguren zu 
Martin Salander und seiner Familie, Figuren, an der die Gefahren der 
Schweizer Griinderzeit dargestellt werden. Denn Salander ist selbst 
schon Teil dieser neuen Gesellschaft, in der handwerkliche Tatigkeit 
nicht mehr geachtet wird. An die Stelle der manuellen Arbeit, die 
auch immer das Interesse am bearbeiteten Gegenstand einschlieft, 
ist das abstrakte Geschaft getreten. Es entstehen undurchsichtige 
Verhdltnisse, wo zwischen dem ehrlichen Geschaftsmann und dem 

Betriiger nicht mehr leicht zu unterscheiden ist. Die Differenz zwi- 
| schen Salander und Wohlwend zum Beispiel beruht mehr auf der 

moralischen Gesinnung als auf der Tatigkeit selbst. Es ist der Ge- 
gensatz von angemessenem Profit auf der einen Seite und bedenkli- 
chen Transaktionen auf der anderen. Bezeichnenderweise bleibt 
Kellers Darstellung von Salanders Geschaften in der Schweiz und 
Brasilien vage. Das kritische Interesse des Romans gilt nicht so sehr 
der Arbeit selbst als der moralischen Bewaltigung einer veranderten
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- Lebenssituation, deren Struktur nicht mehr durchschaut wird. Inso- 

fern als der von Keller stipulierte Zusammenhang von Arbeit, Moral 

und politischer Praxis sich unter dem entwickelten Kapitalismus ge- 

lost hat, insofern als die liberale Offentlichkeit, auf die die friihere 

Novelle noch vertraute, nicht mehr problemlos funktioniert (Kritik 

des Parlamentarismus im Martin Salander), verengt sich die Kritik 

auf die Moral als den Bereich, in dem das Individuum noch autonom 

zu sein scheint. In Arnold Salander stellt Keller den jungkonservati- 

ven Sohn dar, der auf die Verirrungen der Zeit mit einem Programm 

solider Selbstbeschrankung antwortet: ,, Wollen wir in der Tat kleine 

Nabobs werden, die entweder ihr Leben dndern oder den weit iiber 

ihre Bediirfnisse reichenden Mammon 4ngstlich vergraben miissen 

und in beiden Fallen vor sich selbst lacherlich sind? Zudem bist Du 

ja Politiker und Volksmann, ich bin meines Zeichens Geschichts- 

freund und Jurist; es steht also uns beiden besser an, wenn wir in | 

schlicht biirgerlichen Verhaltnissen und Gewohnheiten bleiben, wie 

du es bis jetzt so musterhaft getan hast.“19 So entsteht am Schlufs der | 

Eindruck, als ob es im Belieben des Einzelnen stehe, das Geschaft 

zu erweitern oder nicht: Durch Bescheidung sollen die Auswiichse 

der Griinderzeit tiberwunden werden. | 

IV 

Eine vergleichbare Konstellation und Lésung ist bei Fontane bereits 

undenkbar. Kellers Kritik des Kapitalismus bemerkt die professio- 

nelle Spezialisierung und das Abstraktwerden der Verhiltnisse, doch 

halt sie an der moralischen Autonomie des Individuums fest. Das gilt 

auch noch fiir den Martin Salander, in dem die Losung der friiheren 

Novelle skeptisch zuriickgenommen wird. Der Charakter der Kel- 

lerschen Gestalten zeigt sich daran, ob sie den Verlockungen der 

neuen Produktionsverhiltnisse widerstehen oder nicht. Die gesell- , 

schaftliche Determination geht auch im Martin Salander nicht so 

weit, da die Méglichkeit der Entscheidung entfallt, dafS das Indivi- 

duum seine Situation in der Gesellschaft als unausweichlichen 

Zwang erfahrt. Insofern ist Arbeit auch in Kellers spatem Roman 

immer mehr als Mittel der Selbsterhaltung. Selbst in ihrer abstrakten 

- kapitalistischen Gestalt bleibt sie die Voraussetzung einer freien po- 

litischen Gemeinschaft. Wenn Fontane die kleinbiirgerliche Welt als 

einen Lebensraum darstellt, ist von dieser moralischen Autonomie 

nicht mehr die Rede. Das Beispiel des 1891 entstandenen Romans
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Mathilde Mohring (ver6ffentlicht 1906) ist in unserem Zusammen- 
hang besonders aufschlufreich, weil hier das kleinbiirgerliche Milieu 
im Mittelpunkt steht, wahrend die gute Gesellschaft, der sich die 
Heldin nahern méchte, nur gestreift wird. Werner Hoffmeister hat 
als erster nachgewiesen,”° mit welchen subtilen Mitteln Fontane den 
sozialen Kosmos dieser Welt aufbaut, wie das, was auf den ersten 
Blick als eine Menge von identischen Teilen erscheint, sorgfiltig ge- 
gliedert ist. Die gesellschaftliche Stufenleiter, auf der die entschlos- 
sene Heldin ihre Anspriiche mit Energie und Geschick vertritt, 
reicht von der Putzfrau bis zum aristokratischen Landrat. Ahnlich 
wie Kellers gerechte Kammacher ist Mathilde ausschlieSlich mit ih- 

: ren privaten Interessen beschaftigt und zégert nicht weniger als die 
Handwerksgesellen, andere Menschen zu diesem Zweck zu mani- 
pulieren. Doch wahrend Keller bereits im ersten Ansatz der Novelle 
dem Leser verdeutlicht, wie er die Geschichte verstanden wissen will, 
ist Fontanes Intention weniger sinnfallig. Auch die neuere Kritik hat 
keinesfalls zu einem Konsensus der Auffassung gefiihrt. Wahrend 
Hans-Heinrich Reuter?! und Hoffmeister trotz mancher Differen- 
zen in der Deutung der gesellschaftlichen Situation gemeinsam die 
Emanzipation der Heldin hervorheben, diese also als eine wesentlich 
positive Figur betrachten, begreift Giinther Mahal Mathilde M&h- 
rings sozialen Aufstieg als eine distanzierte Studie Fontanes, die jede 
Sympathie mit der Heldin bewuft ausschlieSt.22 Mahal argumen- 
tiert, daf$ die Emanzipation erkauft wird ,,um den Preis einer Ver- 
kiirzung des Humanen“.?3 In der Auseinandersetzung mit Reuter 
besteht Mahal darauf, daf§ Mathilde Mohring als Modell weiblicher 
und gesellschaftlicher Emanzipation unbrauchbar sei. Auf die Ursa- 
chen dieser widerspriichlichen Deutungen werde ich spater zuriick- 
kommen. 

Wie bei den meisten Spatwerken Fontanes reduziert sich die Ge- 
schichte auf ein Minimum. Mathilde Méhring, die Tochter eines 
verstorbenen Buchhalters, verlobt sich mit dem Jurastudenten Hugo 
Grof$mann, der in der bescheidenen Wohnung ihrer Mutter in der 

: Georgenstrafe in Berlin ein Zimmer gemietet hatte. Mathilde be- 
| greift die Anwesenheit des verbummelten Studenten aus gutbiirger- | 

lichem Haus als ihre Gelegenheit, um aus dem beschrankten klein- 
biirgerlichen Milieu herauszukommen. Zielstrebig bringt sie den 
tragen Verlobten durch das juristische Examen und verschafft ihm 

_ eine Stellung als Biirgermeister im westpreufischen Woldenstein. 
Der Erfolg ist von kurzer Dauer. Als der Ehemann an einer Lungen- 
entziindung stirbt, kehrt sie nach Berlin zuriick und wird Lehrerin.
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» 
Uber ihre berufliche Arbeit heift es: ,,Sie ging mutig ans Werk, 

hatte frischere Farben als friiher und war gekleidet wie an dem Tage, 

wo sie von Woldenstein wieder in Berlin eintraf. [. . .] Das seitens 

der Schuldeputation in sie gesetzte Vertrauen hat sie gerechtfer- 
tigt.‘<24 | 

Alle bisherigen Deutungen des Romans gehen davon aus, daf die 

einzelnen Teile sich zu einem organischen Ganzen runden. Mir 

scheint, da& diese nie hinterfragte Voraussetzung datiir verantwort- 

lich ist, da& ein Konsensus iiber die Botschaft des Romans nicht er- 

reicht werden konnte. Die verschiedenen Interpretationen haben je- 

weils ihr Moment an Wahrheit, insofern sie bestimmte Aspekte des 

Textes in den Vordergrund riicken und dann die determinierende 

Bedeutung eben jener Aspekte unterstellen. Dagegen ware die Mog- 

lichkeit zu erproben, inwieweit durch die Verkniipfung verschiede- 

ner Motive und Themen ein widerspriichlicher Text entstand, dem 

Fontane méglicherweise aus diesem Grund die Veréffentlichung 
verweigerte. Die Komposition des Romans beruht auf einer Reihe 

von Gegensatzen, aus deren Relation zueinander sich allererst die 

Struktur des Ganzen ergibt. Die strukturierenden Gegensatzpaare 

sind aus anderen Romanen Fontanes vertraut: die gesellschaftliche 

wie charakterliche Mesalliance, die Opposition von Tiichtigkeit und 

Lebensschwache, der Kontrast des kleinbiirgerlichen und des elita- 

ren Milieus, und schlieSlich der Gegensatz von Leistungsethik und 

isthetischer Mufe. Im wesentlichen verteilen sich die gegensatzli- 
chen Elemente auf die beiden Hauptfiguren. Sosehr Mathilde Moh- 

ring im Zentrum des Romans steht, so darf Hugo Grofmann als 

kontrastierende Gestalt nicht unterschatzt werden. Thematisch ver- 

tritt er die Seite des Lebens, die, wie Reuter mit Recht hervorgeho- 

ben hat,?5 fiir Fontane biographisch nicht unwichtig war. Seine Le- 

bensuntiichtigkeit, die sich im Denken wie im Handeln nur allzu 

sehr zeigt, geht Hand in Hand mit asthetisch-literarischen Neigun- 

gen. Statt fiir das Examen zu pauken, liest er Schillers Dramen und 
vertieft sich in englische Romane. Diese asthetischen Interessen, die 
Hugo mit dem ausgeflippten Studenten Rybinski und seiner Bohe- 
mewelt verbinden, weisen auf einen Bereich, dem Mathilde ab- 

lehnend gegeniibersteht. Fiir sie ist diese Lektiire eine nutzlose Be- 
schaftigung, die erst dann einen Zweck erhilt, wenn sie die Form — 
gesellschaftsfahiger und den sozialen Status hebender Bildung an-_ 
nimmt. In diesem Sinn steuert sie nach der Verlobung Hugos ge- 
fahrlichen Neigungen, bis die berufliche Karriere gesichert ist. 

Von allen weiblichen Gestalten Fontanes ist Mathilde Mohring
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zweifellos die biirgerlichste — in ihrer Biirgerlichkeit konsequenter 
als Jenny Treibel, die sich als poetisches Gemiit mifversteht und erst 
angesichts der konkreten Bedrohung ihre 6konomischen Interessen 

_ hartnackig und erfolgreich verteidigt. Mathilde kann sich in ihrem 
kleinbiirgerlichen Milieu als filia hospitalis nicht einmal den Luxus 
des Poetischen erlauben. Fiir ihre Form der Rationalitat ist das Le- 
ben eine Kalkulation, in der man zu den richtigen Ergebnissen ge- 
langt, wenn man die Fakten richtig einsetzt und die entsprechenden 
Schliisse aus ihnen zieht. Man muf die Logik der Gesellschaft ken- 
nen und sie sich zu eigen machen. Mathilde ist pragmatisch und be- 
rechnend, kennt ihre Ziele und weif die entsprechenden Mittel rich- 
tig zu wahlen: biirgerliche Rationalitit im Kleinformat, aber nicht 
ohne eine gewisse Grofe in der Konsequenz. Ihre Berliner Lebens- 
welt mag eng sein, doch geniigt dieser kleine Ausschnitt, um das 
Ganze zu verstehen. Auch unter veranderten Bedingungen, in Wol- 

| denstein als Gattin des Biirgermeisters, kann sie ihren Erfolg fortset- 
zen, weil sie die Bediirfnisse und Schwachen der Mitmenschen rich- 
tig einzuschatzen versteht — die Eitelkeit des Landrats, die 
okonomischen Interessen der Kaufleute, das komplizierte Verhilt- | 
nis der Konfessionen usw. Mathilde setzt sich durch, weil sie durch- 
schaut, wie die sie umgebende Gesellschaft funktioniert, und weil sie 
(die nicht zu vergessende andere Seite) diese Ordnung auch fiir sich 
anerkennt. Zu Beginn des 17. Kapitels gibt der Erzahler folgenden 
Kommentar: ,,Zu Thildens besondren Eigenschaften gehérte von 
Jugend auf die Gabe des Sichanpassens, des Sichhineinfindens in die 
jedesmal gegebene Lage.“?6 So kann sie den Riickschlag nach dem 
plétzlichen Tod Hugos ohne emotionale Schwierigkeiten verarbei- 
ten und sich auf den status quo ante wieder einstellen. Aus dieser Fi- 
higkeit der sozialen Disziplinierung erwachst ihr die Kraft, einen 
neuen Beruf zu wahlen und sich in ihm durchzusetzen. Was sie von 
Jenny Treibel trennt, ist nicht nur der unterschiedliche soziale Sta- 
tus. Im Gegensatz zur Kommerzienratin begreift sie niichtern ihren 
eigenen Sozialcharakter und seinen Zusammenhang mit dem Milieu, 
in dem sie aufwuchs. Ihre Selbsteinschatzung lautet: ,, Von Natur bin 

ich geradeso wie Mutter, sie berechnet immer, was es kostet, und ich 
. rechne mir den Vorteil aus.“?7 Wenn in einer antagonistischen Klas- 

| sengesellschaft die eigene Existenz permanent gefahrdet ist, bleibt 
fiir das Sch6ne, Gute und Wahre nicht viel Raum. So weifs Mathilde 
MGhring genau, wer sie ist, aber sie kennt ihr Selbst nicht. Im Falle 
von Jenny Treibel besteht ein Widerspruch zwischen dem eigenen 
Anspruch auf humane Bildung und dem tatsichlichen Handeln, das
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Skonomisch motiviert ist. Sie durchschaut ihre eigenen Motive 
nicht. Mathilde hingegen kennt ihre eigenen Motive, wie sie die Mo- 
tive und Interessen der anderen durchschaut. Ihr Scharfblick erreicht 
freilich dort seine Grenze, wo die Totalitat der Gesellschaft in den 

Blick kommt. Sie kann sich eine andere Gesellschaftsordnung nicht 
einmal vorstellen; die vorgefundene Realitat ist fiir sie Realitat 

schlechthin. Daher bezieht sich auch ihr Wille aufzusteigen immer 

nur auf die gegebene Gesellschaftsordnung, deren Normen sie fiir 

sich anerkennt. So wie sie die anderen beurteilt, weif sie sich standig 

beobachtet und beurteilt. Dem Urteil der Umwelt kann sie sich nicht 

entziehen, den sozialen Mechanismus der intersubjektiven Kon- 

trolle nicht hinterfragen. Tate sie es, verlore sie die pragmatische Si- 

cherheit im Umgang mit der sozialen Wirklichkeit. So bleibt sie sich 
bei allem Scharfsinn auch wieder ganz fremd. Der Zugang zur eige- 
nen Subjektivitat ist ihr verstellt durch die von auf en auferlegte so- 

ziale Rolle. 
In der Sprache des Dialogs verrat sich diese Entfremdung vor al- 

lem. Dort wo Mathilde die Rolle der Dame aus guter Familie spielt, 

gebraucht sie die dazu passenden Formeln, die zu ihrem rechnenden 

Ich nicht passen wollen. So in der Unterhaltung mit der Mutter, die 

ihr nahelegt, nach dem Tod des Gatten den Madchennamen wieder 
anzunehmen: ,,Was denkst du dir nur? Ich bin kein Fraulein und 

habe meinen Stolz als Frau und Witwe, wenn ich auch kein Pfand 

seiner Liebe unterm Herzen trage.‘‘?8 Oder in der Unterhaltung mit _ 

dem Landrat: ,,Ich darf sagen, daf§ die Reden des Fiirsten [Bis- 
marcks] erst das aus mir gemacht haben, was ich bin. Es ist so oft 
von Blut und Eisen gesprochen worden. Aber von seinen Reden 
mochte ich fiir mich pers6nlich sagen diirfen: Eisenquelle, Stahlbad. 
Ich fithlte mich immer wie erfrischt.“?9 Solche Sprechblasen verwei- 
sen in der Tat schon auf Sternheims Figuren aus dem ,,biirgerlichen 
Heldenleben“. 

Die biirgerliche Lebenswelt Mathilde Méhrings und Hugo Grof- 
manns ist eine Welt des Miissens: Normen und Konventionen 
schreiben das Verhalten vor. Wahrend Mathilde diese Forderungen 
verinnerlicht hat, kann sich Hugo wenigstens andere, reizvollere 
Méglichkeiten vorstellen. Er leidet an dem Widerspruch zwischen 
der biirgerlichen Anstandigkeit, der er entstammt und auf die hin er 
studiert, und der Welt der Literatur, in der das Leben so viel interes- 
santer ist. Gerade gegen den Kernbereich biirgerlichen Denkens, ge- 
gen die Rechtfertigung des Lebens durch Arbeit, hegt er eine natiir- 
liche Abneigung. Wenn er sich mit Mathilde verlobt, ruft er die
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verk6rperte biirgerliche Ideologie zu Hilfe, um sich auf den rechten 
Weg bringen zu lassen: ,,Es ist ein merkwiirdiges Madchen [. . .] 
nicht eigentlich schén, wenn man sie nicht zufallig im Profil sieht, 
aber klug und tapfer, ich méchte sagen, ein echtes deutsches Mad- 
chen, charaktervoll, ein Wesen, das jeden gliicklich machen muf, 
und von einer grofen Innerlichkeit, geistig und moralisch. Ein Ju- 
wel.“‘30 Dieser Monolog hat eine doppelte Funktion. Er zeigt durch 
seine sprachlichen Klischees, da& Hugo fiir bare Miinze nimmt, was 
Mathilde ihm vorgespielt hat, und er enthilt die Legitimation einer 
Verbindung, die Hugos wirklichen Neigungen nicht entspricht, 
denn diese ziehen ihn mehr zum Theater und zur, Tochter der Luft“ 
als zum ,,echten deutschen Madchen“, das heift der birgerlichen 
Hausfrau. Durch die gesellschaftliche Mesalliance ruft er sich zur 
moralischen Ordnung zuriick und unterwirft sich in der Person der 
Verlobten dem biirgerlichen Arbeitsethos. Mathilde erinnert ihn, 
der die Mufe liebt, an die gesellschaftlichen Zwange: ,,Ich bin auch 
fiir Sichputzen und fiir Vergniigen. Aber mit Arbeit muf es anfan- 

, gen. Daf wir arme Leute sind, weit du, und daf du nicht reich bist, 
weift du auch. Zweimal null macht null.“31 Um sich als Verlobter 
und kiinftiger Ehemann auszuweisen, hat Hugo zuniachst das Ex- 
amen zu bestehen: ,, Verlobt sind wir, das heift also, wir wollen doch 
mal heiraten und in eine christliche Ehe eintreten. Darum muf ich 
bitten. Komme mir nicht so mit blo driiberhin. Dafiir bin ich nicht. 
Alles mu& sein Vergniigen haben, aber auch seinen Ernst.‘‘32 Die ge- 
sellschaftliche Logik dieser Rede ist offenbar: Um sich zu erhalten, 
muf} der Arme oder Vermogenslose seine Arbeitskraft verkaufen. 
Diese 6konomischen Gesetze sind in Mathildes Plinen freilich nur 
die Voraussetzung fiir den gesellschaftlichen Aufstieg. Es kommt 
Mathilde gar nicht so sehr auf die Arbeit oder das materielle Produkt 
an. Die juristische Ausbildung Hugos interessiert sie nicht als Vor- 
bedingung fiir die Herstellung einer gerechten Gesellschaft, sondern 
als formale Voraussetzung fiir ein Amt, welches Skonomische Si- 
cherheit verspricht und den sozialen Status anhebt. Die in der mo- 
dernen Gesellschaft eingetretene Arbeitsteilung wird als selbstver- 
standlich betrachtet. Dazu gehért auch die Diffamierung korperli- 
cher Arbeit. Zu ihr ist verurteilt, wem Bildung oder Vermogen fehlt. 
Bei der Darstellung der alten Runtschen, der Putzfrau, die selbst von 
den Kleinbiirgern noch ausgebeutet wird, verzichtet Fontane in die- 
sem Roman auf die poetische Verklarung, die er sonst, etwa in den 

_ Poggenpuhls, fiir die Dienstboten bereit halt. Kein menschliches 
Band halt hier Herrschaft und Diener zusammen; es handelt sich
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ausschlieSlich um Arbeit und Lohn. In dem Gesprach zwischen Ma- 
thilde und ihrer Mutter iiber die Anstellung der Putzfrau wird so- 
gleich ausgemacht, dafs man sie entlassen wird, wénn ein Bedarf nicht 
mehr besteht. 

Fiir diese Versachlichung der Beziehungen sind zweifellos nicht 
7 der Autor und seine Figuren verantwortlich, wie sehr auch die Fon- 

tane-Gemeinde Mathilde Mohring als eine Art Verirrung behandelt 
hat. Der Roman gibt den Blick frei auf eine Gesellschaft, in der jeder 
zusehen muf, wie er durchkommt. Dies ist Hoffmeister einzurau- 
men, der in Mathilde den underdog sieht. Doch Mathildes Aufstieg — 
durch Disziplin, Anpassung und ein gutes Maf an kleinbirgerlicher 
Repression ist nicht sofort mit Emanzipation gleichzusetzen. Denn 
auch auf den hoheren Sprossen der Gesellschaft ware Mathilde die 
angepafite Reprasentantin des Systems geblieben, hatte seine Vorur- 
teile reproduziert und seine Ideologie verbreitet. Aus ihr hatte eine 
zweite Jenny Treibel werden kénnen: die Bourgeoise, die vergessen 
mochte, daf sie aus kleinen Verhaltnissen kam. Hatte Fontane die 
Handlung in diesem Sinne fortgesetzt, ware eine Satire entstanden. 
Das Ende des Romans weist freilich in eine andere Richtung. Und 
hier beginnen die Deutungsschwierigkeiten, von denen anfangs die 
Rede war. Der gesellschaftliche Aufstieg bricht mit dem Tode Hu- 
gos ab. Dieser Tod wird im Roman konsequent motiviert. Hugo 
zieht sich bei Reprasentationsverpflichtungen eine Erkaltung zu; er | 
wie Mathilde wissen, daf er sich schonen miif$te. Doch aus Gel- 
tungsbediirfnis und Eitelkeit beteiligen sie sich an einer Schlitten- 
partie, auf der die Krankheit zum Ausbruch kommt. Mathilde be- 
geht einen Fehler und verliert ihren Einsatz. Die Folgen sind 
Witwenschaft, Verlust der sozialen Stellung und Riickkehr nach 
Berlin — voraussehbare Folgen. Unter dem Eindruck dieser Nieder- 
lage entschlief’t sich Mathilde, Lehrerin zu werden. Dem Entschluf 
geht ein Moment der Selbstreflexion voraus: ,,Ich habe mich ihm 
[Hugo] immer tiberlegen geglaubt. Es war nicht so. [. . .] Von den 
andren, zu denen Hugo gehGrte, hat man doch mehr, und ich will 
versuchen, dafs ich ein bifSchen davon wegkriege.‘33 Diese knappe 
und nicht eben genaue Selbstkritik verbindet den Schluf mit der 
Hauptgeschichte. Mathilde erscheint in einem neuen Licht. Das 
padagogische Studium und die Arbeit als Lehrerin haben, wenn ich 
recht sehe, eine veranderte Qualitat. Sie enthalten ein Moment an 
Emanzipation, das vorher gefehlt hat. Mathilde verzichtet namlich 
diesmal darauf, sich zu arrangieren und andere zu finessieren; viel- 
mehr bestimmt sie durch die eigene Arbeit, der ein hohes Sozialpre-
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stige nicht zugeschrieben werden kann (der Einwand der Mutter) ihr 
Schicksal. Die Ambiguitat des Romans, auf die Walter Miiller-Seidel 
mit Recht aufmerksam gemacht hat,34 findet hier ihre Erklarung. 
Vom Ende her liest sich der Roman als die Geschichte einer. Selbst- 
befreiung, der die friiheren Stufen wie die Verlobung mit Hugo und 
die Rolle als Frau Birgermeister in Woldenstein unterzuordnen 
sind. Liegt das Schwergewicht der Lektiire auf dem Hauptteil, wird 
man den Roman mit Giinther Mahal?5 als die Geschichte einer ver- 
unglickten Karriere lesen. 

Beide Lesearten iibersehen meines Erachtens die Veranderung 
nach dem 16. Kapitel, die sich bei Mathilde in einer neuen Einstel- 
lung zur Arbeit ausdriickt. Wahrend vorher Arbeit wesentlich als 
Zwang begriffen wird, tiberwiegt am Schluf das Moment der Selbst- 
verwirklichung: die Heldin gewinnt durch den Beruf ihre Identitat. 
Zwischen dem Hauptteil (Kap. 1-15) und dem Schluf liegt ein Hiat, 
der durch die Reflexion der Heldin iiber ihre Erfahrungen nur not- 

| diirftig verdeckt wird. Anders gesprochen: Der Ubergang von einem 
statischen Gesellschaftsbild, in dem Arbeit wesentlich spezialisierte, 
dem Individuum auferlegte Miihe ist, zu einem offen-dynamischen, 
in dem sich nicht nur Mobilitat innerhalb eines konstanten Systems 
abspielt, sondern zugleich ein qualitativer Wandel méglich ist, wird 

| im Text nicht begriindet. Ob Fontane diesen Bruch gespiirt hat und 
deshalb den Text nicht veréffentlichte, bleibt freilich eine Spekula- 
tion. | 

V 

Die geschilderte Konstellation wiederholt sich in Fontanes spateren 
Romanen: zum Beispiel Corinna Schmidts Versuch, der etwas arm- 
lichen Welt des Bildungsbiirgertums zu entrinnen und sich in der 
Bourgeoisie zu etablieren, oder Sophie von Poggenpuhls Anstren- 
gung, die finanzielle Misere der Familie zu verringern. Es sind Ver- 
suche, den vorgefundenen Platz in der Gesellschaft zu verbessern 
oder abzusichern. Corinna wird die Erfillung ihrer Wiinsche nicht 
gewahrt, weil diese sich als falsch und hohl erweisen. Und in den 
Poggenpubls schiitzt am Schlu& das Legat der Tante und Schwagerin 
die adelige Familie gegen den Abstieg, so dafs die Bedeutung der Ar- 
beit wieder in den Hintergrund tritt. Beide Romane thematisieren 
gesellschaftlichen Wandel, ohne den Konsequenzen nachzugehen. 
Der Schluf restituiert jeweils den status quo ante. Unsere Fragestel-
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— lung erlaubt uns, dieses Z6gern bei Fontane zu erlautern. Die Frage 
la&t sich so formulieren: Mit welchen Strategien ist das Neue, das. 
jenseits der vorgefundenen Gesellschaft liegt, episch aufweisen, 
ohne in die abstrakte Utopie zu verfallen? Weder der Adel noch die 
Bourgeoisie kamen fiir Fontane als Trager der Veranderung noch in 
Frage. In seinen spaten Briefen erwahnt Fontane dagegen wiederholt 
den vierten Stand.3° Die Romane differenzieren diesen Begriff und 
entfalten ihn als die Lebenswelt der kleinen Leute, den sozialen Be- 

reich zwischen Kleinbjiirgertum und Plebejern. Mathilde Mohring, 
die Witwe Pittelkow in Stine, Lene Nimptsch in Irrungen, Wirrun- 
gen sind beispielhafte Gestalten, die hier zu nennen waren. Das An- 
ziehende dieser Welt wird in den Romanen mehrfach beschworen. 
Am schliissigsten wohl von Botho von Rienacker, wenn er iiber 
Lene sagt: ,,Jeder Mensch ist seiner Natur nach auf bestimmte, mit- 

unter sehr, sehr kleine Dinge gestellt, Dinge, die, trotzdem sie klein 
sind, fiir ihn das Leben oder doch des Lebens Bestes bedeuten. Und 
dies Beste heift mir Einfachheit, Wahrheit, Natiirlichkeit. Das alles 
hat Lene; damit hat sie mir’s angetan, da liegt der Zauber, aus dem 
mich zu lésen, mir jetzt so schwer fallt.““37 Diese Reflexion verbindet | 
sich dann mit dem Bild der Maschinenwerkstatt, vor der die Arbeiter 
mit ihren Familien das Mittagsbrot verzehren. In diesem friedlichen 
Bild sieht Rienacker verwirklicht, was ihm als Ideal vorschwebt: 

_5,Mit einem Anflug von Neid sah er auf die Gruppe gliicklicher 
Menschen“,38 so kommentiert der Erzahler. Die Welt der kleinen 
Leute wird hier als Gliick beschworen, weil sie eine Ordnung darzu- 
stellen scheint, in der Individuum und Tatigkeit iibereinstimmen. 
Arbeit und taglich Brot und Ordnung“,?9 dies ist die Formel, die 
Botho sich vorhilt, um seinen eigenen Zustand kritisch zu iiberden- 
ken. Wahrend der Aristokrat sich gesellschaftlichen Zwangen aus- 
gesetzt sieht, vor denen er kapituliert, scheint das Volk in der Arbeit 
seinen Frieden zu finden. Botho beneidet den Arbeiter, der sich ohne 
weiteres durch seine Tatigkeit legitimieren kann, wahrend er selbst 
ohne gesellschaftliche Privilegien verloren ist. Auf die Frage, was er 
leisten kann, antwortet er sich: ,,Ich kann ein Pferd stallmeistern, ei- 
nen Kapaun tranchieren und ein Jeu machen. Das ist alles, und so 
hab ich denn die Wahl zwischen Kunstreiter, Oberkellner und Crou- 

pier.““40 Die feudale Perspektive triigt noch in -der Selbstkritik. 
Botho muf die Arbeitswelt asthetisieren und idyllisch umgestalten, 
um das Gegenbild des humanen Gliicks zu gewinnen. Diese Ver- 
zeichnung angesichts der Fabrikarbeiter bestimmt sogar noch sein 
Verhaltnis zu Lene, deren Berufsalltag ihm fremd bleibt. Auch sie
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spricht nicht iiber Arbeit, weil sie die Beziehung gerade als Befreiung 
vom alltaglichen Druck erlebt. Im gemeinsamen Ausflug nach Han- | 
kels Ablage konstituiert sich fiir kurze Zeit ein besonderer Raum, 
wo die Liebenden, losgelést von ihren sozialen Rollen, nur noch als 
Individuen miteinander verkehren. Dieser Moment gewahrt Gliick, 
Anndherung an die ideale Ordnung. Zu diesem Bereich gehort auch, 
so merkwiirdig dies scheint, die Arbeit. Freilich ist genau zu bestim- 
men, in welcher Weise. Botho und Lene sind Zuschauer. Er macht 
sie beim Spaziergang darauf aufmerksam, wie auf der Werft gearbei- 
tet wird, wahrend Lene eine Magd am Steg beobachtet. Diese Pas- 
sage sei vollstandig zitiert, weil ihr zentrale Bedeutung zukommt: 
Lenes Interesse galt ,,einer hiibschen Magd, die mitten auf dem Bret- 
tergange neben ihrem Kiichen- und Kupfergeschirr kniete. Mit einer 
herzlichen Arbeitslust, die sich in jeder Bewegung ihrer Arme aus- | 
driickte, scheuerte sie Kannen, Kessel und Kasserollen, und immer, 

wenn sie fertig war, liefS sie das platschernde Wasser das blankge- 
scheuerte Stiick umspiilen.‘‘41 

| Die Beschreibung erinnert an eine hollandische Genreszene. Of- 
fenbar empfindet die Magd ihre Tatigkeit nicht als Mihe, sondern 
als Freude, so sehr, da der praktische Zweck, die Reinigung des 
Geschirrs, gegeniiber dem Asthetischen, der sinnlichen Freude an 
den blanken Gegenstanden, zuriicktritt. In diesem Bild komprimiert 
sich Arbeit ohne gesellschaftlichen Zwang, ein Tun, das seinen 
Zweck in sich selbst tragt. Indes ist es nur ein Bild, Lene und Botho 
bleiben passive Zuschauer. Und ob die Magd ihre Abhangigkeit als 
Gliick empfindet, wissen wir nicht. In der ungestellten Situation 
manifestiert sich augenblicklich, wie es sein kénnte, aber eben in 
Wirklichkeit keine Dauer hat. Sobald Lene an die realen Verhaltnisse 
denkt, in der Menschen, obgleich sie sich lieben, einander nicht hei- 
raten kénnen, weil sie verschiedenen Klassen angeh6ren, verlieren 
die ,,Ordnung“ des einfachen Lebens und das Gliick der Arbeit ih- 
ren idyllischen Charakter. In der Sprache von Marx’ Pariser Manu- 
skripten: ,,Seine [des Menschen] Arbeit ist daher nicht freiwillig, | 
sondern gezwungen, Zwangsarbeit. Sie ist daher nicht die Befriedi- 
gung eines Bediirfnisses, sondern sie ist nur ein’ Mittel, um Bediirt- 

| nisse aufer ihr zu befriedigen.“42 Die Arbeit hat sich vergegenstand- 
licht, das heift sie hat sich aufgespalten in eine Tatigkeit und ein 
Produkt als Ergebnis, das dann dem Arbeitenden als etwas Fremdes, 

ihm nicht mehr ZugehGriges entgegentritt. Der fiir Fontane wichtig- 
ste Aspekt der Verdinglichung ist die Riickwirkung auf den Arbei- 
tenden selbst. Indem er seine Arbeitskraft auf dem Markt anbieten
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mufs, wird er selbst zur Ware, gehdrt sich nicht mehr selbst und ver- 
liert-schlieSlich, wie das Beispiel Mathilde Mohrings zeigte, seine 
Subjektivitat. ,,Dies Verhaltnis ist‘, wie Marx erlautert, ,,das Ver- 
haltnis des Arbeiters zu seiner eigenen Titigkeit als einer fremden 
ihm nicht angehGrigen, die Tatigkeit als Leiden, die Kraft als Ohn- 
macht. “‘43 So ist beim Anblick der Magd die Reaktion Lenes Trauer 
und Schmerz iiber die Versagungen, die aus ihrem konkreten Le- 
benszusammenhang notwendig hervorgehen, insofern er Teil der 
gesellschaftlichen Totalitat ist. Die Ordnung, von der Rienacker 
traumte, das einfache Leben, verwirklicht sich fiir Lene nur in einer __ 
verengten Gestalt: als Anstandigkeit namlich in der Ehe mit dem 
tiichtigen Fabrikmeister Gideon Franke. Die Worte, die Franke be- 
nutzt, um seine Verbindung mit Lene und sein Lebensziel zu be- 
schreiben, klingen wie ein Echo von Bothos Worten: ,,Auf die 
Proppertat kommt es an und auf die Honnettitat kommt es an, und 
auf die Reellitat. Und auch im Ehestand.‘‘44 Indessen meinen sie 
nicht mehr das Gliick des einfachen Lebens, sondern ein Sichabfin- 
den mit gesellschaftlicher Wirklichkeit. Aus der Vision der natiirli- 
chen Ordnung ist kleinbiirgerliche Ehrenhaftigkeit geworden. 

VI | 

Wir haben jetzt den Punkt erreicht, wo wir iiber die Bedeutung und 
Funktion von Arbeit in Fontanes Roman allgemeinere Aussagen _ 

7 machen konnen. Die anfangs erdrterte These, daf’ Fontanes Romane 
am Thema Arbeit nicht interessiert seien, erwies sich als unhaltbar. 
Selbst dort, wo die Welt des Adels dargestellt wird, ist unser Thema 

_ nicht zu eliminieren, weil dort die Hauptfiguren entweder nicht ar- 
beiten oder nicht bei der Arbeit gezeigt werden. Vielmehr ist zu sa- 
gen: Weil Fontanes Gesellschaftsromane den sozialen Charakter 
von Arbeit, das heif’t den Zusammenhang von Produktivkraften, 
Produktionsverhaltnissen und Sozialstruktur begriffen haben und 
im Detail nachweisen, versagen sie sich, das ,, Volk bei der Arbeit“ 

_ zuzeigen, also so zu tun, als ob die Abbildung der Produktionsstit- 
ten als eines Stiickes Natur iiber die menschlichen Verhiltnisse etwas 
aussage. Scharfer als Keller hat Fontane bemerkt, wie der friihbiir- 
gerliche Stolz auf Arbeit, der noch bei Julian Schmidt zum Ausdruck 
kommt, ideologisch geworden ist. Selbsteritfaltung und berufliche 
Tatigkeit sind getrennte Bereiche geworden. Wahrend Keller auch 
im Martin Salander noch daran festhalt, da8 der miindige Biirger
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sich in der Arbeit verwirklichen kann und soll, sofern er nur gegen 
die Verlockungen des Kapitalismus moralisch gefeit ist, sind bei 
Fontane die Verhiltnisse in der Regel starker als das Subjekt. Nicht 

_-zufallig erregte Fontane gerade mit Stine, der ,,Hurengeschichte“, 
in der wilhelminischen Gesellschaft Anstof. Diese wollte nicht ho- 
ren, daf fiir die Moral kein Raum bleibt, wenn die materielle Sicher- 
heit fehlt. Die Witwe Pittelkow erwidert auf den Einwand der jiin- 
geren Schwester, man kénne von der eigenen Arbeit ehrbar leben: 
Ach Jott, Arbeit. Bist du jung, Stine. Gewifs, Arbeiten ist gut, und 
wenn ich mir so die Armel aufkremple, ist mir eigentlich immer am 
wohlsten. Aber, du weift ja, denn is man mal krank un elend, un 
Olga muf in die Schule. Wo soll man’s denn hernehmen?*5 Das 
Verhaltnis zum Grafen Haldern beruht auf 6konomischem Zwang. 
Zwischen einer moralischen und einer unmoralischen Lésung hat sie 
gar nicht mehr die Wahl. Um sich zu behaupten, muf sie sachlich 
sein, das heift sich zur Ware machen. An diesem fiir die Zeitgenos- 
sen so bedenklichen Beispiel wird die allgemeine Logik deutlich. Es 
zahit der finanzielle Erfolg, nicht das subjektive Interesse oder die 
moralische Entscheidung. 

| Fontanes Romane negieren nicht, wie man wohl unterstellen 
k6nnte, den humanen Wert von Arbeit, sie kritisieren vielmehr die 
Bedeutung der Arbeit in der zeitgendssischen Gesellschaft, indem 
sie die Folgen der Versachlichung sichtbar machen. Die Kritik der 
Arbeitswelt benutzt zwei Strategien. Um den Zusammenhang von 
Selbstverwirklichung und Arbeit zu retten, asthetisiert Fontane ma- 
nuelle Arbeit. Sie wird aus dem Zusammenhang des pragmatischen 
Erfolgshandelns herausgelést und erhalt auf diese Weise die Qualitat 
eines Bildes. Der zweite Weg ist der einer Differenzierung menschli- 
cher Tatigkeit zwischen zweckrationalem Handeln und symbolisch 
vermittelter Aktion oder, um es in der Sprache Fontanes auszu- 
driicken, zwischen Beruf, Fach auf der einen Seite und Gesprach, 
Plauderei auf der anderen. Auf die Bedeutung des Gesprachs fiir die 
Komposition der Romane und die Charakterisierung der Figuren ist 
in der Fontaneforschung immer wieder hingewiesen worden. Der 
Ort des Gesprichs ist die Geselligkeit, also eine Sphare, die von be- 
ruflicher Arbeit abgehoben ist. Nicht das praktische Ergebnis ent- 
scheidet iiber den Charakter des Sprechens, sondern Gesetze der | 
Form, Hoflichkeit und des Wohlgefallens. Das heif’t nun nicht, dafs 
die Rede weniger gesellschaftlich vermittelt ist als Arbeit. Bei Fon- 
tane ist humane Geselligkeit fast gleichbedeutend mit dialogischer 
Rede und daher der Konventionalisierung und Erstarrung nicht we-
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niger ausgesetzt als die Gesellschaft. Im schlimmsten Fall besteht die 
Konversation aus Gedanken- und Wortklischees, wie sie Botho von 
Riendcker im Kreise von Lene spielerisch vorfiihrt, um zu zeigen, 
wie man in der guten Gesellschaft redet. Im idealen Fall ist die Un- 7 
terhaltung das Medium der kritischen Reflexion, wie sie beispiels- 
weise an den Hohepunkten des Stechiin vorgefiihrt wird. Es kann 
hier nicht unsere Aufgabe sein, den im Stechiin entfalteten Diskurs 

7 iiber progressive und konservative Lésungen der anstehenden ge- 
sellschaftlichen Fragen auch nur andeutungsweise zu explizieren.*® 
Der Punkt, auf den es in unserem Zusammenhang ankommt, ist 
nicht so sehr der Inhalt als die Form. Gemeint ist die Bindung des 
revolutionaren Gesprachs an den Salon der guten Gesellschaft. Die 
veranderte gesellschaftliche Praxis wird nicht in der Arbeitswelt 
vorbereitet. Die Emanzipation scheint nicht primar von der Veran- 
derung der Produktionsverhaltnisse auszugehen. Es geht nicht um 
die Steigerung der Produktivkrafte, die Fontane ja als die erste indu- 
 strielle Revolution erlebt hatte. Fontanes nie ganz unterdriickte 
Vorliebe fiir den Adel deutet in eine andere Richtung. Bis zu einem 
gewissen Grade sympathisiert er mit der dem Feudalismus eigenen 
Mifachtung von Arbeit. Fiir die antike und mittelalterliche Tradi- 
tion stand fest, daf§ man Arbeit den Sklaven und Metdken iiberlassen 
darf. Die seit der Renaissance sich anbahnende Umwertung, die stei- 
gende Schatzung von Arbeit als einer Quelle schépferischer Tatig- 
keit, vermag die altere Auffassung nicht ganz zu verdrangen. Fiir 
Fontane besteht die Anziehungskraft der adeligen Welt unter ande- 
rem darin, dafs sie sich der biirgerlichen Arbeitsethik widersetzt. Wo 
Fontane in seinen Romanen einen vorkapitalistischen Zustand asthe- 
tisch fingiert, schafft er einen Bereich, wo im Medium der Konserva- 
tion sich gesellige Humanitat verwirklichen kann. Daf dadurch 
zweckrationales Handeln verdrangt wird, bedeutet, daf die 6kono- 
mischen wie gesellschaftlichen Zwangsverhiltnisse des Kapitalismus 
nicht heroisiert werden wie in der affirmativen biirgerlichen Litera- 
tur. Die Negation von Arbeit ist die Negation von Entfremdung 
durch Arbeit. Der Preis, den Fontane fiir diese Poetisierung des ade- 
ligen Milieus zu zahlen hat, ist die Verharmlosung seiner Herr- 
schaftsstrukturen. : 

Vi | 

Ich mochte abschliefSend noch einmal auf den Begriff der einfachen 
Lebensordnung zuriickkommen. Diese Ordnungsvorstellung ist auf
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eine sehr Fontanesche Weise ambivalent. Wenn Botho in /rrungen, | 
Wirrungen sich ein Leben mit Lene ausmalt, so meint er eine Exi- 
stenz, in der Subjektivitat und Arbeit noch miteinander verbunden 
sind. Der Gegensatz zu dieser Utopie ist die Kiinstlichkeit und 
Oberflachlichkeit der guten Gesellschaft, wie sie Kathe von Sellen- 
thin verk6rpert. Doch eben diese Lebensordnung erweist sich als 
prosaisch und repressiv, wo sie sich in der gegebenen Gesellschaft 
verwirklichen muf. Arbeit steht dann unter dem Vorzeichen des - 

| Leistungsprinzips und verlangt die Unterdriickung derjenigen Be- 
| diirfnisse, welche individuelles Gliick ausmachen. Unter diesen Be- 

dingungen artikulieren sich die Widerspriiche in einer anderen Figu- 
renkonstellation, wie sie beispielsweise Effi Briest aufweist. 
Wahrend Instetten ganz auf Beruf, Pflicht, Anstandigkeit eingestellt 
ist, bleiben Effi diese Kategorien eigentlich fremd. Sie ist nicht fahig, 
ihre Bedeutung einzusehen, underblickt in ihnen nur Konventionen, 

denen sie sich fiigt, weil sie sich der Autoritat der Alteren unterwirft. 
Ihre eigenen Vorstellungen, sofern sie tiberhaupt sprachlich artiku- 
lierbar sind, weisen in eine andere Richtung. Sie umspielen einen Be- 
reich, in dem es Gesetze, Verpflichtungen, Leistung durch Arbeit 
nicht gibt, einen Bereich, der durch Phantasie und Spiel bestimmt 

wird. Symbolische Motive wie der Flug, die Flocke usw. sind Chiff- 
ren fiir diese Sphare, welche sich in die rationalisierte Gesellschaft 
nicht einfiigen will. Demetz ist diesem Motivkomplex nachgegangen 
und hat auch auf seine Bedeutung in Mathilde Mohring aufmerksam 
gemacht. Wahrend Hugo an die ,,Tochter der Luft‘, eine Trapez- 

_ kinstlerin, denkt, plant Mathilde das juristische Examen. Und als er 
,,die Priifung endlich besteht, ist ja ,,die Tochter der Luft [. . .] wohl 
nicht mehr da‘‘, damit hat auch fiir ihn das Zeitalter der Prosa, des 
Berufs und der Zahmung in Familie und Staat begonnen.*”7 Dem 
gleicht die Konstellation in Effi Briest: auf der einen Seite der streb- 
same, redliche, ein wenig pedantische Instetten, auf der anderen Seite 
die phantasievolle, spielerische Effi. Daf das Scheitern ihrer Ehe auf 
Spannungen und Widerspriiche der Lebensordnung verweist, in die 
sie eingefiigt sind, braucht kaum hervorgehoben zu werden. Dem 
von Instetten vertretenen Leistungsprinzip werden durch Versa- 
gungen und Triebverzicht Opfer gebracht, die es in sehr fragwiirdi- 
gem Licht erscheinen lassen. 

Theodor Fontanes ver6ffentlichte Romane zeigen keinen Ausweg 
aus dem Dilemma. Der Widerspruch zwischen der guten Lebens- 
ordnung, in der Arbeit Verwirklichung des Selbst erlaubt, und der
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- gesellschaftlichen Ordnung, in der sie Zwang und Repression bein- 
haltet, bleibt unaufgelést. Fontanes Sympathien als Mensch liegen 
zweifellos auf der Seite der Phantasie, doch auch er kann in seinen 

_ _- Briefen zum Anwalt des Realitatsprinzips werden. Wenn wir den 
Ursprung dieses Widerspruchs aufdecken wollen, stoSen wir auf 
den Zusammenhang von Arbeit und Produktivitat. Der Fortschritt 
moderner Industriegesellschaften beruht auf ihrer Fahigkeit, -die 
Produktivitat systematisch zu steigern. Dieser Glaube an die Un- 
schuld der Produktivkrafte, die Gewifheit, daf die Beherrschung 
der Natur der Befreiung der Menschheit dienen miisse, ist in Fonta- 
nes Romanen bereits fragwiirdig geworden. Selbstverwirklichung 
durch Arbeit, dieses friihbiirgerliche Ideal, hat sich ins Bild aufer- 

halb der sozialen Praxis verfliichtigt oder wird zur subjektiven Uto- 
pie. Fontanes ,,unproduktive“ weibliche Figuren wie Cécile und 
Effi, die wenig Nutzliches zur Gesellschaft beizutragen haben, ver- 

_ weisen durch ihre Existenz auf die Einseitigkeit und Fragwiirdigkeit 
jenes Wirklichkeitsbegriffs, auf den die Gesellschaft vertraut. Der 
Zusammenhang von Arbeit, Moral und Politik, wie wir ihn bei Kel- 
ler kennengelernt haben, ist in Fontanes Romanen zerbroéckelt. Und 
auch der Stechlin, das politische Testament, stellt ihn nicht wieder 
her. Fontane nahert sich dort der sozialistischen Revolution durch 
den Rekurs auf die alte, das heifst biirgerliche Humanitat, die ins | 
junkerliche Milieu hineingeschmuggelt wird.48 Aber eben ohne ihre 
werktatige Komponente. Diese wird nur einmal aufgeboten, um die 
Richtung der Befreiung zu kennzeichnen, eben in Mathilde Méb- 
ring. Und dort scheitert Fontane an der Aufgabe, aus dem indivi- 
duellen Aufstiegswillen, aus dem Kampf um eine bessere Position 
in der bestehenden Gesellschaft, humane Gerechtigkeit und Selbst- 
verwirklichung abzuleiten. 

Anmerkungen 

1 Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts. Theorie Werkausgabe. | 
Hrsg. von Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel, Bd.7 (Frankfurt, | 

1970), S.351. 

2 Ebd., S.353. 

| 

. |



100 

3 Peter Demetz, Formen des Realismus: Theodor Fontane (Munchen, 
1960), $.123. | 

4 Ebd., S. 126. 
5 Werner Hoffmeister, Theodor Fontanes ,Mathilde Mohring‘: Milieu- 

studie oder Gesellschaftsroman? In: ZfdPh 92 (1973), Sonderheft, S. 126 
bis 149. 

6 Theodor Fontane, Samtliche Werke (Nymphenburger Ausgabe) 
Bd. XXI, 1, S.226. Nach dieser Ausgabe wird im folgenden, wenn nicht 

anders angegeben, mit Band- und Seitenangabe zitiert (z. B. V, 18). 
7 XXI, 1, $.227. 

8 Demetz, Formen des Realismus, S.126. 
9 Kurt Wolfel, ,,.Man ist nicht blof ein einzelner Mensch.‘‘ Zum Figuren- 

entwurf in Fontanes Gesellschaftsromanen. In: Theodor Fontane. Hrsg. 
von Wolfgang Preisendanz (Darmstadt, 1973), S. 329-353 (urspriinglich 
in: ZfdPh 82, 1963, S. 152-171). 

10 Theodor Fontane, Von Dreifig bis Achtzig. Sein Leben in seinen Briefen. 
Hrsg. von Hans-Heinrich Reuter (Miinchen, o. J.), S.246. _ 

11 Ebd., $.293. 

12 Ebd., S.307. 

13 Wélfel (Anm. 9), S. 332. 
14 Jurgen Habermas, Technik und Wissenschaft als ,Ideologie‘ (Frankfurt, 

1968), S. 62. 
15 Gottfried Keller, Werke. Hrsg. von Gustav Steiner (Ziircher Ausgabe), 

Bd. III, S.210. 

15* Zur neueren Diskussion uber den gesellschaftlichen Gehalt der Novelle 
vgl. Werner Hahl, Realismus und Utopie in den fiinfziger Jahren. Zu 
Gottfried Kellers ,,Fahnlein der sieben Aufrechten“. In: Literatur in der 
sozialen Bewegung. Hrsg. von Alberto Martino (Tibingen, 1977), 
S. 327-354. 

16 Keller, Bd. V, S. 272. 

17 Ebd., S.282. 
18 Ebd., S.278. | 

19 Ebd., Bd. VII, S.335. 

20 Vgl. Anm.5. 
21 Reuter, Fontane, Bd.2 (Miinchen, 1972), $.695—700. 

22 Gunther Mahal, Fontanes ,,Mathilde Méhring“. In: Exphorion 69 (1975), 

S. 18-40. 

23 Ebd., S. 30. | 

24 Theodor Fontane, Mathilde Mohring. Auf Grund der Handschrift her- 
ausgegeben von Gotthard Erler (Miinchen: Hanser Verlag, o. J.), S.119. 

25 Reuter, Bd.2, S.699. 
26 Mathilde Mobring, S.113. 
27 Ebd., S. 112. 

28 Ebd., S.118. 

29 Ebd., S.97.



| 101 

30 Ebd., S.43. 
31 Ebd., S.68. | 

32 Ebd., S.69. 

33 Ebd., S.112. 
34 Walter Miiller-Seidel, Theodor Fontane. Soziale Romankunst in Deutsch- 

land (Stuttgart, 1975), S.329. 
35 Vgl. Anm. 22. , 

| 36 Beispielhaft im Brief an James Morris vom 22. 2. 1896, Fontane, Von 

Dreifig bis Achtzig, S.395f. 
37 Il, 170. 

38 III, 171. 

39 II, 171. 
40 III, 169. 
41 Il, 157. 
42 MEW, Erginzungsband, 1. Teil (Berlin, 1968), $.514. 
43 Ebd., $.515. 

44 ITI, 205. 

45 III, 241. 
46 Vel. P. U. Hohendahl, Theodor Fontane und der Standesroman. Kon- 

vention und Tendenz im Stechlin. In: Legitimationskrisen des deutschen 
Adels. 1200-1900 (Stuttgart, 1979), S. 263-283. 

47 Demetz, Formen des Realismus, S. 212. 
48 Dazu neuerdings Klaus R. Scherpe, Rettung der Totalitét durch Kon- 

struktion. Fontanes vierfacher Roman ,,Der Stechlin“; der Verfasser er- 
laubte mir freundlicherweise den Einblick in das Manuskript.



102 

Frank Trommler 

Die Nationalisierung der Arbeit 

I 

Arbeiter sein — wir alle miissen’s. 
Arbeiter sein — wir alle wissen’s. 
Daf nur die Arbeit aus Not und Nacht 
Das deutsche Volk ans Licht gebracht, 
Daf nur ein rastloses Schaffen und Sinnen 
Uns eine Zukunft kann gewinnen 
Und daf$ nur der die Wahrheit bucht, 
Der unser Volk bei der Arbeit sucht. 

Mit diesen Versen erdffnete 1910 ein selbsternannter ,Deutscher 

Spielmann‘ seine Anthologie Arbeiter, eine ,,Auswahl aus dem 
Schatz deutscher Dichtung fiir Jugend und Volk“.1 Er kritisierte den 
Hochmut gegeniiber der Arbeit, den es im Volk der Dichter und 
Denker immer noch gebe. Man miisse einsehen, daf sich das Schick- 
sal dieses Volkes in der Arbeit entscheide. Allerdings liefS der Verse- 
schmied offen, was sich da im einzelnen entscheide. Wichtiger war 
ihm der besondere Charakter dieser Arbeit: es war deutsche Arbeit. 

Den alteren Zeitgenossen von heute, die noch in den Tagen des 
| Dritten Reiches arbeiten lernten, diirften solche Verse und Ansich- 

ten vertraut klingen. Damals wurden viele Strophen iiber die Ehre 
der Arbeit gesprochen und gesungen, und Deutschlands erster Ar- 
beiter, wie man Hitler gern nannte, adressierte die Deutschen aus- 

driicklich als das Volk der Arbeit. ,, Wir schamen uns nicht, arbeiten 
zu miissen“, rief Hitler am 24. Oktober 1933 im Berliner Sportpalast 
vor Tausenden von Zuh6rern aus. ,, Wir bejahen die Arbeit, wie un- 

sere Vater sie schon bejaht haben.“ Und er setzte die aufschlufreiche 
Bemerkung hinzu: ,, Wenn eine volkstiimliche Beteiligung des deut- 
schen Volkes am Staate iiberhaupt méglich ist, so nur iiber die Ar- 
beit. In diesem Sinne ist das Dritte Reich das Reich des deutschen So- 
zialismus, ein Staat der Arbeit und der Arbeiter.“‘2 Mit dieser 
Argumentation bediente sich Hitler geschickt vorhandener Denk- 
weisen zum Aufbau seiner Macht. Denn zweifellos stimmten ihm 
viele zu, wenn er davon sprach, dafs sich das deutsche Volk nur iiber 
die Arbeit ernsthaft mit dem Staat identifiziere. Lag es nicht nahe,
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das Dritte Reich als den ersten wirklichen (,,volkstiimlichen“) Staat 
dieses Volkes anzuerkennen, da er als erster der deutschen Arbeit in 
vielerlei Verlautbarungen die gebiihrende Ehre erwies? 

Die Frage ist nicht blo rhetorisch gemeint. Vorerst aber soll sie 
nur die Richtung erkennbar machen, in die das Thema der Nationa- 
lisierung der Arbeit in diesem Lande weist. Jene Zeilen des zitierten 
Gedichts — ,,daf$ nur der die Wahrheit bucht, der unser Volk bei der 
Arbeit sucht“ — deuten sowohl ins 19. wie ins 20. Jahrhundert, ei- 
nerseits auf das beriihmte Motto Julian Schmidts, das Gustav Frey- 

~ tag 1855 seinem Roman der deutschen Arbeit Soll und Haben vor- 
anstellte (,,Der Roman soll das deutsche Volk da suchen, wo es in 
seiner Tiichtigkeit zu finden ist, namlich bei seiner Arbeit‘), ande- 
rerseits aber eben auch auf die von den Nationalsozialisten aufge- 
griffene Anschauung, der Preis der Arbeit, ja die Arbeit selbst miisse 
als politische Tat fiir das Volk gewertet werden. Dabei geht es nicht 
um einen fragwiirdigen Briickenschlag zwischen Gustav Freytag 
und Adolf Hitler, sondern um die Sichtbarmachung einer einfluf- 
reichen Denktradition, die sich seit dem 19. Jahrhundert in Literatur 
und Kunst niedergeschlagen hat und die zu bestimmten Zeiten, vor 
allem zwischen 1848 und 1871, zu Beginn des 20. Jahrhunderts und 
in den dreifiger Jahren, politisch ausgeschlachtet worden ist. Diese 
Denkweise richtete sich am Nationalen als Ausdruck gemeinsamer 
Lebens- und Arbeitserfahrung, nicht politisch-konstitutioneller In- 
stitutionen aus. Sie gewann in Deutschland besonderes Gewicht, da : 
sich hier die nationale Identitatsfindung bekanntermafen starker 
iiber kulturelle als iiber politische Argumente entwickelte, ein Pro- | 
ze, der mit Bismarcks Reichsgriindung keineswegs abbrach. 

Allerdings sollte man sich nicht vorschnell auf das spezifisch 
Deutsche dieser Denkweise festlegen. Die zweite Halfte des 
19. Jahrhunderts war immerhin das Zeitalter der grofen internatio- 
nalen Weltausstellungen, auf denen die einzelnen Nationen die Er- 
folge ihrer jeweiligen ,Arbeit‘ zur Schau stellten. Und wenn man 
weiter zuriickgeht, sto%t man auf eine nicht minder internationale 
Verwendung des Begriffs der ,nationalen Arbeit‘. Werner Conze hat 
gezeigt, da die Okonomisten - von den Physiokraten tiber Adam 
Smith bis zu Friedrich List — Arbeit stets, wenn auch nicht aus- 
schlieS lich, auf Nationen bezogen, das heifst in der , National-Oco- 
nomie‘ oder im nationalen System der politischen Okonomie be- 
eriffen. In der Franzdsischen Revolution wurde Arbeit weit _ 
dariiber hinaus der politisch-revolutionaren Nation zugeordnet und 

ein dem Wehrdienst zur Seite stehender Arbeitsdienst der Nation
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propagiert. Von Frankreich wirkte der Begriff ,Nationale Arbeit‘ 
nach Deutschland heriiber und wurde 1848 von den Demokraten im. 
Frankfurter Parlament nachdriicklich fiir staats-sozialistische Refor- 
men in Anspruch genommen. In der harten Debatte verfochten die 
Demokraten das ,,heilige Recht auf Arbeit gegeniiber dem ,,be- 
riichtigten Recht auf Arbeit‘ der Liberalen und bezeichneten die 
Arbeit als ,,das Hoéchste, das Heiligste im Staate“, so daf alle ,,im 

Vaterlande“ als in einer ,,Gesellschaft von Arbeitern“ sollten leben 
konnen.* Von hier aus erscheint der Sprung zu spateren Vorstellun- 
gen von der arbeitenden Nation nichtallzu grof, vor allem wenn man 
die klassenversOhnende, zumeist antirevolutionare Tendenz be- 
riicksichtigt. Bismarcks Sozialpolitik, die eine staatliche Verantwor- 
tung fiir die Arbeit anerkannte und auf eine Integration der Arbeiter 
in das Wilhelminische Reich abzielte, wurde von solchen Anschau- | 
ungen der nationalen Arbeit mitgepragt. 

Erst wo die Ideologisierung der nationalen Arbeit in die Defini- 
tion von Kultur und Nation einging, gewann die skizzierte Denk- 
weise in Deutschland genauere Kontur. Dafiir hat Wilhelm Heinrich 
Riehl die wichtigsten Gedanken formuliert, vornehmlich in dem 
Werk mit dem programmatischen Titel Die deutsche Arbeit (1861), 
aber auch in seiner vierbandigen Naturgeschichte des Volkes als 
Grundlage einer deutschen Sozial-Politik (1851-1869). Riehl er- 
kannte den national6konomischen Arbeitsbegriff an, forderte aber, 

dafS das deutsche Volk, das ,,sich selber zu einem immer reineren 

Ideale der Arbeit erzogen“ habe, dariiber hinausgehe und die natio- 
nale Arbeit als Basis eines neuen politischen und kulturellen Be- 
wuftseins akzeptiere. ,,So soll beim wahren Vorschreiten der Kul- 

tur“, schrieb er in Die deutsche Arbeit, ,,zuletzt jeden Arbeiter das 
Bewuftsein begeistern, dafs er nicht blof fiir sich und die Seinen, 
sondern zugleich auch fur die Nation arbeitet, dafs er mitwirkt, die 
Grundlagen unseres lebendigsten Lebens, unserer Volkspersénlich- 
keit, eigenartig zu gestalten. Erst wenn dieser Gedanke nicht blo& 
dem schépferischen Mann, sondern auch dem Handarbeiter ziin- 
dend durch die Seele leuchtet und ihn vorwirts treibt, wird man sa- 
gen konnen, daf sich die wachsende Selbsterkenntnis der Nationen 
dann auch vollgiiltig und leibhaftig darstelle in der bewuften, per- 
sOnlichen nationalen Arbeit.‘‘5 

Allerdings, was Riehl als Vorschreiten iiber den ,blof‘ national- 
dkonomischen Arbeitsbegriff betrachtete, bedeutete mit der Fixie- 
rung auf einen romantisierten Volksbegriff eher Einengung und 
Riickschritt. Unverkennbar sind die konservativ-kulturpessimisti-
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schen Elemente seiner Arbeitslehre, die er als ,, Arbeitsschule grofen 
Stils‘‘ dem materialistischen Profitdenken der modernen Wirtschaft 
entgegenhielt. Riehls Feststellung, daf’ Arbeit, im nationalen Ver- 
band und zum Besten der Nation verrichtet, volle Befriedigung ge- 
wahre, bildete seine Antwort auf die Herausforderung durch die so- 
zialistischen Ideen, eine Antwort, die bis weit ins 20. Jahrhundert 
hinein breites Echo gefunden hat. Bei Riehl ist die Verbindung von 
kulturrestaurativer Kritik der industriellen Moderne mit einem anti- 
revolutionaren, antisozialistischen Gesellschaftsentwurf bereits voll 
ausgeformt, die zum Inventar rechter Politik wurde, zumal mit dem 
Ersten Weltkrieg, als die nationale Integration der Arbeiter endlich 

| Wirklichkeit geworden schien. Bei den Parolen, die Welt am deut- | 

schen Wesen genesen zu lassen, spielte der Hinweis auf die deutsche 
Arbeit seine gebiihrende Rolle. Riehl geriet auch spater nicht in Ver- 
gessenheit, als die Nationalsozialisten unter Berufung auf die kamp- 
ferische Gemeinschaft, die das deutsche Volk im August 1914 gebil- 
det habe, ihren Staat als Werk- und Kampfgemeinschaft pro- 
pagierten. Riehls Ansicht, dafs es die nationale Arbeit sei, ,,durch die 
wir unsere Volkspersénlichkeit behaupten und fortbilden“, lief 
sich gut verwenden, ebenso wie sein Preis des Bauern, der Familie, 

der Handarbeit im Angesicht der modernen Technik und sein Ge- 
danke, daft sich das Volk tiber alle Klassenschranken und Ideologien 
hinweg zu einer neuen Werkgemeinschaft lautern miisse.” Schlief- 
lich war auch schon das antiyiidische Element im Begriff der nationa- 
len Arbeit bei Riehl vorgebildet. Hitler entwickelte die Argumente 
fiir seinen Antisemitismus 1920 sogar direkt aus dem Arbeitsbe-_ 
griff.8 Die deutsche Arbeit bildete fiir ihn das Bollwerk gegen den 
judisch-materialistischen Geschaftsgeist. 

Es fiele gewifs leicht, Riehl als einen der Urheber ideologischer 
Fehlentwicklung in Deutschland anzuklagen. Doch niitzt es wenig, 
den Sack zu schlagen, wenn es um den deutschen Esel geht, der ihn 
mit Hingabe getragen hat. Im iibrigen sollte man nicht ibersehen, 
daf$ Riehl eben nicht nur bei der von Freytag und anderen biirgerli- 
chen ,Realisten‘ gepflegten ,,Poesie der Arbeit‘? stehenblieb, die mit | 
der Einengung des Begriffs der Nation auf das Burgertum einher- 

~ ging. Riehl gab vielmehr Beschreibungen der Entfremdung durch 
die moderne Arbeit und bezog den — entfremdeten — Arbeiter, den 
vierten Stand, in sein Nationalkonzept ausdriicklich ein. Sein Satz 
, Die ibrigen Stande stellen das gesellschaftlich organisierte Behagen 
dar, der vierte Stand das gesellschaftlich organisierte Mifbehagen“1 _ 
signalisiert nicht nur Furcht vor dem vierten Stand, sondern auch 

nn |
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Beschaftigung mit dessen Arbeitserfahrungen und Konfliktpoten- 
tial. Riehl ist ein Beispiel dafiir, wie sich mit der Frontstellung gegen 
die aufkommende Arbeiterbewegung ein gesteigertes Interesse fiir 
deren spezifische Lebensformen verband. Wenn dann biirgerliche 
Wissenschaftler in den siebziger Jahren im , Verein fiir Sozialpolitik‘ 
wesentlich genauere empirische Untersuchungen der Lage der Ar- 
beiter ankurbelten, so lagen die Antriebe nicht weit davon entfernt. 

Diese Konstellation laft sich bis in 20. Jahrhundert hinein erkennen, 
als Forscher wie Max Weber, Alfred Weber, Werner Sombart, 

| Heinrich Herkner den von der Entwicklung der Industrie bedingten 
Veranderungen im Leben der Arbeiter nachgingen und dariiber 
wichtige Einsichten und Anregungen formulierten. Erwahnenswert 
ist in diesem Zusammenhang auch die kurzlebige national-soziale 
Partei Friedrich Naumanns, die um 1900 eine ,VersGhnung‘ von Ar- 
beiterschaft und Kaiserreich propagierte. | 

Oberblickt man die Beschaftigung biirgerlicher Beobachter mit 
dem Thema Arbeit und Arbeiter, so fallt auf, da sie zu Beginn des 
20. Jahrhunderts, der Zeit einer imperialistischen Hochkonjunktur, 
nicht nur in Deutschland stark anwuchs. In der Auseinandersetzung 
mit Technisierung und Industrialisierung erhielt auch der Arbeiter 
einen neuen Stellenwert. Daf das mit einer Abnahme des Interesses 

| am Sozialismus"! einherging, ja fast damit gekoppelt war, wirkt nur 
_im ersten Moment widerspriichlich. Doch gilt es zunachst zu klaren, 
inwiefern diejenige Partei, die sich als der Anwalt der Arbeiterinter- 
essen verstand, auf die neue Entwicklung Einflu% nahm. Immerhin 
war die Sozialdemokratie, zumal nach der Aufhebung des Soziali- 
stengesetzes 1890, in der politischen Arena immer starker und 
selbstbewufter aufgetreten, so da% man annehmen koénnte, daf sie 

| nicht nur wahrend des Sozialistengesetzes die Imagination biirgerli- 
cher Intellektueller — der Naturalisten — in ihre Richtung lenkte, 

~ sondern auch danach. Und immerhin hatten die Sozialdemokraten 
in die Verehrung von Arbeit, Fortschritt und Technik, die sich im 
19. Jahrhundert entwickelte, enthusiastisch eingestimmt. Dem Par- 

_teiprogramm von Gotha 1875 stellten sie den Satz ,,Die Arbeit ist 
die Quelle alles Reichtums und aller Kultur‘ voran, der die An- 
nahme nahelegt, sie hatten sich der neuen Beschaftigung mit der Ar- 
beit interessiert zugewandt. 

Jedoch war die SPD, wenn man von einigen Beitragen in den revi- 
sionistischen Sozialistischen Monatsheften absieht, auf dem Felde 

| dieser Diskussion nur indirekt vertreten. Sie konzentrierte sich auf 
die Organisationsarbeit, die auch nach Aufhebung des Sozialisten-
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gesetzes schwer behindert und verfolgt wurde,’ und sah sich nach 
Eduard Bernsteins revisionistischem Vorstof in eine kontinuierliche 
Debatte iiber das Ausmaf der Konfrontationspolitik mit dem Kapi- 
talismus verwickelt. Die Parteitheoretiker Karl Kautsky und Franz 
Mehring stellten sich strikt gegen die ethisch-asthetischen Stromun- 
gen, die nach 1900 anwuchsen und im Konflikt um den Vorwarts 
1905 sowie in der sogenannten Sperber-Debatte 1910 an die Oberfla- 

che traten. Damit blieb die Subkultur der SPD im wesentlichen in 

den Gleisen der von Lassalle, Liebknecht und Bebel gepragten 

Tradition. | 

In dieser Subkultur spielte die Darstellung des Arbeiters bei der 
Arbeit kaum eine Rolle. Was der sozialistische Romancier Robert 

Schweichel 1876 in der Deutschen Romanzeitung dem Satz Julian 

Schmidts, das Volk bei der Arbeit aufzusuchen, entgegenhielt, hatte 

Geltung behalten. Schweichel schrieb (wobei er iibersah, daf | 

Schmidt die Arbeiter ohnehin nicht einbezog): ,,Dieser von Julian 

Schmidt aufgestellte Satz ist durchaus unrichtig. Das Volk ist bei der 
Arbeit gar nicht das Volk, es ist Handwerkszeug, Maschine, und 

diese sind wahrlich keine Gegenstande fiir die Dichtkunst. Die Poesie 

hat das Volk dort aufzusuchen, wo es Mensch ist.“‘!3 Abgésehen von 

manchen Liedern, die noch den alten Handwerkerstolz atmen, ent- 

standen realitatsbezogene Darstellungen des Arbeiters am ehesten 
bei Anarchisten, die man von der SPD allerdings méglichst fernhielt. 

Als Jakob Audorf, der Dichter der beriihmten Arbeiter-Marseil- 
laise, im Gedicht Vom Schlachtfeld der Arbeit schilderte, wie ein 

Schienenarbeiter bei der Rettung eines Zuges sein Leben verliert, ge- 

~ schah das im pathetischen Stil von Schillers Lied von der Glocke. Das 
lassen schon die ersten Verse des Gedichts erkennen, wo es heift:14 

Kaum will das erste, matte Tageslicht | 

| Mit seinem Strahl die Gegend rings erhellen, 
Da stehn sie schon bereit zu ihrer Pflicht, | 
Der harten Arbeit riistige Gesellen; 
Es gilt in Reih’, geordnet Schicht auf Schicht, 
Heut’ schwere Felsenquadern aufzustellen 
Am hohen Damm, wo unten auf den Schienen 
Die Dampfkraft keucht, dem Menschengeist zu dienen. 

Das in der ésterreichischen Sozialdemokratie populare Lied der Ar- 

beit handelt nicht von der Arbeit, sondern vom revolutionaren 

Drang der Proletariats. Josef Scheu, der Komponist des Liedes, sagte 

iiber den Gebrauch des Wortes , Arbeit‘: ,, Weil wir nicht von der in- 

ternationalen Sozialdemokratie sprechen durften, sangen wir:
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sHoch die Arbeit!*‘15 Die hochgestimmte Vormarzmetaphorik und - 
-allegorik blieb fiir die Parteilyrik wegweisend. Der optimistische 
Gesang, der in der Erwartung vom Sieg des Sozialismus gipfelte, bela- 
stete sich nicht mit Schilderungen aus dem Alltag. 

Der Schluf drangt sich auf: Marx’ Kritik am ersten Satz des Go- 
thaer Programms traf durchaus auf verwandelte Einstellungen in der 
SPD. Marx hatte angemerkt: ,,Die Biirger haben sehr gute Griinde, 
der Arbeit wbernatiirliche Schépfungskraft anzudichten; denn ge- 
rade aus der Naturbedingtheit der Arbeit folgt, da der Mensch, der 

_ kein anderes Eigentum besitzt als seine Arbeitskraft, in allen Gesell- 
schafts- und Kulturzustanden der Sklave der anderen Menschen sein 
mu, die sich zu Eigentiimern der gegenstandlichen Arbeitsbedin- 
 gungen gemacht haben.“ Allerdings: wie lieS sich diese Kritik bei - 
fortschreitender Industrialisierung mit der Technik- und Arbeits- 
glaubigkeit verbinden, die — ebenfalls auf marxistischer Grundlage 
— die SPD bestimmte? Wo verlief bei wachsender Bewunderung fiir 
die technischen Produkte die Grenze zwischen der verdienten An- 
erkennung der Arbeit und ihrer politischen Ideologisierung? Lag fiir 
den Arbeiter nicht, bei aller Kritik der Ausbeutungssituation, in der 
Anerkennung des Prestiges der Arbeit eine willkommene Wiirdi- 
gung? Kam diese Anerkennung nicht doch dem Unternehmer zu- 
gute? Mufste nicht mit dem internationalen Erfolg der deutschen In- 
dustrie auch im Arbeiter die Empfanglichkeit fiir das nationale 
Prestige wachsen? 

Es sind Fragen, die auf das Dilemma aufmerksam machen, in dem 
sich die SPD befand, genauer: in dem sich der Arbeiter befand, ohne 

| daf ihm die Partei Klarung vermittelte. Denn einerseits trug die Par- 
tei die Marxsche Kritik an der totalen Entfremdung des Arbeiters 
weiter, andererseits verkiindete sie den Stolz iiber den Arbeiter als 
Trager des technisch-industriellen Fortschritts. Diese kontrastieren- 
den Aspekte waren zwar von Marx selbst in komplizierten Uberle- 
gungen im Kapital aufeinander bezogen worden, doch ergaben sich 
daraus keine konkreten Schliisse fiir die aktuelle Konfrontation. 
Vielmehr fand, wie Walter Benjamin angemerkt hat, die alte prote- 
stantische Werkmoral in sakularisierter Gestalt ihre Auferstehung. 
Benjamin kritisierte, daf$ man dabei nur die Fortschritte der Natur- 
beherrschung, nicht die Riickschritte der Gesellschaft wahrhaben 
wollte.12 Tatsachlich versaumte es die Sozialdemokratie, der biir- 
gerlichen Stilisierung der Arbeit im nationalen Bezugsrahmen ein 
kritisches Konzept entgegenzustellen. Das entsprach ihrem Desin- 
teresse an einem anthropologisch und psychologisch reflektierten 
Bild des Arbeiters in seiner alltiglichen Arbeits- und Lebenswelt,
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das von Kritikern wie Otto Riihle lange vor dem Ersten Weltkrieg 
angegriffen wurde.!® Das entsprach nicht zuletzt dem Bild einer 
ideologisch und politisch stagnierenden Partei, das auslandische So- 
zialisten, welche die deutsche Sozialdemokratie lange als Fuhrungs- 
macht anerkannt hatten, zu Beginn des Jahrhunderts 6ffentlich kon- 
statierten. 

: Es waren gewif nur einzelne Arbeiterpoeten, die nach 1900 in 
Prosa und Gedicht eine andere, sinnlich-gefiihlshafte Anschauung | 
vom Proletariat, seiner Arbeit und seinen Hoffnungen, formulierten, 
doch gewannen sie vor 1914 bereits eine betrachtliche Wirkung. Der 
ésterreichische Sozialist Josef Luitpold Stern kommentierte die neue 
Generation von Arbeiterdichtern mit den Worten: ,,Die Alteren 

schopfen aus der Idee, die Jiingeren aus der Welt. Die Alteren reden 
von ihren Gefiihlen, die Jiingeren zeigen sie. Die Alteren sprechen 
vom Streik, die Jiingeren lassen die Streikenden sprechen.“?9 Stern 
war einer der wenigen prominenten Parteimitglieder, die die neue 
Entwicklung als eine fruchtbare Herausforderung eingefahrener 
Denkweisen anerkannten. Haufig kam Unterstiitzung von aufer- 
halb der Partei, wie im Falle der Lyriker Karl Broger und Alfons 
Petzold. Die Aktivitéten des Pastors Paul Géhre, eines ehemaligen 
nationalsozialen Politikers, der verschiedene Arbeitermemoiren er- 
mutigte und herausgab, standen am Rande der Parteiarbeit. Eine , 

grofe Rolle spielte die christliche Arbeiterbewegung, die, etwa in 
Carl Sonnenscheins katholisch-sozialem Volksverein, Lyriker wie 
Heinrich Lersch forderte. Die jiingeren Poeten setzten das Klassen- 
gefiihl nicht voraus, sondern suchten es aus Arbeitserfahrung und 
proletarischer Solidaritat erst herzustellen. Das war ,Literatur‘ und 
lag auSerhalb der Sprachregelung der SPD. Jedoch: es signalisierte, 
dates mit dieser Sprachregelung allein nicht getan war. Es signali- 
sierte eine Anderung im Selbstgefiih] auch sozialdemokratischer Ar- 
beiter, zu schweigen von Arbeitern im Umfeld der christlichen Ar- 
beiterbewegung. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, wurde offenbar, 
daf der Wille zur nationalen Integration langst zu einer bestimmen- 
den Kraft geworden war, die sich als starker erwies als die immer 

wieder beschworene internationale Solidaritat der Arbeiterklasse. 

II 

Nach den Andeutungen iiber die neue Bewertung der Arbeit um 
1900 wird es Zeit, einiges davon beim Namen zu nennen. Die wich- 
tigste Vorbedingung fiir die Wandlung bildete die neue Wertschat- 

|
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zung des Asthetischen als wirklichkeitsformender Kraft. Bekannter- 
maffen war Nietzsches bahnbrechende Wirkung als Kritiker des 
19. Jahrhunderts eng mit seiner ErhGhung von Kunst und Kinstler- 
tum verkniipft, eine ErhOhung, die dann in der Version des ,Rem- 
brandtdeutschen‘ Julius Langbehn ihre eigentlich populare Auspra- 
gung fand. Wenn sich um 1900 eine asthetisch begriindete Wendung 
gegen Positivismus, Naturalismus, Sozialismus und Wissenschafts- 

glauben durchsetzte, so bestand Langbehns besonderer Anteil darin, 
daf$ er die ErhGhung des Asthetischen mit dem Postulat einer Auf- 
frischung des nationalen Denkens koppelte. Langbehn lieferte viel- 
gebrauchte Argumente fiir die Bemiihung, der deutschen Nation 
durch eine asthetische Erneuerungsbewegung endlich die entspre- 
chende Geltung vor sich selbst und in der Welt zu verschaffen. Denn 
so machtvoll das von Bismarck zusammengefiigte Reich seinen Weg 
angetreten hatte, sowenig war es der Fiihrung gelungen, die Zweifel 
iiber seine Integrationsfahigkeit zu zerstéren. Es mehrten sich die 
Stimmen, die gegen die preufisch-feudale Griindung des Reiches | 
svon oben‘ eine Neugriindung ,von unten‘, vom schaffenden Volk 

| her, propagierten. : 
Damit wird auch bereits das Ausmaf der asthetischen Erneuerung 

erkennbar. Sie wies iiber die Flucht einzelner Kiinstler und Schrift- 
steller ins L’art-pour-lart-Denken weit hinaus, wie sie Stefan 
George mit der Begriindung der Blatter fiir die Kunst 1892 unter- 
nahm. Ziel war der gesamte Bereich aktueller Lebenswirklichkeit, 
wozu auch die Industrie gehdrte, die immer starker in den Vorder- 
grund riickte. Vor allem im Hinblick auf die Industrialisierung ent- 
wickelten sich asthetisch-kulturpessimistische Konzepte. Im Zen- 
trum stand die Hoffnung, der Mechanisierung, Vermassung und 
Anonymisierung des Lebens durch eine Riickkehr zu einfacheren 
und natiirlicheren Daseinsformen zu entgehen. Hier setzte der Auf- 
schwung der Literatur iiber Bauerntum, Heimat und Scholle ein, in 
der die kulturpessimistischen Strémungen auf der Rechten auch in 
den folgenden Jahrzehnten Ausdruck fanden. Diese Entwicklung 
beschrankte sich keineswegs auf Deutschland. Es sei nur an die 
enorme Resonanz erinnert, die Tolstois Wandlung zum einfachen 
Leben in vielen Landern hatte, und man k6nnte von Maxim Gorki 
bis zu Knut Hamsun eine betrachtliche Anzahl von Schriftstellern 
nennen, deren internationaler Erfolg auf ebendieser Thematik be- 
ruhte. Schon diese Namen diirften allerdings belegen, daf ein Etikett 
wie ,Heimatliteratur‘ — mit all den damit verbundenen negativen As-
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. soziationen — nicht ausreicht, um dieser historischen Stromung ge- 
recht zu werden. Sie war januskopfig, nicht nur riickwartsgewandt. 
Sie bezog, wenn auch zégernd, die qualmenden Schornsteine und ge- 
waltigen Hoch6fen ins Bild der Gegenwart ein. Sie inspirierte zu- 
gleich viele Bemiihungen um eine Neueinschatzung von Industrie __ 
und Arbeit als Verk6rperung der Moderne, deren Unumganglichkeit 
man einsah, deren Funktionsformen man jedoch ins ,Menschliche‘ 
verandern zu kénnen meinte. Wie schon im romantischen Antikapi- 
talismus des 19. Jahrhunderts erhoffte man eine Uberwindung der 
von Technik und Industrie hervorgebrachten Entfremdung des Ein- 
zelnen, erhoffte sie allerdings ohne Anderung der vorgegebenen 
Produktions- und Eigentumsverhiltnisse. In der Abkehr vom posi- 
tivistisch-wissenschaftlichen Denken der vorhergehenden Jahr- 
zehnte naherte man sich dem Arbeiter mit asthetisch-phanomenolo- 
gischen Kategorien, stilisierte ian zum Typus, zu einer Zentralge- 
stalt, mit der die immer kompliziertere industrielle Wirklichkeitdem - 
biirgerlichen Zeitgenossen erfafbar bleiben sollte. Aufklarende und 
reaktionare Tendenzen mischten sich in schwer zu entwirrender 
Form: einerseits wurde das psychologische und soziale Interesse auf 
die reale Arbeitswelt gelenkt, in welcher der Arbeiter seine Entfrem- 
dung erfahrt, andererseits verwischte das Bemiihen, das einfach 
Menschliche und zugleich Zeittypische am Arbeiter herauszustellen, 
dessen klassenbedingte Position. Man braucht blof die heroischen 
Arbeitergestalten des Bildhauers Constantine Meunier anzu- 

schauen, die von vielen Zeitgenossen als die giiltige Aussage iiber den . 

Arbeiter gepriesen wurden, um diese Mischung zu erkennen. 
Geht man den Motivationen fiir diese Stilisierung des Arbeiters zu 

einem eigenen Typus nach, dessen Eigenart sich nicht von Lohnta- 
bellen oder der Analyse des Skonomischen Systems ablesen laft, so 
wird die Verunsicherung auf biirgerlicher Seite schnell offenbar. In 
diesem Bild des Arbeiters, der noch am urspriinglichen Lebensrhyth- 
mus teilhat, manifestierte sich das Bediirfnis nach Riickgewinnung 
solch urspriinglicher Lebensformen. Sprach doch sogar ein Mann 
wie Fontane davon, daf ,,das, was die Arbeiter denken, sprechen 
und schreiben‘“‘, das ,, Denken, Sprechen und Schreiben der altregie- 
renden Klassen tatsachlich iiberholt habe. Alles sei ,,viel echter, 
wahrer, lebensvoller‘.20 Nie hatten Arbeiter oder proletarisierte 
Kleinbiirger mit ihren formal héchst konventionellen Gedichten so 
viel Widerhall im Biirgertum finden kénnen, wenn sich dort nicht 
das Bediirfnis nach urspriinglichen Lebensformen ausgebildet hatte, 

|
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wenn nicht die Hoffnung auf erneute Beriihrung mit dem Volk den | 
Boden bereitet hatte. So konnte der Arbeiter als zeitgemafer Vertre- 
ter des Volkes erscheinen, als ,Mann der Arbeit‘, als ,Mann der neuen 
Zeit‘, als sei gerade er und nicht der Biirger von der modernen Ent- 
fremdung unbeschadigt geblieben. Damit hangt nicht zuletzt die un- 
geheure Wirkung zusammen, die Heinrich Lersch und Karl Bréger 
nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges mit ihren Gedichten hatten: 
erst die Verse von Arbeitern bestatigten, daf wirklich das ganze Volk 
gemeinsam aufbrach, um das Vaterland zu verteidigen. Reichskanz- 
ler Bethmann Hollweg selbst zitierte 1917 im Reichstag Brégers 
Worte, daf sich in der gré&ten Gefahr Deutschlands armster Sohn 
als sein getreuester erwies. Es ist bezeichnend, daf§ Bréger in seinem 
Bekenntnis und Lersch in Soldatenabschied nicht in die Haftiraden 
einstimmten, die biirgerliche Intellektuelle von Ernst Lissauer bis 
Thomas Mann 1914 veréffentlichten, sondern das Opfer der Arbei- 
ter fiir das Vaterland thematisierten und ihre Loyalitat als Teil des 
Volkes bekannten. Die nationalen Elemente nahrten sich aus der 
Hoffnung, daf$ damit der entscheidende Schritt zur Neugriindung 
Deutschlands von unten, vom schaffenden (und kimpfenden) Volk 

| her geleistet worden sei und daf nun die andere Seite nachzuziehen 
habe. : 

Uber der Tatsache, dai die Nationalsozialisten diese Bekenntnisse 
spater fiir ihr Zwecke ausschlachteten, hat man die hier angedeuteten 

| Zusammenhange mit der modernen Bewuftseinskrise verdrangt. Es 
besteht kein Zweifel dariiber, daf nicht nur dltere, vorkapitalistische 
Vorstellungen ins Spiel kamen, wenn der muskelbepackte Arbeiter 
mit dem Hammer dem Bauern mit der Sense zur Seite gestellt wurde, 

vielmehr auch spezifisch antisozialistische Strategien. So machte 
Gertrud Baumer, als sie 1906 das Thema ,Dichtung und Maschinen- 
zeitalter‘ abhandelte, aus ihrer Ablehnung der Arbeitermassen, das 
heifst des klassenbewuften Proletariats, als asthetischem Thema kein 
Hehl. Sie pries das neue ,,Gefiihl fiir das organisch Echte, boden- 
wiichsig Starke“, konstatierte ,,eine neue Freude an den primitiven 

Arbeits- und Daseinsformen“ und hob die von Paul Gohre heraus- 
gegebene Autobiographie des Arbeiters Carl Fischer als beispielhaft 
hervor.?1 Aber das Gefiihl fiir das organisch Echte, bodenwiichsig 
Starke von Arbeits- und Daseinsformen beschrankte sich nicht auf 
Auferungen von dieser Seite. Es vermittelte auch biirgerlichen In- 
tellektuellen auf der Linken neue Identifikationsméglichkeiten, ja 

wurde spater zu einem Topos politischer Kraftentfaltung, als langst 
wieder klassenkampferische Ziele im Vordergrund standen. Wie
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stark asthetische Eindriicke politisches Engagement beférderten, hat 
die spatere Feuilletonredakteurin der kommunistischen Roten 
Fahne, Gertrud Alexander, dokumentiert, als sie aus der Zeit vor | 

1914 erinnerte, in einer Ausstellung von Meuniers Arbeiterskulptu- 

ren vollen Mut zu ihrem sozialistischen Bekenntnis gefa$t zu haben: 

Meuniers ,,monumentale Gestalten, die in dramatischen Reliefs und 

in Einzelfiguren den Bergmann als Helden der Arbeit zeigten, be- 

geisterten mich. Sie brachten gerade in ihrem Realismus den Adel 

zum Ausdruck, den die Arbeit dem Menschen verleiht (heute wiirde 

ich sagen, da Meunier mit ihm schon den sozialistischen Realismus 

vorausnahm)*.22 Womit Gertrud Alexander, wenn man den Ur- 

spriingen der Heroisierung der Arbeit in den dreifiger Jahren nach- 
geht, gewifs nicht unrecht hat. 

SchlieBlich aber sollten die Identifikationsméglichkeiten, die sich 

aus solcher Stilisierung ergaben, fiir Arbeiter selbst nicht tibersehen 

werden. Da einer der zentralen Vorwiirfe seit jeher lautete, die Ar- 

beit werde nicht geniigend anerkannt (was sich eben nicht nur auf 

ihre finanzielle Kompensation bezog), vermochte die Thematisie- 

rung von Arbeit, Arbeiter und Arbeiterkultur auch im Proletariat — 

und natiirlich besonders auf erhalb der SPD — Eindruck zu machen. 
Heinrich Lersch sprach 1913 nicht wenigen aus dem Herzen, als er 

das proletarische Selbstgefiihl von der Bedeutung der Arbeit her ent- 

wickelte:?9 

Ich bin der Mann der Arbeit, 
Die unsre Zeit zusammenschweift; 
Die Kraft, der Wille einer Welt, | 
Die ein durchdringend Licht erhellt, | 
Das grofe Ziele weist. | 

In solchen vor 1914 immer haufigeren Gedichten fehlten die in der | 
sozialistischen Poesie gelaufigen Allegorien. Die Arbeitssituation 
wurde samt Hochofen und Schornstein konkreter ins Bild geriickt, 
was keinen Verzicht auf politisches Pathos bedeuten mufte. Es ent- 
stand eine neue lyrische Terminologie vom Arbeiter, an der in den 
zwanziger Jahren auch kommunistische Autoren Anteil hatten. 
(Kurt Klaber und Hans Marchwitza beispielsweise heroisierten zu- 
nachst ihre Arbeitserfahrungen als Bergarbeiter.) Wenn vieles davon 
nach 1918 zu Unrecht mit dem Proletkult in Beziehung gesetzt 
wurde, so ist immerhin anzumerken, daf$ die im revolutionaren 

Rufland von Alexander Bogdanow organisierte Proletkultbewegung 
ihre Urspriinge ebenfalls in den dsthetisch-psychologischen Um-
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wertungen der Jahrhundertwende besaf$. Kaum zu iiberschitzen ist 
etwa die Rolle, die Karl Biichers Untersuchungen Arbeit und 
Rhythmus (1896), in denen die Entstehung der Kultur eng mit dem 

| gemeinsamen Arbeitsgesang zusammengebracht wird, fiir Luna- 
tscharski, Bogdanow und selbst fiir Plechanow spielten. Von der ver- 
klarenden Neubewertung der Arbeit zieht sich eine direkte Linie zu 

- der vielkritisierten , Tektologie‘, mit der Bogdanow gemeinsame Ar- 
beit und Kunstbetatigung aufeinander bezog und als Organisations- 
mittel der Arbeiterklasse propagierte. ) 

In jedem Falle wirkte der aus asthetischen und sozialen, vorwarts- 
und riickw4rtsgewandten, statischen und aktivierenden Elementen 
gemischte Begriff der Arbeit in vielerlei Richtungen. Die Gestalt- 
werdung in der Figur des breitschultrigen Arbeiters stellt nur einen, 
wenngleich zentralen Aspekt dar. Wie weit die asthetisch basierte 
Ideologisierung der Arbeit Ende des 19. Jahrhunderts ging, bezeu- 
gen die Entwiirfe zu Denkmalern der Arbeit, die von Constantine 
Meunier, Jules Dalou und Auguste Rodin angefertigt und im Falle 
Meuniers spater auch verwirklicht wurden. Es zeigt den Wandel in 
der Auffassung vom Denkmal ebenso wie von der Arbeit, wenn : 
Meuniers Idee von einem Denkmal der Arbeit als offizielles Projekt 

| der Pariser Weltausstellung 1900 geférdert wurde.24 Daf dabei die 
Vorstellung von der Integration des Arbeiters in die Gesellschaft 
mitpropagiert wurde, versteht sich fast von selbst. Denn zweifellos 
lief sich die Perspektive des Klassenkampfes entscharfen, wenn man 
die Auseinandersetzung des Arbeiters auf die Imponderabilien der 
Technik anstatt auf die Ausbeutung im Produktionsprozef bezog. 
Und da eben zu dieser Zeit der Vormarsch von Technik und Indu- 
strie das Bild des Alltags, der Stadte und Landschaften, so sichtbar 
veranderte, konnte diese Perspektive auch kritischere Beobachter er- 
fassen. Die knappste Formulierung fand sie in dem vielgebrauchten 
Wort Wilhelm Ostwalds: ,,Nicht Kampf, sondern Arbeit!“ Reichte 
der Begriff ,Arbeit‘ nicht weit iiber die in der industriellen Expan- 
sion wirksamen Antagonismen hinaus? Lief er nicht die schépferi- 
sche Beteiligung des Individuums anklingen? Ausbeutung erschien 
damit als Leiden, das jedoch in der gemeinsamen Beteiligung am 
, Werk‘ kompensiert und iberwunden wurde. : 

Dammit ist ein anderes entscheidendes Stichwort dieser Periode ge- 
fallen: ,Werk‘, uniibersetzbar in der Sinnverbindung von Arbeits- 
produkt und Arbeitsstatte, ein unendlich viel gebrauchter Begriff, 
der dem Bediirfnis nach aktiver Wirklichkeitsbewaltigung Ausdruck 
verlich und am einpragsamsten die Ablésung antagonistisch-kriti-
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scher Haltungen in der Arbeitssphare durch eine synthetische 

Denkweise signalisierte. Hier kann nur auf die Fille von Anwen- 

dungen dieses Terminus hingewiesen werden, vom Gebrauch in der 

Arbeitssphare (Werk, Werkgemeinschaft, Werkverein etc.) bis zu 

dem in der Kunst, was dann 1907 mit der Griindung des Deutschen 

Werkbundes im schépferischen Miteinander von Handwerk, Indu- 

strie, Kunstgewerbe, Design und Kunst zum Besten der Nation 

iiberbriickt werden sollte. Dazu erlangte der Begriff ,Werk‘ auch in 

dem der Technik im allgemeinen feindlichen Expressionismus Pro- 

minenz, etwa bei Georg Kaiser, der im Gefolge von anarchistischen 

Gedankengangen in den Birgern von Calais den Hafenbau als Werk 

fiir die Gemeinschaft glorifizierte, dann allerdings in den Gas-Dra- 

men den Schrecken der totalen Mechanisierung der Arbeit -proji- 

zierte, oder bei Ernst Toller, derin Masse Mensch in dem Ausruf der 

Heldin-—,,Das Werk! Welch heiliges Wort!‘ — die harmonisierende, 

versOhnende Kraft dieses Begriffes beschwor, ahnlich wie beim Rut 

der Massenchére: ,, Wann werden Liebe wir leben? Wann werden 

Werk wir wirken? Wann wird Erlésung uns?“ — Einer vergleichba- 

ren Einstellung gab vor dem Krieg die Bergson-Schule in Frankreich 

_ mit ihrer Idealisierung der Arbeit Ausdruck. Charles Péguy sprach 

von einer notwendigen ,Restauration der Arbeit‘ und berief sich auf 

Georges Sorel, der in den Réflexions sur la violence 1908 die neue 

| schopferische Moral der Arbeit als gesellschaftlichen Antrieb her- 

ausstellte. : 

Der Begriff , Werk‘ hat sich literaturgeschichtlich am starksten in 

der Verbindung mit den ,Werkleuten auf Haus Nyland‘ eingepragt, 
die 1912 eine neue Form der kiinstlerischen Werkgemeinschaft 

griindeten, bei der die Autoren ihre biirgerlichen Berufe beibehalten 

sollten. Die Griinder Josef Winckler, Wilhelm Vershofen und Jakob 

Kneip grenzten sich hierin nachdriicklich von den Expressionisten 

ab, denen sie Dekadenz, Elitismus und Subjektivismus vorwarfen. 

Fiir sich nahmen sie in Anspruch, die einzigen wirklich zeitgemaSen 

Dichter zu sein, indem sie — vor allem Winckler und Vershofen — die 

Industrie als poetischen Gegenstand behandelten. Daran ist insofern 

Richtiges, als Winckler in den in der Zeitschrift Quadriga gedruck- 
ten Eisernen Sonetten 1912 die monumentale Wucht der Schwerin- 
dustrie in bisher ungewohnt positiven Bildern verklarte und damit, 
denkt man an den gleichzeitigen Technikrausch der Futuristen in 
Italien, einer aktuellen Stimmung Ausdruck verlieh. Allerdings ma- 
nifestierte sich hier wie bei den Futuristen eine kaum zu itiberbie- 
tende Arroganz den sozialen Problemen gegeniiber, die mit Indu-
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strie und Technik einhergingen, so da die Formel vom lyrischen 
Imperialismus nicht ungerecht erscheint. Winckler selbst schrieb in 
der Quadriga: ,, Wo bleibt die kiinstlerische Inkarnation des organi- 
satorischen Selfmademans, des geld- und geistgewaltigen Unterneh- 
mers, des GroSkaufmanns und Konstrukteurs? des gesteigerten Ar- 
beitsmenschen ?‘*?¢ Fiir den ,normalen‘ Arbeiter im Stahlwerk blieb 
demgegeniiber nur folgende Ehrung iibrig:27 

Wir ehrn auch dich — nach deiner Art: 
Ein Arbeiter im Stahlwerk fiel und schwand | 
In gliihend Erz, kein Odem kam heraus. : 
Wir schmiedeten und gossen blank und hart 
Einen Block und drin mit Hirn und Hand 
Steht er als Eisenklotz vor meinem Haus. 

Von solchem Zynismus ist hingegen bei Paul Zech, der zur gleichen 
Zeit wie Winckler das Industriethema aufgriff, nichts zu finden. 
Zech lief§ in den Versen des Bandes Das schwarze Revier (1913) die 
Problematik des arbeitenden Proletariats erkennen. Er trat damit in 
die Fufstapfen des belgischen Lyrikers Emile Verhaeren, der schon 
Jahre zuvor die Arbeiterprobleme in seine grofen Gedichte iiber die 
moderne Industriewelt eingebracht hatte. 

Winckler hat selbst auf die Anregungen hingewiesen, die er vom 
Deutschen Werkbund erhielt. Unzweifelhaft stammen die wichtig- 
sten Beitrage zur Neubewertung von ,Werk‘ und ,Arbeit‘ in 
Deutschland von den dieser Organisation zugehdrigen Architekten, 
Designern und Kritikern. Die harmonisierenden, integrierenden 
Tendenzen der neuen Arbeitsideologie besafen hier eine eindeutige 
Funktion: sie sollten die Zusammenarbeit von Kiinstlern, Hand- 
werkern und industriellen Unternehmern erleichtern, was keines- 
wegs immer erfolgreich geschah.?8 Bis zur Griindung des Bauhauses 
hielt sich die Idee einer handwerksmafigen ,Veredelung‘ der Indu- 
strie und ihrer Produkte, etwas, was von den Beteiligten zugleich als 
Beitrag zur Losung der sozialen Frage, das heift der Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen, angesehen wurde. Dahinter stand der 
Glaube, es komme nur darauf an, die Arbeitsorientierung der Ge- 
genwart endlich als das zentrale Kulturelement zu erfassen. So be- 
zog Walter Gropius Arbeiterfrage, Monumentalisierung der Arbeit 
und Erneuerung der Kunst in einer Rede 1911 beispielhaft aufeinan- 
der. ,,Die soziale Frage“, fiihrte Gropius aus, ,,ist der eigentliche 

ethische Zentralpunkt unserer Tage geworden, das grofe Problem 
fiir die Allgemeinheit, dem sich auch die Kunst zuwenden muf,



| 

117 

denn das Wort einer neuen Religiositat, das alle erfassen und einer 

neuen Kunst zur Richtschnur werden kénnte, ist noch nicht ausge- 

sprochen. Die Kunst braucht aber Glauben an grofe gemeinsame 

Ideen, damit Groes:zustande kommt. Um einen tiefen Eindriuck - 

von einem Bauwerk zu empfinden, mu man an die Idee glauben, 

die es erstehen lie&. Heute haben wir Anzeichen, daf der grofen 

technischen und wissenschaftlichen Epoche eine Zeit der Verinner- 

lichungen folgen wird, der Zivilisation eine Kultur. [. . .] Der Arbeit 

miissen Palaste errichtet werden, die dem Fabrikarbeiter, dem Skla- 

ven der modernen Industriearbeit, nicht nur Licht, Luft und Rein- 

lichkeit geben, sondern ihn noch etwas spiiren lassen von der Wiirde 

der gemeinsamen grofen Idee, die das Ganze treibt. Erst dann kann 
der einzelne Persénliches dem unpersénlichen Gedanken unterord- 

nen, ohne die Freude am Mitschaffen grofer gemeinsamer Werte zu | 

verlieren, die frither dem Machtbereich des Individuums unerreich- 

bar waren. Dieses Bewuftsein, im einzelnen Arbeiter geweckt, 
kGnnte vielleicht eine soziale Katastrophe, die bei der Garung des 

heutigen Wirtschaftslebens ja taglich droht, vermeiden. Weitsichtige 

Organisatoren haben es langst erkannt, da mit der Zufriedenheit 
des einzelnen Arbeiters aber auch der Arbeitsgeist wachst und folg- 

lich die Leistungsfahigkeit des Betriebes.“‘?° 
Gropius machte aus seiner Orientierung am Industrieunterneh- 

mer kein Hehl. Auch bei ihm schlug die Sorge vor revolutionaren 
Tendenzen durch, denen er durch gut gestaltete Arbeitsstatten sowie 

durch Identifikation mit einem grof{en Ganzen den Wind aus den 

Segeln zu nehmen hoffte. Von hier erscheint der Schritt zur nationa- 

len ,Fiillung‘ des gro&en Ganzen naheliegend. In der Tat gewann die 
nationale Parole in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg immer 
starkere Bedeutung. Sie bildete nicht nur ein Mittel, um kommerziell 

einflufreiche Biirgerschichten den formalen Innovationen des 
Werkbundes zu 6ffnen, sondern diente zunehmend als Integra- 
tionsformel zur Beschwichtigung der Arbeiter. Mehr noch: mit der 

Definition der Gegenwart als Zeitalter der industriellen Arbeit sahen 
nach Langbehn viele Beobachter die Méglichkeit fiir Deutschland, 
durch Hervorbringung eines modernen nationalen Stils die kultu- 
relle Fiihrung in der Welt zu tibernehmen. Friedrich Naumann 

(Deutsche Gewerbekunst, Der deutsche Stil), Hermann Muthesius, 
Fritz Stahl, Peter Jessen und andere®° lieSen keinen Zweifel daran, 

daf mit den kulturellen Zielen 6konomische mitgemeint waren und 
eigentlich dominierten. Die anspruchsvolle Formel von der ,Durch- 
geistigung der deutschen Arbeit‘, die der Werkbundtagung und dem
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Jahrbuch 1912 gegeben-wurde, hatte solide wirtschaftliche Interes- 
. sen zur Basis. Mit imperialer Gebarde umrif Jessen 1911 die Aufga- 

ben: ,,Die deutschen Geschmacksindustrien, wie einst die franz6si- 
schen und englischen, werden nur dann eine Weltmacht werden, 
wenn wir zu unserem technischen Geschick, unserem Unterneh- 
mungsgeist und unserer Wissenschaft auch einen eigenen reifen Na- 
tionalgeschmack einzusetzen haben, gegriindet auf einer zeitgema- 
fen nationalen Kultur. Ohne die Kunst bleiben wir Stiimper, mit ihr 
sind wir jedem Gegner gewachsen.“3! Daf aus der imperialen Ge- 
barde sehr schnell eine imperialistische werden konnte, braucht hier 
im einzelnen nicht ausgefiihrt zu werden. 

Wie auf allen Gebieten wirkte der Erste Weltkrieg fiir die Natio- 
nalisierung der Arbeit als groSer Katalysator. Er machte die natio- 
nale Stilisierung offiziell. Er verinderte bei vielen Deutschen die 
Einstellung zur industriellen Technik. Viele erlebten die Sphare der 
Arbeit und Technik plétzlich innerhalb eines nationalen Sinnzu- 
sammenhanges. Was zuvor als Bereich der Entseelung und Mecha- 
nisierung erschienen war, gewann unter dem Vorzeichen nationaler 
Notwendigkeiten eine neue, positive Qualitit. Zugleich ereignete 
sich aber auch das Entgegengesetzte. Unter dem Eindruck der bar- 
barischen Verwendung der Technik in den Massenschlachten wurde 
der Krieg zum Katalysator eines niichternen Denkens im tech- 
nisch-industriellen Bereich. Es sei nicht vergessen, daf$ Gropius vor 
1914 nicht in die Deklaration eines nationalen Stils einstimmte. Nach 
der Niederlage Deutschlands 1918 schien es nicht nur ihm an der 
Zeit, den internationalen Charakter der modernen Technik, Archi- 

| tektur und Formgebung herauszustellen. Das Bauhaus wurde zum 
Symbol dieses niichternen, genauer: erniichterten Denkens — und 
machte sich in Deutschland entsprechend unbeliebt. Denn die Ge- 
schichte der nationalen Stilisierung der Arbeit brach 1918 keines- 
wegs ab. Mit der Niederlage der Nation sahen sich Biirger und 
Kleinbiirger plétzlich wieder dem ,nackten‘ Technizismus, Materia- 
lismus und Rationalismus gegeniiber, den sie tiberwunden glaubten. 
Fir viele wurde nicht nur das Bauhaus, sondern die ganze Weimarer’ _ 
Republik zur verabscheuungswiirdigen Inkarnation dieser Ele- 

: mente. Ihre Enttauschung bildete den Nahrboden fiir die Propa- | 
ganda der Nationalsozialisten, der deutschen Arbeit die nationale 
Ehre zuriickzugeben. Hier konnte Hitler erfolgreich die Vorstellung 
von der Kampf- und Werkgemeinschaft des Krieges beschworen 
und als Grundlage eines neuen deutschen Staates propagieren. 

Demgegeniiber blieben die Versuche im Umkreis der SPD, die
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Weimarer Republik als eine Republik der deutschen Arbeit dem 
Volk schmackhaft zu machen, dilettantisch und marginal. Die Be- 
miihung, iiber die sozialdemokratischen Arbeiter und Angestellten | 
hinaus Loyalitat fiir die erste deutsche Republik herzustellen, for- 
derte wenig mehr als den Terminus ,Volksgemeinschaft‘ zutage, 
dessen sich dann die Nationalsozialisten bemachtigten. Der von der 
Regierung Anfang 1919 verfaf&te Aufruf an die deutschen Arbeiter, 
Sozialismus ist Arbeit, zeugt von den Schwierigkeiten, einen sozialen | 
Staat ohne Sozialisierung zu errichten; auch hier wurde mit dem Ar- 
beitsbegriff von den dringenden politischen Problemen abgelenkt. 
Ahnliches geschah in den Publikationen Karl Brégers, der anfangs . 
vor allem bei der sozialdemokratischen Jugend Resonanz fand. In | 
Gedicht und Prosa formulierte Bréger die Hoffnungen auf eine 
Neugriindung Deutschlands vom schaffenden Volk her, konnte da- 
mit aber héchstens die Feiern, nicht den Alltag der SPD beeinflus- 
sen. Nachdem der Glaube an die sozialistische Lehre durch den 
Krieg schwer erschiittert worden war, lieferten er und andere Arbei- 
terdichter in der Berufung auf Arbeit und Arbeiter Ersatzidentifika- 

- _ tionen, deren Bedeutung in der politisch aufgeheizten Atmosphare 
der Weimarer Republik allerdings nicht unterschatzt werden sollte. 
Charakteristisch ist Brégers Ruf nach einem neuen Sinn der Arbeit, 
der nicht ,,aus philosophischer Dialektik“, sondern nur ,,aus dem 
einfachen, unverbildeten Empfinden des Volkes“ aufwachsen 
konne.3? Das formulierten die Nationalsozialisten spater nicht an- 
ders. Doch sollte man, bevor man mit dem Finger auf Bréger weist, 
nicht tibersehen, dafs das eben die NSDAP, nicht die SPD zum Pro- | 

~ gramm erhdhte. Als Adolf Hitler am 10. Mai 1933 Brogers Worte 
von Deutschlands armstem, aber getreuestem Sohn zitierte, horte der 
Autor die Ansprache als Haftling ber den Lautsprecher im KZ Da- 
chau. Bréger wurde erst Monate spater freigelassen, als sich auslan- 
dische Besucher iiber die Anwesenheit eines Dichters wunderten, 
dessen Lieder und Gedichte von der Parteipresse gelobt und zitiert 
wurden.33 

Ill : | 

- _Damit riickt das eingangs skizzierte Vorgehen der Nationalsoziali- 
sten wieder ins Blickfeld, die Nationalisierung der Arbeit fiir ihre 
machtpolitischen Ziele zu nutzen. Es wird deutlich, daf$ Hitler bei 
der erwahnten Sportpalastrede von 1933 in der Tat mit der Bereit-
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schaft der ZuhGrer rechnen konnte, die 6ffentliche Idolisierung der \ 
Arbeit durch den neuen Staat mitzuvollziehen. Lange zuvor war die " 

| Berufung auf die deutsche Arbeit zum Kernsatz des Bestrebens ge- 
worden, den deutschen Staat jenseits von Kapitalismus und Parla- 
mentarismus vom schaffenden Volk her neu zu begriinden. Lange 
zuvor hatte sich neben die nationale Identifikation durch gemein- 
same Kultur und Sprache die Identifikation durch gemeinsame Ar- 
beit geschoben; bezeichnenderweise trug die Zeitschrift, die bis 1944 
die Bindung der Auslandsdeutschen ans Reich propagierte, den Titel 
Deutsche Arbeit.34 Hier erhielt Julian Schmidts beriihmter Satz 
seine politische Umformung: das Deutschtum war nicht nur an sei- 
ner Arbeit erkennbar, es war die deutsche Arbeit. | 

Innerhalb dieses Traditionsbezuges konnte Hitler auch eine wei-_- 
tere Vorstellung popularisieren: da zwischen riickwartsgewandter 
Schollenromantik, mit der die Nationalsozialisten warben, und mo- 
derner Industrie und Technik, die fiir ihren Machtanspruch noch 
wichtiger waren, aber eine Gegenwelt darstellten, eine enge Bezie- 
hung bestand. Der Kontrast zwischen regressiven und progressiven 
Aspekten faschistischer Ideologie, der die Forscher seit jeher ver- 
wundert hat, ist weniger erstaunlich, wenn man die Ideologisierung 
der Arbeit beriicksichtigt und sieht, wie mit der asthetischen Ar- 
beitsdefinition die antagonistischen Elemente der Modernisierung 
iiberdeckt wurden, so daf der Bauer am Pflug und der Arbeiter am 
Hochofen als gemeinsame Reprasentanten der arbeitenden Nation 
gelten konnten. Indem die Nationalsozialisten der nationalen Sinn- 
gebung technischer Produkte den Weg ebneten, verschleierten sie 
die Antagonismen der kapitalistischen Gesellschaft, und indem sie 
innerhalb technischer Formen traditionell-handwerkliche Muster 
begiinstigten, trafen sie den Geschmack breiter Schichten. Damit 
wurde es mOglich, dafi der Bauer oder Angestellte, der nie ein Auto 
lenkte, Stolz tiber die Autobahn entwickelte. Hier trat ihm die mo- 
derne Technik im nationalen Sinnbezug iiberschaubar entgegen. Das 
ideale Bild war das vom riesengrofen, scharfkantigen Bogen der 
Autobahnbriicke, der den Limburger Dom im Hintergrund wie ei- 
nen kostbaren Schatz einrahmt. 

Hitlers Idolisierung der Arbeit wirkte aber auch im Ausland. War 
es den Deutschen nicht gelungen, in wenigen Jahren die Folgen der 
Weltwirtschaftskrise aus eigener Kraft zu beseitigen und ein neues 
Image als erfolgreich arbeitende Nation zu erwerben? Auch dabei 
konnten die Nationalsozialisten auf traditionelle Denkweisen (im 
Ausland gegeniiber Deutschland) aufbauen, wobei sie nicht nur die
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/  Aufriistung eine Zeitlang verbargen, sondern sogar den Ruf erwar- 

/ ben, mit der Riesenorganisation ,Kraft durch Freude‘ Avantgardi- 
sten einer modernen Freizeitkultur zu sein. Man braucht nur einmal 
die internationale Beteiligung an dem , Weltkongref fiir Freizeit und 
Erholung‘ 1936 in Hamburg zu analysieren, um von dieser Aus- 
strahlung eine Ahnung zu bekommen.*§ Er bildet eine bisher weit- | 

| hin iibersehene Erginzung zur jugendlich-kraftvollen Selbstdarstel- 
lung Deutschlands auf der Olympiade 1936 und fiigt sich — was 
ebenfalls zu wenig beachtet worden ist — nahtlos in die Arbeitsideo-_ 

-  logie der dreifiger Jahre ein, die sich von der Sowjetunion bis zu den 
USA in vielerlei Formen offiziell und heroisch manifestiert hat. 

Der Riickblick auf die Zeit vor 1914 lat einiges von den Denkfor- 
men erkennen, welche die Nationalsozialisten mobilisierten. Neu- 
artig war demgegeniiber die Unverfrorenheit, mit der sie Parolen und 
Symbole der Arbeiterbewegung stahlen, um ihrem Anhang, vorwie- 
gend Biirgern, Kleinbiirgern und sozial Entwurzelten, eine revolu- 
tionare Weltanschauung vorzutauschen. Neuartig war aufSerdem 
das von der Kriegserfahrung gespeiste und von Ernst Jiinger sy- 
stematisierte Bild vom Arbeitersoldaten als Machttriger der neuen 
Zeit. Auch dieses Bild ist eine asthetische Projektion. Es macht die 
Stofrichtung besonders anschaulich: Zerstérung des proletarischen 
Klassenbewuftseins und pseudorevolutionare Selbstaufgabe des 
Biirgertums. Auf dem Terrain, das kurz zuvor noch vom Klassen- 
kampf beherrscht worden war, sollte es kiinftig nur noch Arbeiter, 
arbeitende Volksgenossen, schaffendes Volk geben. David Schoen- 
baum hat die verschiedenen institutionellen Ausformungen dieser 
Ideologie sowie die Propaganda fiir den reprasentativen Status des | 
 Arbeiters aufgezeigt.3° Es gehdrte zur Konsequenz der Propagan- , 
dapolitik, da man nicht nur die Arbeiterdichtung ausschlachtete, 

- sondern feststellte, da sie als eigene Gattung in diesem Staat der Ar- 
beit bald iiberfliissig sein werde. Wohin der pseudorevolutionare 
Begriff der Arbeit trug, bezeugte kein Geringerer als Heidegger, der 
ihn existentiell verbramte und — auf Jiingers Spuren — seine Studen- 
ten aufforderte, die akademische Isolation mit der einfacheren, har- 
teren, gefahrlicheren Lebensform des Arbeitsdienstes zu vertau- 

_ schen. Das entlarvendste Zeugnis ist zweifellos jene unsagliche 
Aufschrift ,Arbeit macht frei‘, unter der die Haftlinge ins Arbeits- | 
und Todeslager Auschwitz einzogen. 

Die brutale Kehrseite der Nationalisierung der Arbeit war schon 
kurz nach Hitlers Machtiibernahme mit der Ausléschung der Orga- 
nisation der Arbeiterbewegung und der Ermordung Tausender
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Kommunisten und Sozialisten offenbar geworden. Der bombasti- 
schen Feier des 1. Mai 1933 als ,Feiertag der nationalen Arbeit‘ folgte \ 
die endgiiltige Zerschlagung der Gewerkschaften. Wohl wandten \ 
sich zahlreiche Arbeiter, die lange arbeitslos oder von der Schwache 
der Arbeiterorganisationen enttauscht gewesen waren, hoffnungs- 
voll der neuen Bewegung zu, doch hielten die meisten eine skep- 
tische Distanz. Timothy Mason hat aufgezeigt, welch groSe Rolle 

. das skeptische Verhalten der Arbeiterschaft fiir die nationalsoziali- 
stische Innen- und Kriegspolitik gespielt hat und wie Hitler die 
standige Gefahrdung von dieser Seite — das Trauma einer neuen No- 
vemberrevolution — zugab und einzudammen suchte.37 Hitler hat 
mit einer Vielzahl von MafSnahmen, die von der Verschénerungspo- 
litik des Amtes ,Schénheit der Arbeit‘ und der Freizeitpolitik der 
Kraft durch Freude‘-Organisation in der Deutschen Arbeitsfront 

| bis zu den Verfolgungen durch die Gestapo reichen, die deutsche 
Arbeiterschaft zum Stillhalten gebracht. Es kam weder zu der viel- 
beschworenen Integration in die Volksgemeinschaft noch zu einem 
grofen Aufstand. 

Als Hitler abtrat, war die Parole der nationalen Arbeit verbraucht, | 
verschlissen, ruiniert. Aber wie so viele deutsche Traditionen reicht 
sie weiter als der Nationalsozialismus. Das zeigte sich nach 1945, als 
die Triimmerhaufen in den Himmel wuchsen und die Deutschen an 
die grote Arbeit gingen, die sie je vorgefunden hatten. Wiederum 

_ zogen sie jahrelang ihre nationale Identitat nicht aus der Politik, 
sondern aus der Arbeit. Am Ende der Wiederaufbauphase stand 
nicht der Stolz auf den neuen Staat, auf die funktionsfahige Demo- 
kratie, sondern auf das westdeutsche Wirtschaftswunder. Dabei 

riickten Begriffe wie ,Leistung‘ und , Wirtschaft‘, die schon in den 
zwanziger Jahren eine modernere Einstellung angezeigt hatten, in 
den Vordergrund. Sie signalisierten den Weg von der manuellen Ar- 
beit der Triimmerfrauen zu den hochtechnisierten Arbeitsvorgin- 
gen der modernen Industrie. Allerdings bediirfte es einer eigenen _ 
Studie, um die neue Entwicklung, zu der auch die Arbeitsidolisie- 
rung in der DDR geh@rt, genauer aufzuzeigen. Sie wiirde belegen, 
wie bedeutsam das skizzierte Denken fiir die nationale Identifika- 
tion immer noch ist, auch wenn mit Jugendrevolte und Freizeitge- 

_ sellschaft andere Wertvorstellungen an Gewicht gewonnen haben. 

oo
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James D. Steakley \ 

,,Arbeit taugt nichts, zu der man gepfiffen wird.“ 
, 

Zur Literatur der wilhelminischen Anarchisten | 

Thren bisher héchsten Pegelstand, jedenfalls in der BRD, erreichte | 

die Flut anarchistischer Literatur im Jahre 1978. Anlaflich des | 
100. Geburtstags von Erich Miihsam hing in fast allen westdeut- } 
schen Buchladen (und auch in vielen Studentenbuden und Wohnge- 3 
meinschaften) ein Plakat, auf dem Mihsam als KZ-Haftling zu sehen ' 
war. Dieses schaurige, ja morbide Memento trug sicher dazu bei, daf , 
viele Neudrucke dlterer anarchistischer Literatur wie auch neue Stu- . 
dien zur Geschichte dieser Bewegung herauskamen. Die Rehabili- 2 
tierung dieser weitgehend vergessenen oder vernachlassigten Werke 
~von denen einige, wie Miihsams Alle Wetter von 1930, zum ersten- : 
mal im Druck erschienen — signalisiert das stetige Anwachsen jener 
anarchistischen Gruppen, die sich aus der antiautoritéren Studen- 

~ tenbewegung der spaten sechziger Jahre entwickelten. Wahrend die 
K- oder ML-Gruppen, die ebenfalls aus dieser Bewegung hervor- 
gingen, eine weitverbreitete Aufmerksamkeit auf sich zogen, wur- 2 

de den Spontis innerhalb der westdeutschen Linken eine viel ge- 
ringere Beachtung geschenkt. Von bésen Ausfallen der Tagespresse 
gegen das Westberliner TUNIX-Treffen im Januar 1978 einmal ab- | 
gesehen, sah ,man‘ in solchen Aktionen weitgehend Ausbriiche stu- ) 
dentischen Ubermuts. | 

Das langsame, aber uniibersehbare Wachstum der Sponti-Bewe- | 

gung hangt vor allem mit dem gesteigerten Interesse an sogenannten | 

jalternativen‘ sozialistischen Traditionen zusammen. Was als Be- 

schaftigung mit Reich, Marcuse und Bloch begann, sich dann auf die . 

Werke von Korsch, des jungen Lukacs, Gramscis und Pannekoeks | 
erstreckte, griff schlieSlich auch auf:die Schriften der Anarchisten | 
iiber. Mit dieser weitverzweigten Genealogie des Anarchismus k6n- 

| nen wir uns hier natiirlich nicht auseinandersetzen (so nétig es an 

sich ware). Der Begriff ,Anarchismus‘ ist namlich von altersher ein | 

héchst ungenauer. SchlieSlich wurde er nicht nur von den Rechten | 

in ihren Attacken gegen die Linken, sondern auch von den Linken, | 

die sich der Idee des demokratischen Zentralismus verschrieben hat- 

{



| 127 

ten, als Denunziationsvokabel gegen all jene Gruppen verwandt, 
welche man des Linksradikalismus beschuldigte. Kein Wunder da- | 
her, daf’ ,Anarchismus‘ ein recht vages Konzept geworden ist. Je- 
denfalls wird dieser Begriff heute in einem viel weiteren Sinne ge- 
braucht, als ihn Marx in seiner Kritik an Stirner, Proudhon und 
Bakunin oder Lenin in seiner Verdammung der ,Kinderkrankheiten‘ 
der Zweiten Internationale verwandte. 
Wenn man derleiterminologische Fallen vermeiden will, in welche 

die Rechten geradezu regelmafig und die Linken zumindest von Zeit | 
zu Zeit gestolpert sind, empfiehlt es sich, das Schlagwort ,Anarchi- 
sten‘ nur auf jene Figuren anzuwenden, die sich selbst als solche be- 
zeichneten. Gerade wahrend der wilhelminischen Ara haben sich 
viele Anarchisten die grote Mihe gegeben, den Begriff ,Anarchis- 

_ mus‘ im Sinne von ,,herrschaftsfrei“ zu definieren, um sich damit 
- von jenen finsterblickenden Bombenwerfern zu distanzieren, die in 

den siebziger und achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts eine ,,Pro- 
paganda der Tat“ befiirworteten und auf Kaiser Wilhelm I. wie auf 
andere gekronte Haupter spektakulare Attentate veriibten. Im Ge- 
gensatz zu solchen Aktionisten bevorzugten die Anarchisten lieber 
die Bezeichnung ,,freiheitlicher Sozialismus*“ fiir ihre Ideologie. Das 
gilt vor allem fiir jene Gruppen, mit denen wir uns hier beschaftigen 
wollen: also die Schriftsteller und nicht die Verfasser bestimmter 
Manifeste, Traktate und Pamphlete. Diese Autoren tendierten weit- 
gehend zu zwei Richtungen innerhalb der anarchistischen Bewe- | 
gung: zur kommunistischen oder — noch starker — zur individualisti- 
schen. Und auf diese Gruppen wollen wir uns, obwohl wir anfangs 
auch auf Gegenwartiges hinwiesen, in diesem Beitrag konzentrieren. 
Der sogenannte ,Anarchismus‘ eines Boll, Bahro oder auch Baader 

soll daher aus dem Spiel bleiben. Wir wollen lieber versuchen, jene 
unter den fritheren Anarchisten herauszustellen, die den Aspekt 
»Arbeit‘ behandelt haben, und es einem spateren Aufsatz iiberlassen, 
sich mit ihren Nachfolgern in der BRD und der DDR zu beschifti- | 
gen. 

Trotz einiger wichtiger Neuerscheinungen steckt die Erforschung 
der Geschichte der deutschen anarchistischen Bewegung noch im- 
mer in den Kinderschuhen. Zwei faktenreiche Studien haben sich ihr 
von verschiedenen Punkten aus gendhert: die eine behandelt sie von 
den Anfangen bis etwa 1880, die andere von 1945 bis zur Gegen- 
wart.” Zwischen diesen beiden Arbeiten wird durch eine detaillierte 
Bibliographie eine Briicke geschlagen, die den ganzen Zeitraum 

po
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rer Arbeiten erschienen, die sich in drei Rubriken unterbringen las- 
sen. Da waren einmal jene eher traditionellen, das heifst ideenge- 
schichtlich orientierten Untersuchungen, die zu einer typologischen 
Betrachtung der verschiedenen anarchistischen Theoretiker neigen.4 
Nach ihrer Sicht folgt auf den individualistisch-solipsistischen An- 
archismus eines Stirner der auf ,wechselseitiger Ubereinstimmung‘ 
basierende Anarchismus eines Proudhon, der kollektivistische An- 

archismus eines Bakunin und der kommunistische Anarchismus ei- 
nes Kropotkin. An diese typologische Reihe schliefen sich manch- 
mal noch zwei weitere Varianten an: der pazifistisch-tolstoyische 
Anarchismus und der syndikalistische Anarchismus. Doch diese 
beiden Ismen werden weitgehend als blo&e Taktiken hingestellt, de- 

| nen jeder wirkliche Tiefgang fehlt und die daher nur einen sekunda- 
ren Status verdienen. Im Rahmen einer solchen, das heift vornehm- 

: lich ideengeschichtlichen Sehweise wirkt die anarchistische 
Bewegung letztlich wie eine interessante, aber verspatete Bliite des 
biirgerlichen Liberalismus. | 

Ein zweiter Ausgang der Anarchismusforschung war die Beschaf- 
tigung mit der Geschichte ihrer Organisationsformen.® In ihrer an- 
spruchsvollsten Form unterscheidet diese Richtung sechs verschie- 
dene Phasen in der Entwicklung des deutschen Anarchismus. Die 
erste ware die Zeit von den Anfangen des Anarchismus in der Mitte 
des 19. Jahrhunderts bis zur Ara der Sozialistengesetze, in der fuh- 
rende deutsche Anarchisten ins Exil ausweichen muften. Als die 
zweite Phase gilt die Opposition der ,,Jungen“ innerhalb der SPD 
und ihr Ausschluf aus der Partei im Jahre 1891. Die sich daraus ent- 
wickelnde Alternativgruppe blieb zwar bis 1914 aktiv, spielte aber 
nur eine untergeordnete Rolle. Die dritte Phase fallt mit jener syndi- 
kalistischen Bewegung zusammen, die sich wahrend der grofen De- 
batte um den Generalstreik innerhalb der SPD herausbildete, sich 
jedoch wahrend des Ersten Weltkriegs wieder aufldste. Diese beiden 

.  Richtungen standen weitgehend ,im Schatten der Arbeiterbewe- 
gung‘. Die vierte anarchistische Gruppe entwickelte sich wahrend 
der Novemberrevolution von 1918 und vertrat fast ausschlieflich 
anarcho-syndikalistische Ideen. Diese Richtung erlebte ihren H6- 
hepunkt in der unmittelbaren Nachkriegszeit und léste sich in der 

| sogenannten Stabilisierungsperiode der Weimarer Republik zwi- 
schen 1923 und 1929 in eine Reihe sich wechselseitig bekampfender 
Gruppen und Griippchen auf. Die fiinfte Phase fiele mit jenem An- 
archismus zusammen, der nach 1933 im Exil oder in bestimmten 
Widerstandszellen innerhalb des Dritten Reiches weiterzuexistieren
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versuchte. Die Schluf&phase wire schlieSlich jener Anarchismus, 
welcher sich nach 1945 neu herausbildete. Wahrend die ideenge- 
schichtliche Betrachtung des Anarchismus die historische Wirklich- 
keit oft zugunsten der ,Meistertheoretiker‘ vernachlassigt, unterliegt 
der organisationsgeschichtliche Ansatz oft der Gefahr, iiber einer | 
ausschlieflich positivistischen Faktenglaubigkeit die dahinterste- 
henden Theorien aus dem Auge zu verlieren. 

Ein dritter, wesentlich ernster zu nehmender Ansatz geht eher von 
sozio-historischen Gesichtspunkten aus, indem sie auch die klassen- 
bedingten und regionalen Faktoren innerhalb der anarchistischen 
Bewegung ins Spiel zu bringen versucht.® Sie stellt meist jenen 
Handwerkeranarchismus an den Anfang, der sich — verursacht durch 
die rapide Industrialisierung und die damit verbundenen gesell- 
schaftlichen Verschiebungen — zuerst in Wien und im Schweizer Jura 
entwickelte. Als zweite Form des Anarchismus betrachtet sie jenen 
agrarischen Anarchismus, der vor allem in Spanien, Italien und Ruf- 
land Fufs fafte. Keine dieser beiden Spielarten fand in Deutschland 
eine grofe Anhangerschaft. Eine dritte Variante ware der Syndika- 
lismus, der sich vornehmlich in hochindustrialisierten Landern wie 
England, Frankreich, Deutschland und den Vereinigten Staaten aus- _ 
breitete. Als vierte Form, welche diese sozio-historische Typologie 
vervollstandigt, wird im Rahmen dieser Sehweise meist der Intelli- 
genzanarchismus angeftihrt. Er erwachst weitgehend aus einem 
kleinbiirgerlichen Affekt gegen die sogenannte ,Modernisierung‘ 
und hat vor allem in der anarchistischen Belletristik deutliche Spuren 
hinterlassen. Obwohl manchen dieser Schriftsteller schon eine be- 
trachtliche Aufmerksamkeit geschenkt worden ist, hat man sich mit 
der anarchistischen Literatur noch nie so systematisch beschiftigt 
wie mit jenen Werken, welche die Basis fiir die drei erwahnten typo- 
logischen Modelle abgeben.’ 

So brauchbar und ~ in einzelnen Fallen — anregend diese verschie- 
denen Ansatze auch sein mégen, in der wissenschaftlichen Praxis 
haben sie oft zu einer Spezialisierung gefiihrt, die zwar bestimmte 
Aspekte der anarchistischen Bewegung klar beleuchtet, andere je- 
doch vollig im Dunkeln la8t. Das Ergebnis solcher Sehweisen ist da- 
her oft eine Einseitigkeit, die in ihrer Enge zu einer gewissen Scheu- 

| klappenmentalitat neigt. Im folgenden soll deshalb der Versuch 
unternommen werden, einige dieser Ansatze synthetisch zusam- 
menzufassen, und zwar anhand der Behandlung des Konzepts , Ar- 
beit‘ in den Werken zweier Schriftsteller, die innerhalb der anarchi- 
stischen Literatur eine zentrale Rolle gespielt haben: John Henry | 
Mackay und Erich Mihsam.
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John Henry Mackay (1864-1933) verdankte seinen undeutschen 
Namen seiner schottisch-deutschen Herkunft, wuchs jedoch als — 

| Deutscher in Saarbriicken auf. Trotz der Bemiihungen einer obsku- 
ren Mackay-Gesellschaft, die ihren Sitz in Freiburg hat, konnte 
Mackay nie den Status einer Kultfigur erringen, nach dem er sich so | 
sehnte. Mackay war bis zur Inflation von 1923 finanziell unabhan- 
gig, ja geradezu vermégend, und verarmte erst in seinen letzten Jah- 
ren. Er brauchte daher nicht vom Verkauf seiner Biicher zu leben, 

die weitgehend in begrenzten Liebhaberausgaben erschienen, ja ent- 
wickelte einen deutlich versnobten Stolz auf ihre Exklusivitat. Le- 
diglich sein bekanntestes Prosawerk, der Roman Die Anarchisten 
(1891), erreichte eine deutschsprachige Auflage von 17000 Exem- 
plaren und wurde zudem in sieben andere Sprachen iibersetzt. Die 
Handlung dieses Werks spielt im Herbst 1887 in London, bezieht aber 
in zwei Kapiteln auch gleichzeitige Ereignisse in den USA mit ein, 
vor allem die beriihmt-beriichtigte Heumarkt-Revolte. Die Nach- 
richt von der Hinrichtung der Anarchisten in Chicago bildet den 
emotionellen Héhepunkt des Romans, auf dem Mackays Protago- 
nist seine gutbiirgerlichen Umgangsformen ablegt und sich wie ein 
todlich verwundetes Tier gebardet. 

Die Anarchisten tragen den merkwirdigen Untertitel ,,Kulturge- 
mialde aus dem Ende des 19. Jahrhunderts“‘. Mackay war vorsichtig 
genug, diesen aufdringlich didaktischen Tendenzroman nicht als 
,Roman‘ zu bezeichnen, um so die Rezensenten zu zwingen, ihn als 
ein Werk sui generis zu betrachten und dadurch eine Kritik seiner 
literarischen Mangel zu verhindern (wodurch sich Mackay indirekt 
der alten Trennung in reine Kunst und blofe Tendenzschriftstellerei 

| unterwarf).8 Die zeitgendssischen Kritiker ignorierten jedoch diesen 
Untertitel und priesen oder attackierten das Ganze als eine roman- 
hafte Reportage. Im Roman selber wechseln Kapitel, in denen Milieu 
und Elend der Londoner Arbeitslosen dargestellt werden, mit sol- 
chen, die entweder in radikalen Klubs oder der Privatwohnung des 
Haupthelden Auban spielen, in denen lange, ja langweilige Debatten 
iiber die relativen Vorziige des individuellen Anarchismus Stirner- 
scher oder des kommunistischen Anarchismus Kropotkinscher 
Provenienz inszeniert werden. Man hat herausgefunden, dafs es sich 
bei dem Ganzen um einen Schliisselroman handelt,? und Auban -— 

_ Mackays Sprachrohr — tragt natiirlich bei all diesen Debatten den 
Sieg davon. 
Obwohl nebenbei erwahnt wird, daS Auban und Trupp (der 

kommunistische Anarchist dieses Romans) die Besitzer eines ,,Ge-
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| schafts* beziehungsweise einer ,,Fabrik“ sind (217),!° erfahrt man 
nicht das geringste tiber ihre berufliche Tatigkeit. Beide treten stets 
als reine Freizeitmenschen auf: ob nun zu Hause, in den radikalen 
Klubs oder bei Spaziergangen durch die Slums des Londoner East- 
End. Doch auch die anderen Figuren dieses Romans arbeiten nicht. 
Die Sphire der Produktion wird iiberhaupt — wie in allen anderen 
Werken Mackays — einfach ausgeschlossen. Mackay teilt in diesem 
Punkt die Arbeitgeberpose der hochmiitigen Verachtung jener | 
geistlosen kérperlichen Arbeit, die den Proletarier zu einer ,,Ar- 
beitsmaschine“ reduziert, ,,die besorgt werden muf, damit sie ihren 
Dienst tun kann“ (38). Und das gilt gleichermafen fiir jene Manner, 
die bei Tage, wie fiir jene Prostituierten, die bei Nacht arbeiten. Was 

jedoch dem Ganzen an Beschreibungen konkreter Arbeitsverhalt- 
nisse fehlt, wird durch abstrakte Diskussionen tiber veranderte Ar- 

beitskonzepte mehr als wettgemacht. 
Das Ziel Auban-Mackays ist dabei ,,die Aufhebung der Ausbeu- 

tung des Menschen durch den Menschen“ (171). Obwohl in diesem 
Zusammenhang der Begriff ,Aufhebung‘ noch zu akzeptieren ist, 
herrscht oft eine schreckliche Begriffsverwirrung. So werden etwa 
die Arbeits- und Produktionsverhiltnisse der neunziger Jahre weit- 
gehend in einem Vokabular beschrieben, das an sich nur feudalisti- 
schen Zustanden angemessen ist. Die ,,Freiheit der Arbeit‘, wohl- 

bemerkt nicht der Arbeiter, soll hier durch die Beseitigung jenes 
Staates erreicht werden, der die Kapitalisten mit weitreichenden Pri- | 

_ vilegien ,,belehnt“, die es ihnen erméglichen, die verknechtete Masse 
auszubeuten (172). Indem sich die kommunistisch inspirierte Arbei- | 
terbewegung starker auf den Kampf gegen die kapitalistischen Va- 
sallen als auf den lehenvergebenden Staat konzentriere, wie es heifst, 
habe sie sich selbst zu einem ,,vergeblichen Kampf [gegen die] vom 
Kapital abhangige Arbeit“ verdammt — einem ,,Kampf, in dem sie 
sich rettungslos selbst zerfleischt“ (185f.). Diese Anspielung auf die 
Marx-Bakunin- Auseinandersetzung innerhalb der Ersten Interna- : 
tionale — auf die an anderer Stelle als auf den ,, Kampf zweier Lowen, 

| die sich gegenseitig zerfleischen“ (118), hingewiesen wird — ist nur 
ein Beispiel fiir Mackays antikommunistische, ja geradezu quieti- 
stische Einstellung der Forderung sozialer Veranderung gegeniiber. 
Dementsprechend erklart er bereits im Vorwort, daf die ,,wirt- 

_ schaftliche Befreiung [. . .] allein eine Folge harmonischer Entwick- 
lung im sozialen Organismus sein kann“(11). 
Um einer eventuellen Kritik an seiner Sicht der damaligen Arbei- 

terbewegung zuvorzukommen, die Mackay gern mit einem ,,ruch-
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losen Spiel politischer Gaukler“ gleichsetzt (388), trdstet er seine 
Leser immer wieder mit der Hoffnung auf den Sanktnimmerleinstag. 
»»Alles*, heifSt es einmal, ,,wird auch hier getan werden, wenn die 
Zeit dazu gekommen ist: mit den rechten Mannern werden sich auch 
die rechten Wege, und dann auch die Mittel, sie zu beschreiten, fin- | 
den“ (14). Die unmittelbaren Ziele dieses gewaltlosen Befreiungs- 
kampfes werden geradezu litaneihaft durch das ganze Buch hin- 
durch wiederholt: die Freigabe der ,,Bank“, des ,,Kredits“, des 
,»Marktes und des Weltmarktes“, des ,,Grund und Bodens“ (171 f.). 
Indem alle Privilegien, die sich aus Zinsen und Mieten ergeben, ab- 
geschafft werden, soll auch das Kapital den gleichen Gesetzen von 
Angebot und Nachfrage unterworfen werden wie die Arbeitskraft. 
Nach Mackays Ansicht habe — nach Durchfiihrung dieser Reformen 
—jedermann die Chance, durch harte Arbeit und geschickte Akku- 
mulation sein eigener kleiner Kapitalist zu werden. Als daher Auban 
von einem Dialogpartner gefragt wird: ,,Sie nahern sich, wie mir 
scheint, dem laissez-faire, laissez-aller der Verteidiger der freien 
Konkurrenz‘“, antwortet er: ,,Umgekehrt: die Manchestermanner 
nahern sich uns“ (172). Dieses Programm einer universalen Kon- 
kurrenz im Sinne des darwinistischen ,, Kampfes , Aller gegen Alle“ 

| (187) stellt den zutiefst reaktionaren Versuch dar, eine tabula rasa 
zu schaffen, indem Mackay vorgibt, zu einem egalitaren Merkanti- 
lismus zuriickzukehren. Objektiv gesehen, manifestiert sich darin 
jedoch eine spezifisch kleinbiirgerliche Reaktion auf die fortschrei- 
tende Monopolisierung der Produktionsmittel, die gerade in jenen 
Jahren, als die Anarchisten geschrieben wurden, eine merkliche Ak- 

zeleration durchmachte. 
Mackays Buch stellt somit ein Amalgam Stirnerscher und Prou- 

dhonscher Ideologeme dar, das auf jenes deutsche Biirgertum, das 
sich zwischen den Fortschritten der SPD und dem meteorhaften 
Aufstieg der industriellen Power-Elite mehr und mehr eingeklemmt 
fiihlte, einen gewissen Appeal haben mufte. Von Proudhon bezieht 
diese Ideologie ihre Verteidigung des Privatbesitzes wie auch ihren 
Angriff gegen die wirtschaftlichen Privilegien des Monopolkapitals. 
Aber, wie Mackay immer wieder betont, ihr Hauptziel ist die Ver- 
klarung des Stirnerschen ,,Egoismus“, die ,,Erkenntnis der eigenen 

. Interessen“ (160) und zugleich die Befreiung vom ,,traurigen Zu- 
stand der gegenseitigen Abhangigkeit“ verspricht (10). Diese Ver- 
bindung aus Individualismus und Mutualismus wird in Zukunft je- 
dem, wie Mackay behauptet, durch gerechten Austausch des 
Arbeitsertrages die gleichen Chancen bieten und damit allen, die ihre
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finanziellen Angelegenheiten geschickt zu managen verstehen, eine 
Erweiterung ihres VermOgens erlauben. Daher lachelt Auban nur 
verschmitzt, als die anderen sich dariiber erhitzen, ob in Zukunft die 
Schwerarbeiten von Menschen oder Maschinen ausgefiihrt werden; 
all das betrifft ihn offenbar gar nicht, da er darauf vertraut, dafs er 
einmal vom ,Ertrag‘ seiner Arbeit leben wird. Was Sozialismus und 
Anarchismus gemeinsam haben, besteht fiir Mackay/Auban allein in 
der Forderung des ,gerechten Austauschs‘, nur dafs er — wie Prou- 
dhon-den Ort der Ausbeutung nichtin der Produktionssphare, son- 
dern in der Sphare der Zirkulation und Konsumtion sieht. Arbeit 
wird daher lediglich als Quelle materiellen Reichtums betrachtet — | 
und damit die Rolle, die sie im Prozef der Individual- und Mensch- 
heitsgeschichte spielt, bewuft tibersehen. Aus diesem Grunde be- 
tont Mackay stets die ,,v6llige Unvereinbarkeit anarchistischer und 

kommunistischer Weltanschauung“ (19). | 
Im Hinblick auf solche Anschauungen ist es nur konsequent, 

wenn Auban alle Formen kommunistischen Denkens scharf attak- 
kiert: ob nun den Sozialismus der Arbeiterbewegung oder (was seine 
Isolierung noch deutlicher werden lat) den fragwiirdigen kommu- 
nistischen Anarchismus eines Kropotkin, der in den Anarchisten 
durch den Fabrikbesitzer Trupp vertreten wird. Einer von Aubans 
Gesinnungsgenossen, ein Mann namens Dr. Hurt, der einzige, mit 
dem er ab und zu ein ,,verniinftiges Wort“ wechselt (289), faft diese 
Anschauung folgendermafen zusammen: ,,Auban, diese Kommu- 
nisten sind Fanatiker, sie sind krank, verworren, sie leiden an mora- 
lischen Hirngespinsten“ (297). Auban und Hurt sind daher in ihrer 
Verteidigung des Privatbesitzes gegen kommunistische Gemein- 
schaftskonzepte einer Meinung, ja Mackay laft es bereits im Vor- 

| wort nicht an Warnungen gegen die SPD fehlen. Unter Verwendung 
| billigster Argumente geht Auban an anderer Stelle so weit, Kommu- 

nismus und Christentum einfach als analoge Glaubenssysteme hin- 
zustellen, die notwendig zu ,,Unfreiheit, Unordnung und innerlich- 
stem Elend“ fiihren (77). Die Verurteilung ,versklavender‘ 
Anschauungen wird schlieflich auf simtliche Ideologien (auf er der 
von Mackay) ausgedehnt, da sie alle in Richtung ,,Utopie oder aber 
Knechtschaft in irgendeiner Form“ tendierten (161). Dieser Abnei- 
gung gegen spezifisch sozialistische, kommunistische oder utopi- 
sche Konzepte entspricht Mackays Vorliebe fiir jene rationalisti- 
schen, aufklarerischen und naturwissenschaftlichen Standpunkte, 
deren sich auch die Sozialdarwinisten zur Verteidigung des Manche- 
ster-Liberalismus bedienten.
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Die Wirkungschance einer solchen scheinradikalen Ideologie 
blieb um 1900 natiirlich auf jene kleinbiirgerlichen Schichten be- 
schrankt, die zwar in dieser Ara durch das rapide Anwachsen der 
Verwaltungsapparate numerisch zunahmen, sich aber zugleich 
durch Erfindungen wie Telephon und Schreibmaschine den Mecha- 
nisierungstendenzen der fortschreitenden Technologie ausgesetzt 
sahen. Nachdem die Euphorie der Griinderzeit wieder abgeklungen 
war, fuihlte sich diese Gesellschaftsschicht, zumal sich ihr Lebens- 
standard nicht merklich verbessert hatte, von der sich monopoli- 
stisch konsolidierenden Grofbourgeoisie und der wachsenden Ar- 
beiterbewegung regelrecht in die Zange genommen. Sich von der 
Oberklasse wie auch den Arbeitern gleichermaffen distanzierend 
und zugleich ihre Biiroarbeit mit wirklicher Produktion verwech- 
selnd, sah diese Schicht ihr Heil mehr und mehrin einer illusorischen 
Riickkehr zu jener wahrhaft ,freien‘ Welt des friihen 19. Jahrhun- 
derts, in der noch eine betrachtliche ,,wirtschaftliche Bewegungs- 
freiheit“ geherrscht habe (10). Mackays individualistischer Anar- 
chismus stellt daher eine der zahlreichen Varianten eines 
ersatzhaften Klassenbewuftseins fiir die deutsche Mittelklasse dar, 
die in dieser Zeit zusehends mit Ideologien bombardiert wurde, de- 
nen ein weitgehendes Unverstindnis fiir die wirklichen Machte und 
Beziehungen innerhalb der industriellen Produktion zugrunde liegt. 

Mackays Bewuftsein der geringen Wirkungschancen eines Pro- 
gramms, das hauptsachlich auf einem ,,verfeinerten und héchstge- 
steigerten Egoismus“ beruht (13), zeigt sich in Aubans resigniertem 
Zugestandnis, dafs seine Ideen nicht bei den ,,Handarbeitern“, son- 
dern nur bei den Vertretern des ,,geistigen Proletariats“’ Anklang 
fanden (342). Doch diese ,,geistigen Arbeiter“‘, diese ,,Zeitungs- 
schreiber und Literaten“ (341), kurz gesagt: diese Vertreter der 
kleinbiirgerlichen Intelligenz hatten es, wie Auban erklart, heute 
,ebenso schwer, ja schwerer“ als die Proletarier (341). Diese Intel- 
lektuellen, die an ihrer Isolierung, der ,,schwer auf ihnen lastenden 
Bildung“ litten, sind fiir ihn ,,die ersten und vielleicht auch die einzi- 

gen“, die ,,nicht nur bereit, sondern auch fahig“ sind (342), ihr Heil 
in der ,,Lehre von der Souveranitat des Individuums“ zu suchen 
(15). Es wirkt daher fast wie ein Ausdruck schlechten Gewissens, 
wenn Mackay 1893 im Vorwort der ,,wohlfeilen Volksausgabe“ der 

~ Anarchisten feierlich erklart, da der damit anvisierte Durchbruch 
in die ,,Offentlichkeit“ einer seiner lange gehegten ,,Lieblingswiin- 
sche“ gewesen sei (9). Seine bisherige Isolierung wird hier einfach 
mit dem lapidaren Satz ,,Ich bin ein Kunstler“ verteidigt (13). Als
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Vertreter der Kiinstlerkreise sei er eben unfahig, ,,auch wenn ich es 
wollte“, wie es heift (13), sich in den ,,lauten, rohen Kampf des Ta- 

ges“ einzumischen (14). Daher sieht Mackay in dieser Buchverdf- 

fentlichung seine Form des ,,Protests‘ (12), wahrend eine aktive 

Rolle in der Agitation und Propaganda-— ob nun bei Versammlungen 
oder in der Presse — ihm fiir seine Person: ,,vollends unméglich“ er- 

_ scheint (14). 
Und diese selbstbewufte Pose des asthetischen Aufenseiters hielt 

Mackay nicht nur von der deutschen Arbeiterbewegung, sondern _ 

auch von jener bohemienhaften Subkultur fern, die sich in diesen 

Jahren in Berlin — und etwas spater auch in Wien und Miinchen — 
entwickelte. Im Gegensatz zu diesen Bohemiens, die durch eine 

, brutal zur Schau getragene Unterstreichung des Andersseins“, wie 

es Erich Mihsam nannte,1! ihre Rebellion gegen die Verhaltensnor- 
men der wilhelminischen Gesellschaft zum Ausdruck zu bringen 
versuchten, blieb Mackay mit seiner ,,schrulligen Gestelztheit‘ und 

seinen ,,pedantisch korrekten“ Umgangsformen ein seltsames Uni- 

kum aus einer vorgestrigen Welt. Kein Wunder daher, daf’ Mackay 
— im Sinne von Aubans Kritik an Trupp — Mihsam einfach einen 

,.Kommunisten“ nannte, wihrend Miihsam den Spief kurzerhand 

umdrehte und Mackay als den ,,konventionellsten Menschen“ an 

den Randern der Berliner Boheme hinstellte.12 Helmut Kreuzer hat 

daher Recht, wenn er Mackays Konventionalitat als ,,ein Zeugnis fiir 

das Nichtutopische seines Anarchismus“ charakterisiert.15 Und so 
blieb Mackay selbst innerhalb jenes schillernden Milieus der Bo- 
heme um 1900 eine Randfigur, deren Wirkung weder von seiner 

Person noch von seinen Schriften, sondern allein von der ,,Stirner- | 

Renaissance“ ausging, die er in Bewegung setzte.*4 
Die Wichtigkeit dieses Stirnerschen Egoismus bei der Herausbil- 

dung einer spezifisch bohemehaften Ethik (der selbstverstandlich 
auch die innere Kongruenz von Stirnerismus und Nietzscheanismus 
zu Hilfe kam) kann kaum iiberschatzt werden. Unfahig, sich entwe- 
der mit der saturierten Bourgeoisie oder der reformistischen SPD 
und den Gewerkschaften zu identifizieren, gaben es die nachnatura- 
listischen und vorexpressionistischen Kiinstler und Intellektuellen | 

| einfach auf, ihren objektiven Platz innerhalb der Gesellschaft zu be- 7 
stimmen und sich dementsprechend zu verhalten. Statt dessen zo- 
gen sie sich in jenes bohemische Milieu der literarischen Cafés 
zuriick, wo sie sich der zarathustrischen Illusion hingeben konnten, 
auferhalb oder gar iiber der Gesellschaft zu stehen. Isoliert und zu- 
gleich oppositionell eingestellt, verwarf diese vollig mit sich selbst
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beschaftigte Boheme jeden Anpassungszwang, jede Leistungsethik 
_ und schwelgte in emphatischen Bekenntnissen zu einem extremen 

Subjektivismus, ja Solipsismus. Unfahig, der allgemeinen ,Kulturlo- 
sigkeit‘ streitbar entgegenzutreten, fand sie in Stirner die Rechtferti- 
gung einer Revolte, die sich rein auf der Ebene des BewuStseins ab- 
spielt. 

| Und doch kommt in diesen bohemischen Caféhausklubs, literari- 
schen Zirkeln, Kiinstlerkolonien und rousseauistischen Landkom- 

munen (bei denen sich die Boheme mit der breiteren Lebensreform- 
bewegung iiberschneidet) der utopische Versuch zum Durchbruch, | 
in dem allgemeinen Ozean des Philistertums Inseln einer kiinstleri- 

___ schen Kultur zu schaffen: Diese Vorwegnahme einer emanzipierten 
Zukunft driickt sich genau in jenem antibiirgerlichen Lebens- und 
Kleidungsstil aus, den Mackay so verachtete. Wahrend Mackay noch 
weitere dreifig Jahre seine von Stirner und Proudhon inspirierte 
Verteidigung des Privatbesitzes und des Laissez-faire-Prinzips ver- 
trat (was ein Roman wie Der Freiheitssucher von 1921 beweist), ge- 
rieten andere Anarchisten mehr und mehr in den Bann Kropotkins, 
des wohl wichtigsten Theoretikers des kommunistischen Anarchis- __ 
mus. So spielt etwa Bruno Wille, dessen Philosophie der Befreiung | 
(1894) nach einer Synthese von Stirner und Kropotkin strebt, im 
Friedrichshagener Kreis wie auch in der ,Neuen Gemeinschaft‘ der 
Gebriider Hart eine wichtige Rolle. Bernhard Kampffmeyer und | 
Gustav Landauer, die ebenfalls der , Neuen Gemeinschaft‘ angehOr- 
ten, sorgten nicht nur dafiir, da’ Kropotkins Hauptwerke ins 
Deutsche iibersetzt wurden, sondern setzen sich ebenso energisch 
fiir gemeinschaftsbetonte Siedlungskonzepte ein. Das gleiche gilt fiir 
den Apothekerlehrling Erich Mithsam (1878-1934), der von Liibeck 
nach Berlin ,floh‘, um freier Schriftsteller zu werden, und der seine 
Erweckung zum Anarchismus bei der Lektiire von Landauers Essay 
Durch Absonderung zur Gemeinschaft (1901) erlebte. 

Die Wirkung des kommunistischen Anarchismus Kropotkins auf 
die deutsche Boheme um 1900 laft sich wohl nirgends besser verfol- 
gen als in den Schriften Mithsams, der einmal schrieb, daf er das 
»,Pech“ hatte, von seinen Zeitgenossen als ,,das Musterbeispiel eines _ 
Bohemiens“ betrachtet worden zu sein.15 Und zwar aufert sich der 

: Einfluf Kropotkins nicht nur in den utopistischen Gemeinschafts- 
experimenten vieler Bohemiens dieser Jahre (so besuchte etwa Miih- 
sam viermal die ,,ethisch-sozial-vegetarisch-kommunistische Sied- 
lung“ in Ascona,? bevor er sich entschlof, darin ein ,,Fiasko‘!7 zu 
sehen), sondern auch in ihrer Einstellung zum Phanomen , Arbeit‘.
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Denn nur in diesen utopistischen Koloniebildungen waren die Bo- 
hemiens bereit, die Verpflichtung zu k6rperlicher Arbeit auf sich zu 
nehmen. Nur hier bemiihten sie sich um jene Reintegration von 

- Hand- und Kopfarbeit, die sowohl Bakunin als auch Kropotkin ge- 
fordert hatten (wie noch das Umschlagsbild der Neuausgabe von 
Miihsams Ascona von 1976 beweist). Doch trotz dieser fidushaften 
Auftritte mit Spaten und Unkrauthacke sehnte sich auch Miihsam 
nach jenem Tag, an dem er sich ausschlieflich seiner kiinstlerischen 
Arbeit hingeben kénne, ohne standig von der Sorge um die nachste 
Mahlzeit geplagt zu sein. Im Gegensatz zu leistungsorientierten 
Anarchisten wie Proudhon und Bakunin hatte namlich Kro- 
potkin mehrfach betont, daf in der zukiinftigen ,freien‘Gesellschaft 
auch fiir die Leistungsverweigerer gesorgt werde. Miihsam sprach 

| daher vielen aus dem Herzen, wenn er behauptete:1® 

Warum ich [. . .] die positive Forderung des kommunistischen Sozia- 
lismus [.. .] stelle, das will ich ganz klar, ganz brutal heraussagen: 
weil in der kommunistischen Gesellschaft der Kiinstler im weitesten 

Mafe die Moglichkeit hat, der Parasit der ethisch gesinnten Gesell- 
schaftsschichten zu sein, als der er in jener Gesellschaftsinstitution 
ohnehin angesehen wird. Das ,,freie Genufrecht“, das unverkiirzte 
Recht eines jeden an den Produkten der Gesamtarbeit, ist fiir mich 
der entscheidende Faktor, den Kommunismus als Ideal einer Gesell- 

schaftsform zu betrachten. 

Miihsams Provokation, sich selbst als ,,Schmarotzer“ hinzustellen, 19 
war selbstverstandlich ein Bekenntnis, mit dem er sich — in seiner 
Rolle als missionarischer Anarchist — nicht an das deutsche Proleta- 
riat, diese unbewufte, getriebene ,,Masse der kommandogewohnten 
Arbeitsheloten“, wenden konnte.?° Dies war eine Botschaft, die sich 
nur an die elitare Subkultur der ,,Outsider der Gesellschaft“ richtete, 
welche ,,ohne iiberhaupt produktiv zu sein, in allen ihren Lebensau- 
Rerungen von kiinstlerischen Impulsen geleitet werden“.21 Ohne es 
zu merken, geriet Miihsam dabei in eine gefahrliche Nahe zu jenem 
Asthetizismus, dessen Programm darin bestand, selbst das Leben in 
ein Kunstwerk zu verwandeln. | 

Eine prominente Rolle in diesem Pantheon der Auffenseiter war 
bereits von Stirner den Vagabunden zugestanden worden.?? Auch 
Miihsam sah in ihnen die héchste Form der Leistungsverweigerung 
und kiinstlerischen Freiheit, was sowohl sein nur fragmentarisch 
iiberliefertes Drama Glaube, Liebe, Hoffnung (1906) als auch andere 
seiner Schriften belegen, in denen sich eine tiefe Affinitat mit dem 
Landstreichertum aufert:29
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Tausendmal mehr wert als der im Kapitalistensold fronende Fabrik- 
arbeiter, ist mir der junge, kraftige Landstreicher, den ich vor einigen 
Jahren auf einer Walztour durch Mecklenburg traf, und der mir auf 
meine Frage, warum er nicht arbeite, antwortete: ,,So leben, wie ich 
leben mochte, kann ich weder als Arbeiter noch als Kunde. Hier bin 
ich aber wenigstens soweit mein freier Herr, als ich mich nicht von 
einem Ausbeuter schuhriegeln zu lassen brauche.“ Dieser Mensch 
hatte mehr Kiinstlerblut in den Adern, als alle vom Berliner Hof pro- 

tegierten Siegesallee-Kitscher zusammengenommen. 

Auch Miihsam geht es also um eine sauberliche Trennung zwischen 
dem Reich der individuellen und Adsthetischen Freiheit (Gemein- 
schaft, Kultur, Volk) und dem Reich der Entfremdung und Ausbeu- 

| tung (Gesellschaft, Zivilisation, Masse). Auf der einen Seite stehen 

die Kiinstler und Lumpenproletarier, deren Werke — wie alle echte 
Kunst — ,,jenseits der Marktbewertung“ angesiedelt sind,?4 auf der 
anderen stehen die Kitscher und Proleten, die bloSe Gebrauchsgiiter 
herstellen. Diese Verherrlichung des Lumpenproletariats hat selbst- 
verstandlich im Anarchismus eine lange Tradition. Wahrend jedoch 
Bakunin im Lumpenproletariat noch den Vortrupp einer sozialen 
(nicht politischen) Revolution gesehen hatte, deren Ziel eine Ge- 
meinschaft der kollektiven Leistung sein sollte, sahen Miithsam und 
die Bohemiens im Lumpenproletariat lediglich den Vortrupp einer 
kulturellen (wiederum nicht politischen) Revolution, die.den Para- 

'  sitismus fiir jetzt und fiir alle Zukunft legitimieren sollte. 
So hatte etwa Gustav Landauer, Miihsams Mentor, als die Avant- 

garde der kulturellen Revolution nicht nur die ,,armen Schriftsteller | 
und Kiinstler“‘, sondern auch Lumpenproletarier wie ,,Pennbriider, _ 
Landstreicher, Zuhalter, Hochstapler oder Gewohnheitsverbre- 
cher“ hingestellt.25 Diese Aufzahlung gemahnt deutlich an Miih- 
sams erstes verOffentlichtes Drama Die Hochstapler (1906), das von 
einem zeitgenOssischen Kritiker als ein ,, Thesenstiick des individua- 

listischen Anarchismus“ charakterisiert wurde,26 das aber in Wirk- 
lichkeit viel widerspriichlicher ist und auch eine Reihe Kropotkin- 
scher Elemente enthalt. Da Mihsams friihe Gedichtbande einen 
gewissen Erfolg gehabt hatten, fiel es ihm nicht schwer, fiir dieses 
Drama einen biirgerlich-angesehenen Verleger, namlich Piper, zu 

| finden. Von den Kritikern wurde jedoch dieses Lustspiel wegen sei- 
ner tendenzidsen Offenheit und seines dilettantischen Wedekindi- 
sierens abgelehnt — und daher nie aufgefithrt. Das Ganze dreht sich 
um einen Aktienschwindel, der von drei bohemienhaften Hoch- _ 

staplern — einem Opernsanger, einem Vorbestraften und einem Gi-
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golo — eingefadelt wird. Indem dieses Trio den Kapitalisten, das 
heift den Parvenii Cronheim, mit seinen eigenen Tricks reinlegt, 
wird der Aktienschwindel fast zu einem kriminellen Kunststiick, ja 
Kunstwerk erhoben, bei dem das Opfer das bekommt, was ihm zu- 
steht: namlich nichts. Moralische Skrupel werden mit der Bemer- 
kung beiseite gewischt: ,,Heutzutage bleibt einem Menschen kaum 
eine andre Wahl, als entweder auf Kosten andrer zu leben, - oder 
sein Lebelang zu arbeiten und sich zu qualen, damit andre den Ge- 
winn dafiir in die Tasche stecken“ (140).27 Uberzeugt von der 
egrundsatzlichen Banausigkeit jeder geregelten Arbeit (ob nun der 
der Ausbeuter oder der Ausgebeuteten), halten sich diese Bohemiens 
fiir ,,zu gut“, in der philisterhaften Weise eines Cronheim Geld zu 
akkumulieren, und entscheiden sich statt dessen fir ,,eine ganz 

grofe Schweinerei“, die es ihnen finanziell erméglichen soll, dem 
, ecuropaischen Betrieb“ (115) den Riicken zu kehren und ,,ein Kul- 
turleben zu fiihren“ (38). Als Land ihrer Utopie wahlen sie Indien 
mit all seinen ,,Kunst- und Landschaftsschatzen“, wo man ,,unab- 
hangig von Arbeit (38) leben kénne - wie es zynischerweise | 

- heifst. | | 
Dieses Theaterstiick steht in einer geistesgeschichtlichen Ahnen- 

folge, die iiber die anarchistischen Vorlaiufer Mihsams bis zu den 
antizivilisatorischen Affekten eines Rousseau, der romantischen 

Vorliebe fiir exotische Lander und dem asthetisierenden Mifiggang 
reicht. In Miithsams bohemischer Kritik der proletarischen und biir- 
gerlichen Arbeit klingt noch immer die humanitatsidealistische Kri- 
tik der Arbeitsteilung der groSen Weimaraner nach. (Und so wurde 
auch Miihsam, der die Klassiker des Anarchismus lehrte, schlieflich 
ein Teil jenes Bildungsbiirgertums, das er selbst als ,,Philisterium“ 
so schroff.ablehnte.28) Wahrend die Birger und Proletarier nur ,,ge- 
meinniitzige Arbeit“ ausfiihren, bemithen sich—nach Mithsams Mei- 
nung — die erlesenen Zirkel der kiinstlerischen Aufenseiter um die 

. ,,individuelle Entfaltung der seelischen Qualitaten“‘.?9 Klassische 
und romantische Elemente verbinden sich hier zu einer asthetischen 
Utopie (sei sie nun in der Antike oder Indien angesiedelt*°), in wel- 
cher sich die harmonisch ausgebildete Persénlichkeit, indem sie die 
Welt der Bediirfnisse und der Arbeit einfach iibersieht, ganz dem_ 
Erleben von Kultur, Gemeinschaft, Volk oder'Geist hingeben kann. 
Fir den Bohemien ist daher kinstlerische Produktivitat kein 
,sNutzzweck“, sondern ein ,,Selbstzweck“‘,31 das heift eine Tatig- 
keit, bei welcher man ,,mit dem Zufall experimentiert, mit dem Au- 

genblick Fangball spielt und der allzeit gegenwartigen Ewigkeit sich 
verschwistert “*.3? | 

| 

ne
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Indem die Weimarer Klassiker ein normatives Modell einer asthe- 
tischen Emanzipation aufgestellt hatten, das sich rein an eine elitare 
Freizeitgesellschaft wendet, und die entscheidende Frage, wie denn 
die arbeitenden Massen dieses Ideal je erreichen kénnen, unbeant- 
wortet gelassen hatten, waren sie Opfer einer ,,idealistischen Uber- 
spanntheit‘ geworden.3 Dasselbe trifft auf die erwahnten Bohemi- 
ens zu. Besonders Miihsam verfallt manchmal einem krassen 
Elitismus, indem er behauptet, dafs die Massen wahre Kunst nie ver- 
standen hatten und auch nie verstehen wiirden. Das bedeutet letzt- 
lich, daf$ die bohemische ,,Sehnsucht nach einer idealen Mensch- 
heitskultur‘‘34 stets eine unstillbare Sehnsucht bleiben wird. Kein 
Wunder daher, daf$ diese asthetischen Aufenseiter immer wieder der 
», Verzweiflung iiber die Uniiberbriickbarkeit der Kluft zwischen 
sich und der Masse“ anheimfallen.35 Und dies ist auch der Grund 

_ von Miihsams Opposition zur damaligen Arbeiterbewegung. In ei- 
nem sozialdemokratischen Zukunftsstaat, fiirchtet er, sehe sich der 
Kistler sicher gezwungen, ,,seine Arbeit — d. h. sein persdnlichstes 

_ Glaubensbekenntnis — als Ware dem Haufen der Mitmenschen feil- 
zubieten, den ,Wert‘ seiner Schopfungen von einer Vertretung der 
kunstfremden ,Mehrheit‘ abschatzen zu lassen.36 Wie schon Mac- 
kay Anarchie und Kommunismus als unvereinbar hingestellt hatte, 
so erklart jetzt Mithsam Sozialismus und Demokratie als ,,ganz un- 
vereinbare Ideen“.3” Oder deutet sich in den Hochstaplern doch eine 
alternative Strategie der Emanzipation an? Ich glaube nicht, denn 

, Mihsams Sentimentalitat im Hinblick auf das Lumpenproletariat 
_ korrespondiert mit seiner vélligen Naivitat in Sachen Okonomie. 
Wie Volker Klotz anhand der Wedekindschen Dramen dargelegt 
hat, ist die Figur des Hochstaplers ein anachronistisches, ja fast no- 
stalgisches Relikt aus der Frithzeit der liberalen Marktwirtschaft.38 
Mihsam enthistorisiert und dsthetisiert die monopolkapitalistische 
Gesellschaft, in der er lebt, indem er den privatunternehmerischen 
Wirtschaftsheroismus glorifiziert. Daher miissen sich seine Hoch- 
stapler dem ,,europdischen Betrieb“ mit all seinen realen Macht- und 
Produktionsverhaltnissen schlieSlich durch den Sprung in die Uto- 
pie entziehen. 

Doch Mihsam hat auch versucht, seine Utopie zu konkretisieren, 
das heifst Theorie und Praxis miteinander zu vermitteln. Obwohl er 
Ascona verlief und in der ihm gemaferen Miinchener Szene Fu zu 
fassen versuchte, trat er weiterhin dafiir ein, Ascona in ein Sanktu- 
arium fiir entflohene Haftlinge und Vorbestrafte zu verwandeln.
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Das philanthropische Element seiner Sympathie fiir das kriminelle 
Lumpenproletariat kommt auch in seinen Aktivitaten fiir die beiden 
Miinchener Ortsgruppen des von Landauer gegriindeten ,Soziali- 
stischen Bundes‘ zum Ausdruck. Wahrend sich seine Bundesgenos- 

- sen Franz Jung, Carl Otten und Oskar Maria Graf eher in der 
,Gruppe Tat‘ einen Namen machten, organisierte Miihsam oben- 
drein die ,;Gruppe Kunde‘, durch die er das Miinchener Lumpen- 
proletariat zu erreichen — und zu erheben — suchte, indem er Vor- 
trige hielt (bei denen Freibier ausgeschenkt wurde), eine Bibliothek 
mit Klassikern des Anarchismus einrichtete und eine Gruppe von 
Lumpen mit in die Oper nahm.39 Wegen solcher harmlosen Akte 
,»symbolischer Aggression“4° wurde Miihsam ab 1903 standig von 
der Polizei beschattet und — nach einem Gerichtsverhor tiber seine | 

Teilnahme an einer ,geheimen‘ Organisation im Jahre 1910 — vom 
Zugang zu den biirgerlichen Medien ausgeschlossen, was ihn in zu- 
nehmendem Mafe zum Selbstverlag seiner Schriften zwang. Miuh- 
sams bohemische Sympathie fiir das Lumpenproletariat beruhte auf 
einem tiefen Gefiihl gemeinsamer Unterdriickung — aber diese Kon- | 
frontation spielte sich nicht in der Produktionssphare, sondern zwi- 
schen den Deklassierten und der Polizei beziehungsweise der Justiz 
ab. Dies fiihrte zwar zu einer scharfen Kritik an der wilhelminischen 
,Kulturlosigkeit‘, aber einer Kritik, die rein auf dem Prinzip der Ne- 
gation beruhte und der es daher — trotz aller messianischen Fih- 
rungsanspriiche — an einer effektiven Gegenstrategie fehlte. 

Die Formel von der ,,proletarischen Boheme“‘,41 die Mithsam im 
Hinblick auf die deklassierte Subkultur pragte, umschreibt jedoch 
nicht nur die von ihm ins Auge gefaf{ten Gruppen, sondern trifft 
auch auf eine Reihe weiterer linksradikaler und linkskommunisti- 
scher Gruppen zu, die sich um 1910 herausbildeten und die bis in 
die revolutionaren Jahre der Weimarer Republik weiterexistierten. 
Die Zielvorstellungen und Ideologeme dieser anarchistischen Bo- 
heme lassen sich vor allem im Kreis um Franz Pfemferts Die Aktion 
nachweisen.4? So vertrat etwa Ludwig Rubiner 1912 in seinem be- 

- kannten Aufsatz Der Dichter greift in die Politik ein lumpenproleta- 
risches Konzept, das deutlich an Mithsams Leistungsverweige- 
rungs-Parolen gemahnt:*3 

Wer sind die Kameraden? Prostituierte, Dichter, Zuhalter, Sammler 
von verlorenen Gegenstanden, Gelegenheitsdiebe, Nichtstuer, Lie- 

bespaare inmitten der Umarmung, religids Irrsinnige, Saufer, Ket- | 
tenraucher, Arbeitslose, Vielfrafe, Pennbriider, Einbrecher, Erpres- 

ser, Kritiker, Schlafsiichtige, Gesindel. Und fiir Momente alle Frauen
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der Welt. Wir sind der Auswurf, der Abhub, die Verachtung. Wir 
sind die Arbeitslosen, die Arbeitsunfahigen, die Arbeitsunwilligen. 

Paradox gesagt, gelang es also Miihsam gerade durch seine utopisti- 
schen Konzepte, jene totale Isolierung zu iiberwinden, in die sich 

) Mackay hineinmanovriert hatte. Allerdings blieben dabei seine 
Bundesgenossen vornehmlich jene Lumpenproletarier, die sich wie 
er dem Anspruch der kapitalistischen Leistungsethik zu entziehen 
suchten. Es ist eine traurige Ironie der Geschichte, daf§ Miihsam sp4- 
ter im Konzentrationslager just durch jene lumpenproletarischen 
Elemente umgebracht wurde, die man in einer kleinbiirgerlich-biin- 
dischen Bewegung organisiert hatte, deren Ziel eine utopische 
Volksgemeinschaft war. 

(Aus dem Amerikanischen von Jost Hermand) 
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Andreas Czerkas / Nadia Donchenko/ Biddy Martin 

Das Verhaltnis von Arbeit und gesellschaftlicher 
Veranderung in feministischer Theorie und Litera- 
tur der BRD 

Die westdeutsche Frauenbewegung und die Linke 

Die auferst schwierige Situation, in der sich die Frauenbewegung im 
allgemeinen und die schriftstellerische Arbeit von Frauen im beson- 
deren befinden, bendtigt eine separate Darstellung der Arbeit und 
der Literatur von Frauen im Rahmen eines Bandes, der dem Thema 
»,Arbeit und Literatur“ gewidmet ist. Einerseits sind Frauen, deren 

Arbeit, Erfahrung und Literaturbisher unsichtbar geblieben sind, sich 
bewufit geworden, daf ihre Unterdriickung und die Organisation 
von verandernden Strategien eine gesonderte Erérterung erfordern. 
Andererseits empfinden es Frauen als eine Notwendigkeit, gegen die 
Randstellung, die Trivialisierung und die Isolierung anzukampfen, 
denen sie als Gruppe schlechthin und als Schriftstellerinnen im be- 
sonderen iiber so lange Zeit ausgesetzt waren. Daf die von Frauen 
geleistete Arbeit aufgewertet und ihre Literatur sichtbar gemacht 
wird, stellt einen komplizierten, aber wichtigen Schritt zur Uber- 
windung dieser Isolierung dar. Letztlich ist der Kampf gegen die 

| Unterdriickung der Frauen ein Ringen um etwas radikal Anderes, 
namlich das Ringen um eine Gesellschaft, in der die menschlichen 
Bediirfnisse den Ausgangspunkt der sozialen Organisation bilden. 

Die Zielsetzungen, die sich daraus ergeben, ahneln denen, die — 

unserem Verstandnis nach — den sozialistischen Kampf kennzeich- 
nen. So gesehen, sollte die Linke ein natiirlicher Verbiindeter des Fe- 
minismus sein. In der Tat stehen die Linke und die Neue Frauenbe- 
wegung seit dem Ende der sechziger Jahre in enger Verbindung 
miteinander. Die Integration der feministischen Analyse in die Stra- 
tegien der traditionellen wie auch der neuen Linken ist letztlich not- 
wendig. Jedoch hat sich gezeigt, da dies in der Bundesrepublik 
Deutschland auf grofe Schwierigkeiten sto%t. Die Vorrangstellung, 
welche die Produktionssphare in Analyse und Strategie der traditio- 
nellen Linken innehat, wie auch die allgemein feindliche Gesinnung
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gegeniiber der Frauenbewegung haben verhindert, daf’ sich die 
Linke ernsthaft mit der Unterdriickung der Frau befafte. Deshalb 
sehen sich gewisse Feministinnen ihrerseits dazu veranlaft, jegliche 
Zusammenarbeit mit der Linken einzustellen. 

Besonders problematisch sind Analysen von Frauenliteratur 
: durch jene Linken, welche die Existenz wie die Bedeutung dieser Li- 

teratur in gleicher Weise abstreiten wie friiher konservative Kritiker 

und welche die feministische Bewegung und die Literatur von 

Frauen in zwei Gruppen unterteilen: eine marxistische und eine ra- 

dikal-feministische. Die marxistische Gruppe interessiert sich vor- 

 wiegend fiir die Rolle der Frau innerhalb der Produktionssphare 
oder im Rahmen unbezahlter Hausarbeit. Nach ihrer Ansicht wird 

die Rolle der Frau als separates Problem erst nach dem Abschluf des 

Klassenkampfes wichtig. Die vom ,,Werkkreis Literatur der Ar- 

beitswelt verdffentlichten Texte werden von denen begriifit, die den 

traditionellen Marxismus befiirworten, aber von jenen, die diesen 

verachten, oft geringgeschatzt. Liebe Kollegin, 1973 bei S. Fischer 

erschienen, und Margot Schroeders Ich stehe meine Frau (1975) sind 

: Beispiele dieser Literatur. Ein anderer Teil der Frauenliteratur wird 

als ,,radikal-feministisch“ abgestempelt. Der dieser Kategorie zuge- 
hérigen Literatur wird vorgeworfen, sie enthalte lediglich ahistori- 
sche, subjektive, anthropologische Darstellungen und befiirworte 

eine Welt ohne Manner. Verena Stefans Buch Hautungen, 1975 im 

Verlag Frauenoffensive erschienen, wurde zum Paradebeispiel all 
_ dessen, was eine radikal-feministische Analyse angeblich so absto- 
Rend macht. Es spielt keine Rolle, ob ein solches Kategorisieren die 
grundlegende Pramisse der Unterdriickung von Frauen in Frage 
stellen will oder nicht. Deutlich wird nur, da in dieser Zweiteilung 

| eine Verweigerung zum Ausdruck kommt, sich mit neuen politi- 
schen und literarischen Formen der Erkenntnis auseinanderzuset- 
zen. Eine derart strikte Kategorisierung wird der Breite feministi- 
scher Kritik nicht gerecht. Statt dessen sollten wir dazu ubergehen, 
uns im Verhaltnis zur Arbeit und die Arbeit im Verhaltnis zur Be- 
freiung neu einzuschitzen. Innerhalb dieser Reflexion erhalten auch 
die literarischen Texte von Frauen eine wichtige politische Funktion | 
als Ausdruck solcher Erkenntnisse. 

Versuche, feministische Theorie und Literatur aufzuspalten, tra- 
gen wesentlich dazu bei, die der kapitalistischen Gesellschaft inha- 
rente scharfe Trennung von Arbeitswelt und weiblichem Lebenszu- 
sammenhang zu perpetuieren. Eine solche Trennung kann lediglich 

| dazu dienen, die Unterdriickung auf ideologischem und strukturel-_
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lem Wege fortzusetzen. Obendrein fiihren solche Spaltungen zu ei- 
ner unvermeidlichen Trivialisierung vieler literarischer Texte von 
Frauen, indem sie die Definition eines literarischen oder politischen 
Textes zu stark eingrenzen. Hinzu kommt, daf die Hartnackigkeit 
der Feministinnen, das komplexe Verhaltnis von Produktion und 
Reproduktion zu problematisieren, dadurch in Frage gestellt wiirde. 
Die feministische Kritik weist stets auf die komplexe Beziehung 
zwischen jener Unterdriickung, die der sozialen Organisation der 
Arbeit zu eigen ist, und der sexuellen Repression hin, die einen we- 
sentlichen Bestandteil dieser Arbeit ausmacht. Ebenso scharf weist 
sie auf die Beziehung zwischen jener Ideologie, die zur Aufrechter- 
haltung des Status quo beitragt, und der Reproduktion bestehender 
gesellschaftlicher Verhaltnisse im Rahmen des Sozialisationsprozes- 
ses hin. Die feministische Theorie fordert das Zugestandnis, daf ka- 
pitalistische wie nachkapitalistische Gesellschaften auf die von | 
Frauen geleistete, unbezahlte Hausarbeit und auf Fiirsorge, Soziali- 
sation und Erziehung von Kindern angewiesen sind. Diese neue 
Blickrichtung hat veranlaft, da die Reduktion von Menschen und 
insbesondere von Frauen zu Werkzeugen innerhalb der Produk- 
tions- und Reproduktionssphire gesehen und erforscht wird. Aller- 
dings wird dabei stets die dialektische Natur der Unterdriickung von 
Frauen betont: einerseits wird die Objektivierung als unmittelbare 
Konsequenz der Isolierung von Frauen in der Privatsphire begrif- 
fen; andererseits weigert die Frau sich, den als weiblich definierten 
Qualitaten ihre Bedeutsamkeit und Wichtigkeit abzusprechen. 

Radikale Feministinnen lehnen es daher ab, Emanzipation als ei- | 
nen Akt des Gleichberechtigtwerdens mit Mannern im Rahmen be- 
stehender Strukturen zu begreifen. Damit stellen sie nicht nur jene 
Strategie in Frage, die ihre Aufmerksamkeit ausschlieSlich auf die 
Umwélzung der Produktionssphire richtet, sondern sie verwerfen 
auch Strategien, die eine Beteiligung der Frau im auferhauslichen 
Arbeitsbereich befiirworten, aber die Arbeitsbedingungen fiir 
Frauen in diesem Bereich nicht andern koénnen. Der wesentliche 
Beitrag des Feminismus zu gesellschaftsverandernden Theorien liegt 
in seiner nachdriicklichen Betonung von nicht-instrumentellen, 
nicht-entfremdeten Beziehungen von Menschen zu ihrem K6rper, 
zu ihren Wiinschen und zu anderen Menschen als der entscheiden- | 
den Grundlage zur Revolutionierung der Arbeitsverhiltnisse. 

Natiirlich lassen sich feministische Theorie und Literatur je nach | 
Ansicht und Schwerpunkt in verschiedene Kategorien aufgliedern, 
und es gibt auch schon mehr oder weniger gelungene Versuche in
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dieser Richtung. Manche lehnen eine materialistische oder histori- 
sche Methode ab und laufén dabei Gefahr, letztlich mit natur- statt 
kulturbedingten Kategorien zu arbeiten. Patriarchalische Denksy- 
steme und Institutionen werden in Zweifel gestellt; selbst die Gil- 

- tigkeit dialektischen Denkens wird geleugnet. Die Aufwertung der 
weiblichen Erfahrung tendiert oft dahin, sich auf voreilig aufgestellte 
Kategorien zu stiitzen, die, so die Franzésin Luce Irigary, ,,frag- 
mentarisch verstreute Uberbleibsel einer vergewaltigten und ver- 
weigerten Sexualitat sind‘.1 Von groferer Wichtigkeit ware jedoch 
der Versuch einer Formulierung dessen, was tiber solche Monokau- 
salitaten hinausfihrt. 

Theoretische Perspektiven 

In Weiblicher Lebenszusammenhang, einem theoretischen Beitrag 
zur Beziehung zwischen marxistischem und feministischem Ver- 
standnis von Arbeit, nimmt Ulrike Prokop Stellung zu Strategien, 
die zwar Veranderungen herbeifiihren sollen, es aber vermeiden, auf 

| die wechselseitigen Beziehungen zwischen der offentlichen Arbeits- 
welt und dem hiuslichen Bereich einzugehen. Nach Prokop kann 
darum das Pradikat ,,revolutionar“ solchen Strategien nicht zuge- | 
schrieben werden. Obwohl Prokop reformistischen Strategien, die | 
,weibliche Defizite‘‘ durch eine Gleichstellung in Beruf und Aus- 
bildung ausgleichen wollen, auferst kritisch gegentibersteht, macht | 
sie darauf aufmerksam, da solche Strategien dennoch bedeutsame 
Veranderungen im taglichen Leben von Frauen durch legale und po- 
litische Reformen bewirken kénnen.? Diese reformistischen Strate- 
gien kontrastiert sie mit ,,rhetorischen Strategien“, die in ihrem An- 

: spruch auf Unfehlbarkeit und in ihrer Abstraktion erstarrt sind. In 
ihrer Kritik wendet sie sich zunachst der traditionellen Linken zu. 
Prokop beurteilt das orthodoxe Festhalten an den Analysen eines 

- Engels und Bebel als ahistorisch. Dadurch wird nicht nur der eigent- 
lich weibliche Lebenszusammenhang, sondern auch das Ausmaf der: 
allgemeinen Degradierung von Arbeit tibersehen, die eine Konzen- 
tration auf die Produktionssphare als Mittel zur Aufklarung, zur 
politischen Organisation oder zur Befreiung in Frage stellt. Pro- | 
kop bezweifelt die Annahme, daf$ die konkreten Erfahrungen von 
Frauen in dem sogenannten unproduktiven Arbeitsbereich nicht zu
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wichtigen Erkenntnissen und Anderungen fiihren kénnen. Unter- | 
driickung ausschlieflich im Sinne einer mannlichen Beherrschung 
verstanden, vereinfacht — nach Prokop — nicht nur die Vorstellung 
von Unterdriickung, sondern stellt die Méglichkeit konkreter Ver- 
suche zur Veranderung in Abrede — Versuche, die auch kulturelle 
und klassenbedingte Unterschiede in Betracht ziehen. 

Prokop fordert eine konkrete Unterscheidung von Frauenarbeit 
innerhalb der Privatsphare. Sie entwickelt eine solche Analyse, in- 
dem sie sich marxistischer Kategorien der Produktion bedient. Sie 

: identifiziert weibliche Produktivkrifte mit der Bediirfnisorientie- 
rung und dem antiinstrumentellen Verhaltnis zu Arbeit und Men- 
schen, die Teil der weiblichen Rollensozialisation bilden. Prokop 
wendet sich dann den Arbeitsbedingungen zu, denen Frauen ausge- 
setzt sind: der Monotonie und Vereinsamung durch Hausarbeit und 
den psychologisch lahmenden Auswirkungen als Folge der aufge- 
zwungenen Rolle als Firsorgerin oder Heilkraft. Sie betont die Wi- 
derspriiche, die sich aus dem Konflikt zwischen der autonomen Be- 
diirfnisorientierung und den gegenwé4rtigen Bedingungen, unter 
denen Frauen arbeiten, ergeben. Prokops Untersuchung ist sehr 
konkret und legt grof{en Nachdruck auf die Anzahl von Arbeits- 
stunden, die von Frauen unbezahlt geleistet werden, obwohl jene 
Arbeit gesellschaftlich notwendige Arbeit ist. 

Prokop geht dabei von einer Brigitte-Studie aus. Sie beschreibt 
den iiblichen Arbeitsablauf einschlieflich der aufgewandten Stun- 
denzahl fiir die Zubereitung von drei Mahlzeiten, fiir das tagliche 
Putzen, Geschirrspiilen, Einkaufen, Biigeln usw. Ein noch groferer 
Zeitaufwand ist notwendig fiir die Kinderfiirsorge. Sie stellt auer- 
dem den regenerativen Gefiihlsaufwand heraus, den Frauen fiir ihre 
durch Druck und Entfremdung innerhalb der Produktionssphire 
abgeschlafften Manner aufbringen muften. Indem Prokop ihre ei- 
genen Interpretationen freudianischer Kategorien des Narzifimus 
und des Penisneids gebraucht, versucht sie zu erkliren, wie Anlagen 
zu Warmherzigkeit und Eigenentwicklung in Madchen gleichsam 
von Geburt an pervertiert werden. Sie geraten dadurch in eine von 
sich selbst wegweisende Richtung und somit in eine Abhiangigkeit 
von Mannern, durch deren vermittelnde Funktion sie in ihrem We- 
sen bestimmt werden. Am Ende ihrer Ausfiihrungen erlautert Pro- 

| kop, wie Frauen auf ihre Reduzierung zu Hausfrauen und Miittern 
reagieren. Je nach KlassenzugehGrigkeit neigen Frauen dazu, dem 
taglichen Lebensablauf ein rituelles Geprage zu geben: die Bedeut- 
samkeit von Ordnung und Sauberkeit wird ins Extrem getrieben, und
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auf Stil und Mode in ihrer personlichen Erscheinung wie in der Aus- 

stattung ihres Heimes wird iibergroffer Wert gelegt. Prokop inter- 

pretiert dieses Verhalten als irregeleiteten Protest gegen Unterdriik- 

kung und Rationalisierung. Bislang wurde dieses Verhalten 

weitgehend als eine Ausbeutung von Frauen durch die Medien und 

deren Verbrauchsorientierung angesehen. Nancy Vedder-Shults 

schreibt in ihrer Einfithrung zu Prokop in New German Critique: 

Durch ihre Analysen versetzt Prokop das Potential zur Verande- 

rung mitten hinein in die Struktur unseres Lebens als Frauen und da- 

mit in unsere Reichweite als Subjekte unserer Zukunft.““4 Sie will da- | 

mit sagen, da’ wir den Widerspruch in unserem Leben iiberwinden 
kénnen, indem wir ihn erkennen, indem wir die Selbstversagung 

iiberwinden, jedoch nicht das Vermégen zu Fiirsorge und gegensei- 
tiger Anerkennung aufgeben. 

Es ist jedoch interessant zu beobachten, daf selbst Prokop in eine 

Art Skonomistischer Analyse zuriickfallt. In ihrem Versuch, die 

Rolle von Frauen aufzuwerten, gebraucht sie Kategorien der Pro- 

duktion und faft alle menschlichen Qualititen in der Kategorie 

Arbeit zusammen, wobei sie die Kategorien Produktivitat und 

Produktion nicht klar genug trennt. 
Damit wird die Entwicklung erfolgversprechender Strategien 

nicht gerade begiinstigt, und Prokop gibt sich in der Tat mit der 

These zufrieden, daf sich die Organisationsformen aus den konkre- 

ten Widerspriichen im Leben der Frauen selbst entwickeln miissen. 

Eine weitere Schwierigkeit, politische Strategien zu entwerfen, liegt 

darin, daf& Prokop jene menschlichen Qualititen, die sie in der Rolle 

der Frau erhalten sieht, so tiberbetont, da sie dabei Gefahr lauft, 

die ,,Ideologiekritik“« gerade solcher Rollen und ihrer Erhaltung in 

der Familie zu vernachlassigen. Weil sie sich vorwiegend auf den 

weiblichen Lebenszusammenhang in der Privatsphare konzentriert, 
neigt sie immer wieder zu isolierten Strategien. Durch ihre Verwei- 

sung der Frau in die Sphire des Privaten, Persénlichen und Subjekti- 

ven iibersieht sie, daf§ die Frau auch auf 6konomischer Ebene unter- 

driickt wird. Strategien, welche die von Prokop gepriesenen Werte 

an die Offentlichkeit bringen wollen, miissen sich notwendigerweise 
auch mit der produktiven Arbeit von Frauen auferhalb der Privat- 
sphiare befassen. 

Von eher psychologisch orientierten Feministinnen wird diese 
Spaltung in ffentliche und private Sphare unter anderen Gesichts- 

punkten, also nicht ausschlieflich auf die Produktion bezogen, eror- 

tert. Mechthild Merfeld zum Beispiel hebt in ihrem Buch iiber die



152 

Beziehungen zwischen Sozialismus und Feminismus nachdriicklich 
hervor, da die Untersuchungen von Wilhelm Reich wie auch die 
feministischen Analysen iiber sexuelle Repression wichtig sind, um 
die ,,dialektische Beziehung zwischen Enterotisierung des Kérpers 
und Herstellung der Arbeitsfahigkeit“ zu verstehen und damit stra- 
tegisch umgehen zu kénnen. Diese Dialektik fehlt bei Engels und 

_ Bebel. DafS die Organisation der Arbeit in den Mittelpunkt gestellt 
wird, ohne dabei der sexuellen Unterdriickung Beachtung zu schen- 
ken, die eine notwendige Konsequenz dieser Organisation ist, lauft 
heutzutage bei manchen auf eine Art freudianischen .Kulturpessi- 
mismus*“ hinaus. Freud, der von der grundsatzlich aggressiven Na- 
tur des Menschen iiberzeugt war, kam zu der Schluffolgerung, daf 
jede Zivilisation die konsequente Unterdriickung menschlicher 
Triebe notwendig macht. - 

Einfiihrung in die Gegenwartsliteratur von Frauen 

Es bleibt der Literatur und ihrer einzigartigen Fahigkeit vorbehal- 
ten, das Subjekt in seiner konkreten Beziehung zur Gesellschaft dar- 
zustellen; durch sie bekommt der feministische Beitrag zur Frage der 
Arbeit und der gesellschaftlichen Veranderung eine weitere Dimen- 
sion. 

Wir haben jener Literatur von Frauen besondere Beachtung ge- 
schenkt, die ihre Impulse von der ,, Neuen Frauenbewegung“ in der 

| BRD und Westberlin erhielt — eine Literatur, die sich bewuft der 
Darstellung von Erfahrungen von Frauen, ihrer Rolle innerhalb der 
Gesellschaft und ihren konkreten Arbeitsbedingungen zuwendet. In 
allen Landern mit einer starken Frauenbewegung leisten Literatur 
und Schreiben einen wichtigen Beitrag zur Schaffung einer femini- 
stischen Offentlichkeit. So auch in der Bundesrepublik. Das Schrei- 
ben ist zum wichtigen Mittel der Aufdeckung weiblicher Erfahrun- 
gen und zur Kritik der jahrtausendealten Objektivierung und 
aufgezwungenen Unsichtbarkeit von Frauen geworden. Die Wich- 
tigkeit des Schreibens aufert sich in dem Erscheinen von mehr und 
mehr literarischen Texten, in der standig wachsenden Zahl von Zeit- 
schriften, in dem Entstehen von feministischen Verlagshausern und 
in der Zunahme von Schriftstellerinnen wie auch deren Organisatio- 
nen. Héléne Cixous’ Arbeit betont die NotwendigkeitdesSchreibens
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innerhalb der feministischen Kreise in Paris und weist auf die Not- 
wendigkeit des Schreibens von Frauen in allen Kulturen hin. Cixous 
erklart: ,,Die Frau mu& sich selbst schreiben; mu% iiber die Frau 
schreiben und Frauen zum Schreiben veranlassen. [...] Die Frau 
muf sich in den Text hineinschreiben — wie auch in die Welt und die 
Geschichte — durch ihre eigene Bewegung.‘ Hierin aufert sich der 
bewuft politische Charakter einer unterdriickten Gruppe, sich mit 
Hilfe von Texten in die Geschichte hineinzuschreiben. Die Bedeut- 
samkeit einer politischen Literatur wird auch von anderen Schrift- 
stellerinnen bestatigt. Jedoch hat die Definition des literarischen 
Textes im Hinblick auf seine politische Absicht keine spezifisch ,po- 
litische‘ Literatur hervorgebracht, weder in einer besonderen Form 
noch in einem vorgeschriebenen Inhalt. 

Der in einem viel weiteren Sinne politische Charakter der Litera- 
tur von Frauen kann am besten im Rahmen der historischen Ent- 
wicklungen erfaft werden. Seit der Herausbildung einer durchratio- 
nalisierten Marktwirtschaft wurde die Literatur immer starker in die 
Sphare der sogenannten Autonomie abgedrangt, in der Literatur 
Ganzheit beziehungsweise Mangel an Ganzheit ausdriicken sollte. 
Dagegen raumte die marxistische Linke einer politisch-aktivistischen 
Literatur den Vorrang ein. Ihre Verurteilung birgerlich-privatisti- 
scher Konzepte unterstrich zwar die Bedeutung einer politisch-ope- 
rativen Literatur beim Aufbau einer proletarischen Offentlichkeit, 
jedoch konzentrierte sie ihre Aufmerksamkeit in erster Linie auf 
Produktion und Politik, unter Beibehaltung der Vorstellung einer 
privaten, das heift nicht-politischen Sphare. 

In ihrem Versuch, das Politische auch in die Privatsphare einzu- 
bringen, liefert die feministische Literatur eine mdgliche Synthese. 
Es handelt sich hierbei um eine Literatur, die in erster Linie an den 
zwischenmenschlichen Beziehungen, der Arbeit und den Ideologien 
interessiert ist, aus denen sich unertragliche Widerspriiche im Leben 
der Frauen ergeben. Die feministische Literatur wie auch die femi- 
nistische Theorie enthalten in sich das Potential, der dialektischen 
Beziehung zwischen der Privatsphare und der Offentlichkeit nach- 
zugehen und eine fundamentale Kritik an dieser Beziehung anzubie- 
ten—eine Kritik, die der Perspektive von Frauen entspringt, derjeni- 
gen Gruppe also, die in dieser Hinsicht besonders unterdriickt wird.
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Das Sichtbarwerden von Arbeit in der dokumentarischen Li- 
teratur 

Die Dokumentarliteratur als Mittel zur Darstellung der Arbeit von 
Frauen und ihrer Unterdriickung gewann rasch an Popularitat, was 
im Riickblick auf die sechziger Jahre keineswegs erstaunlich ist. 
SchlieSlich benutzte wahrend dieser Zeit auch die Linke die doku- 
mentarische Literatur, um eine proletarische ,,Offentlichkeit her- 
beizuftihren. Die unglaubliche Vielfalt im Inhalt dokumentarischer 
Literatur tiber Frauen reflektiert die verschiedenen Arten an femi- 
nistischer Theorie, die sich in diesen Jahren herauszubilden began- 
nen. | 

In den Bottroper Protokollen, die 1968 erschienen, bedient sich 
Erika Runge der Interviewtechnik, um persénliche Erfahrungen von 
Arbeitern und Arbeiterinnen aufzuzeichnen. Zwei Jahre spater er- 
schien im Suhrkamp- Verlag ihr Band Frauen als der erste dokumen- 
tarische Text, der ausschlieflich Frauen gewidmet war. Die Bedeut- 
samkeit eines solchen Textes, der sich das Sichtbarmachen des 
Lebens von Frauen und ihrer Unterdriickung zur Aufgabe stellt, soll 
nicht geleugnet werden; doch ebensowenig diirfen die Schwachen 
dieser Interviewsammlung, die bar jeglicher Analyse oder erkenn- 
barer organisatorischer Prinzipien ist, iibersehen werden. Das be- 

| schrankte Ausmaf, mit dem die Frauen die Widerspriichlichkeiten 
in ihrem Leben zu erkennen vermégen, und Runges Unfahigkeit, 
diesen Tatbestand zu analysieren, wirken in-den siebzehn aufge- 
nommenen Protokollen besonders problematisch. Zwei andere do- 
kumentarische Texte, die 1973 erschienen, beziehen sich unmittelbar 
auf die Frauenarbeit und tiberwinden Runges Zégern oder Unfahig- 
keit, die Unterdriickung von Frauen zu untersuchen. Dadurch lei- 
sten sie einen wesentlichen Beitrag zur Sichtbarmachung der Eigen- 
art und der Bedingungen von Frauenarbeit. Die Werkkreis-Publika- 
tion Liebe Kollegin und Alice Schwarzers Frauenarbeit, Frauenbe- 
freiung beschreiben anhand umfangreicher analytischer Ausschnitte 
und autobiographischer Erzahlungen die von Frauen verrichtete 
Arbeit und die Unterdriickung, die sie sowohl in der Privat- als auch 
in der Produktionssphiare erdulden miissen. Die von Prokop so vor- 
ziiglich dargestellten Arbeitsvorginge, denen Frauen im Hause 
nachgehen, werden in den Erzahlungen widergespiegelt. Geschil- 
dert wird die Monotonie, die Isolation und die Frustrierung sich 
wiederholender und entfremdender Aufgaben, die ohne finanzielle _ 
Vergiitung verrichtet werden. Schwarzer fordert die Anerkennung
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der Hausarbeit durch die Gesellschaft. Sie behauptet, da die Zahl 
der unbezahlten Hausarbeitsstunden fast der der Summe aller vergii- 
teten Stunden gleichkommt, die im Produktionsbereich geleistet 
werden. Beide Texte lassen das Ausmaf erkennen, mit dem die Pro- 
duktionssphare auch die Zeit und das Leben der Frauen innerhalb 
der Privatsphare mitbestimmt. Beide Texte betonen die Notwendig- 
keit der Arbeit auSerhalb der Privatsphare und sehen in ihr einen 
wichtigen Schritt zu wirtschaftlicher Unabhangigkeit und damit ei- , 
nen Ausweg aus der Isolierung. Beleuchtet wird aber auch der aus- | 
beuterische Charakter der Arbeit innerhalb der Produktionssphiare 
als ein der kapitalistischen Gesellschaft inharentes Problem und als | 
ein Problem, das auch durch geschlechtsspezifische Manifestatio- 
nen gekennzeichnet ist. Die auferhauslichen Probleme, denen | 
Frauen sich am Arbeitsplatz gegeniibergestellt sehen, das heift 
schlechtere Bezahlung fiir dieselbe Arbeitsleistung, minderwertigere 
Ausbildung, geringere Aufstiegsmoglichkeiten und Belastigungen, 
werden in beiden Texten als Probleme identifiziert, die ihren Ur- 
sprung in einer Ideologie haben, welche die Rolle und die Funktion 
der Frau auf die Privatsphare einschrankt und welche fortgesetzte 
Abhangigkeit der Frauen von Mannern verbiirgt. Die doppelte Be- 
lastung durch Beruf und Hausarbeit, denen Frauen, die sich entschlie- 
Sen, ,,arbeiten zu gehen“, ausgesetzt sind, wird in beiden Texten auf 
zweierlei Weise zum Ausdruck gebracht: zum einen mittels jener 
Darstellungen, welche die interviewten Frauen von sich selbst ge- 
ben, und zum anderen mittels der Analysen dieser Berichte durch 
das Liebe Kollegin-Kollektiv und Alice Schwarzer. 

Die Texte unterscheiden sich jedoch wesentlich in ihrer Einstel- 
lung zur Arbeit auSerhalb der Privatsphare als einem Mittel zur Be- | 
freiung. Liebe Kollegin vertritt den Standpunkt, daf§ Gesellschaft 
und Unterdriickung nicht direkt innerhalb der Familie erfahren 
werden kénnen. Schwarzer verwirft diese Annahme, indem sie auf 
den eminent politischen Charakter der Probleme von Frauen inner- 
halb der Privatsphare hinweist. Auch unterscheiden sich beide Texte 
deutlich in der Entwicklung bestimmter Strategien. In seiner pro- 
grammatischen Analyse besteht das Kollektiv von Liebe Kollegin auf 
einer Stufen-Theorie zur Emanzipation der Frauen. Den ersten 

| Schritt bildet dabei die Erkenntnis ihrer eigenen Unterdrtickung. 
Auf erhausliche Arbeit und Betatigung in Gewerkschaften ftihren 
den Emanzipationsprozef einen Schritt weiter, bis Frauen endlich 
fahig sind, ihren rechtmafigen Platz an der Seite des Mannes einzu- 
nehmen. Sie diffamieren dabei jegliche Organisationsform, die von | 

Tn
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spezifisch feministischen Problemen ausgeht, was zu jener Objekti- 
vierung von Frauen fiihrt, die von Prokop als charakteristisch fiir 
ausschlieflich 6konomistische und abstrakte Sehweisen kritisiert 
wird. Schwarzers Untersuchung vermeidet Dogmatismus, leidet je- 
doch an unzusammenhingenden und utopischen Vorstellungen, wie 
zum Beispiel der Teilzeitarbeit fiir Frauen. Ihr Akzent liegt auf dem 
taglichen Lebenszusammenhang von Frauen und der in diesem Be- 
reich zu er6rternden Probleme. Grof$en Nachdruck verleiht sie der 
Aufstellung von Strategien zur Verdnderung der Verhialtnisse im 
Haushalt und der Herausbildung alternativer Formen des Zusam- 
menlebens, in dem die Méglichkeiten zur Kooperation nicht mehr 
durch geschlechtsspezifische Arbeitsteilung eingeschrankt werden. 
Die Ubersetzung von Susan Sontags Essay am Ende ihres Buches _ 
bezeugt dariber hinaus das Ernstnehmen einer separaten Frauenbe- 

| -wegung und -literatur, ohne dabei jedoch die dem Sozialismus und 
Feminismus gemeinsamen Ziele und die Bedeutung des Kampfes auf 
verschiedenen Ebenen aufer acht zu lassen. Um so bedauerlicher ist 
in Schwarzers Bestseller Der kleine Unterschied und die grofen Fol- 
gen (1976), einer Sammlung von Interviews, ihre allzu enge Sicht von 
mannlicher Vorherrschaft und Patriarchalismus, die es versaumt, 

den notwendigen sozialen Zusammenhang zu beriicksichtigen. Die 
_ weite Verbreitung dieses Buches laft jedoch ein Bediirfnis erkennen, 

Sexualitat aus feministischer Perspektive zu diskutieren. 
Neben dokumentarischen Texten, die sich vor allem mit der Ar- 

beit von Frauen aufser- und innerhalb der hauslichen Sphare befas- 
sen, sind entsprechende Texte erschienen, die zu den Themen Ab- 
treibung oder Mutterschaft Stellung nehmen. Diese Biicher und 
Aufsatze wehren sich gegen einen Arbeitsbegriff, der allein durch 
seinen Tauschwert bestimmt ist. Als Beispiel solcher Texte soll Ur- 
sula Erlers Miitter in der BRD (1973) dienen. Dieses Buch setzt sich 
aus Protokollen von Diskussionen, die an einer Volkshochschule 

gefiihrt wurden, und einem Uberblick iiber freudianische und mar- 

xistische Theorien zur Familie zusammen. Bei der Behandlung von 
Unterdriickung und den Méglichkeiten zur Emanzipierung unter- 
streicht Erler die Wichtigkeit der weiblichen Rolle als Mutter. 
Nancy Vedder-Shults sieht in ihrer Besprechung dieses Buches in 

| dieser Betonung des hauslichen Arbeitsbereiches den Ursprung ei- 
| ner Strategie, die unmittelbar mit den materiellen Verhaltnissen von __ 

Frauen verkettet ist, und zudem ein Konzept, das in der Kampagne 
fiir ,,bezahlte Hausarbeit“ popularisiert wurde.”? Das Konzept der 
bezahlten Hausarbeit ist seinem Wesen nach auferst komplex und
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bedenklich reformistisch. Dennoch ist der Nachdruck, den die 
westdeutsche feministische Theorie auf die Privatsphare legt, ent- | 

- scheidend fiir jede Diskussion der eigentlichen materiellen Verhalt- 
nisse von Frauen. Anhand dieses Beispiels und anderer dokumenta- 
rischer Texte iiber Abtreibung wird nur zu deutlich, welche Rolle 
der Mythos von der privaten Abgeschirmtheit und die Rolle kirchli- 
cher und staatlicher Eingriffe in das Leben von Frauen spielen. 

Die Bedeutung einer dokumentarischen Literatur, die sich dagegen 
wehrt, daf$ die Frauenarbeit in der Privat- und Produktionssphare 
keinen Niederschlag in der erzahlenden Literatur findet, und auch 
die Parteilichkeit dieser Dokumentation liegen klar auf der Hand. _ 
Andererseits sind die ihr gesteckten Grenzen problematisch. So ist 

| es zum Beispiel sehr schwierig, im Rahmen von Interviews und 

_ Analysen einen Entwicklungsgang darzustellen. Meist hinterlaft der 
dokumentarische Bericht auf den Leser nur den Eindruck eines Le- 
bensausschnittes. Das Subjekt wird weder in einem Konfrontations- 
prozef noch in der Auseinandersetzung mit komplexen Widersprii- | 
chen veranschaulicht, die auch innerhalb solcher autobiographi- 
schen Aufzeichnungen und Analysen zutage treten. Die Verflech- 
tung von Erfahrungen auf der Ebene der emotionalen Reaktionen, 
die in erzahlender Literatur durchaus méglich ist, geht in solchen 
Dokumentationen allzuleicht verloren. 

Trotz solcher Einschrankungen, die eine ausschlieflich doku- 
mentarische Methode zur Darstellung der Vielfaltigkeit der Frauen- | 
arbeit mit sich bringt, lassen die unlangst von Marianne Herzog 
und Angelika Mechtel gemachten Versuche, eine erzahlerische Form 
von Dokumentation zu entwickeln, dennoch aufhorchen. Herzogs 
Von der Hand in den Mund, 1977 im Rotbuch-Verlag erschienen, : 
ist ein autobiographischer Bericht ihrer eigenen Arbeitserfahrungen 
in verschiedenen westdeutschen Fabriken. Die eingefiigten Statisti- | 
ken, die unglaublich exakte Darstellung des Arbeitsablaufs und ins- 

_besondere die Schilderung der Akkordarbeit werden hier mit der | 
Beschreibung ihrer eigenen physischen und emotionalen Reaktio- ) | 
nen auf die Arbeit und die Frauen, mit denen sie zusammenarbeitet, 
verkniipft, um die Beziehung zwischen der Fabrikarbeit und dem 
Privatleben von Frauen zu veranschaulichen. In seiner Gesamtheit 
gesehen, stellt das Buch eine aufriittelnde und zugleich vernichtende _ 
Kritik der physischen wie psychischen Auswirkungen von indu- 
strieller Rationalisierung auf Menschen dar. Von Interesse in diesem 
Zusammenhang ist das Ausmaf, mit dem Herzog ihr eigenes Leben 
in den Text einbezieht. So erwahnt sie mehrfach jene Frau, mit der os
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sie zusammenlebt, wie auch die alternative Wohngemeinschaft, die 
beide gemeinsam mit anderen Arbeiterinnen zu verwirklichen ver- | 

_ suchen. 
Mechtels Keep Smiling ist eine Sammlung 4hnlicher, jedoch we- 

sentlich kiirzerer Darstellungen ihrer eigenen Arbeitsspharen als 
Mutter, Ehefrau und Schriftstellerin. Und wieder wird auch ein Bild — 
jener Frauen gezeichnet, die in Fabriken arbeiten, in denen Mechtel 

selbst tatig war. Beide Texte verkniipfen die Kritik an der Ausbeu- 
tung am Arbeitsplatz mit einer Attacke auf die Organisation der Ar- 
beitsprozesse selbst und heben hervor, daf’ in Westdeutschland 
mehr als drei der tiber acht Millionen in der Offentlichkeit arbeiten- 

: den Frauen Fabrikarbeiterinnen sind, die 90% der in westdeutschen 

Fabriken geleisteten Akkordarbeit verrichten.® Herzog beschreibt | 
Formen von Ausbeutung, die nur durchftthrbar sind aufgrund der 
Auflésung der Akkordarbeit in einfachste, voneinander isolierte Be- 
standteile — in Handbewegungen, die mehr als sechzigmal pro Mi- 
nute, acht bis zehn Stunden am Tag wiederholt werden und die an 
sich im Widerspruch zur physischen Beschaffenheit stehen. Auf sehr 
eindringliche Weise schildert sie den korperlichen Schmerz, die ner- 
vosen St6rungen und die totale Entfremdung von sich selbst, wobei 
sie herausstreicht, daf$ das Vermégen jeglicher begrifflichen Erfas- 
sung aufgrund solcher Rationalisierungen verhindert wird. Das 
Ausmaf der geschlechtsspezifischen Ausbeutung zeigt sich nach 
Herzog in der Tatsache, dafs Frauen fiir diese lihmende Akkordar- 
beit (die Manner angeblich nicht zu leisten vermdgen) mit einem 
armseligen Minimallohn, dem sogenannten ,,Leichtlohn“ abgespeist _ 
werden, was bedeutet, daf ihr Durchschnittsverdienst 3,60 DM pro 
Stunde betragt — und dies selbst nach langjahriger Dienstzeit fiir ein. 
und denselben Ausbeuter.? Weder Herzogs noch Mechtels Schilde- 
rung dieser Misere am Arbeitsplatz resultiert in einer falschen Ob- 
jektivierung der beteiligten Frauen. Aufgrund ihrer emotionalen 
Beziehungen zu den dargestellten Frauen vermeiden es die Auto- 

' rinnen, sich ausschlieflich mit der mechanischen Seite der Arbeit 
abzugeben. Uberdies gelingt es ihnen, wichtige Formen des Wider- 
standes darzulegen, die sich dank der Solidaritat unter den Frauen 
entfalten und die entweder in Form von Streikaktivitaten oder ge- 

| genseitiger Unterstiitzung auf personlicher Ebene offenbar werden. | 
| Herzog wie auch Mechtel vermeiden es sowohl, Arbeit als Moglich- 

keit befreiender Erfahrung zu verwerfen als auch die Bedeutung von 
Emanzipation auf die Arbeitserfahrung zu reduzieren. Die Bedeut- __ 
samkeit weiblicher Wunschtraume als einer Kompensation fiir die



_ 159 

Unterdriickung, welche sie an ihren Arbeitsplatzen zu erdulden ha- | 
ben, unterstreicht die grundlegende Unvereinbarkeit rationalisierter 
Arbeitsprozesse mit menschlichen Bediirfnissen. Zudem aft der 
Gehalt dieser Wunschtraume das zutiefst menschliche Bediirfnis 
nach einer gewissen Freiheit von Arbeit deutlich zu Tage treten. 

Politisierung von Leben und Arbeit in der erzahlenden Lite-_ 
| ratur von Frauen . 

Vom Standpunkt der Autorin aus ist die Darstellung der Arbeit und 
~ der Erfahrung von Frauen mittels traditioneller Formen erzahlender 

Literatur gewif$ noch komplexer. In einem Interview mit Patricia | 
Russian erlautert Angelika Mechtel die Schwierigkeiten, denen sie 
sich beim Hineinschreiben ihrer Erfahrungen als Frau in den Text 
gegeniibergestellt sieht. Sie empfindet die Notwendigkeit einer drei- 
fachen Lossagung fiir Schriftstellerinnen als unvermeidlich: die Los- 
sagung von der literarischen Tradition, die Lossagung von den 
Traditionen unserer Wirklichkeit und schlieflich die Lossagung 
von der eigenen Erfassung der Wirklichkeit. ,,Die Literatur“, schreibt 

sie, ,,orientiert sich zwar auch an der Wirklichkeit, aber ebenso stark 
an der bisherigen Literatur, der Welt der Chiffren.“1° Angesichts sol- 
cher Aufgaben gestatten sich Schriftstellerinnen oft einen groferen 
Spielraum und schreiben eine Literatur, welche die Idee des Prozes- 
ses in den Vordergrund stellt und die verschiedenen Stadien in der 
Entwicklung ihrer Literatur und Theorie widerspiegelt. Allerdings 
fehlt der jiingsten Literatur westdeutscher Frauen manchmal der 
notige Weitblick, was zweifellos mit den vielen Widerspriichen zu- 
sammenhangt, mit denen sich Feministinnen und Sozialisten in der 
BRD konfrontiert sehen. 

Ein erstes Stadium der Problematisierung des Lebens von Frauen 
wird in jenen Werken offenbar, in denen die Protagonistinhen ihre 
Unterdriickung innerhalb der Familie erkennen und sich bemihen, | 

aus ihrer durch die Gesellschaft bestimmten Gufform auszubre- 
chen. Dieser Versuch des ,,Ausschliipfens“ und das standig wach- 
sende Bewuftsein, daf ihnen jegliche Eigenkontrolle versagt ist, 
stellen bedeutsame Formen der Ideologiekritik dar. Elisabeth Al- 

| bertsens Das Dritte (1977) schildert ein solches Ausbrechen. In 
Form einer Ich-Erzahlung beschreibt sie ihren ersten Schritt zur 
Selbstbestimmung: sie verlangt, trotz des Einspruchs ihres Mannes,
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eine Abtreibung in Holland. Ahnlich wie die Protagonistinnen in 
Depresstonen (1970) von Caroline Muhr und Wie kommt das Salz 
ins Meer (1977) von Brigitte Schwaiger durchschaut Albertsens 

. »Heldin“ ihre Reduzierung auf die Funktion eines Sexualobjekts 
und einer Pflegerin — Funktionen, die von ihrem Ehemann als natur- 
gegeben empfunden werden. In Schwaigers Buch bezichtigt die Er- 
zahlerin ihren Mann wegen seiner gewohnheitsmafigen Erwartun- 
gen sexueller Dienstleistungen und seiner unangemessenen 
Anforderungen im Haushalt der ,,Leichenschandung“. Die Tatsa- 
che, daf’ ihr Roman zu einem Bestseller avancierte, beweist das drin- - 

| gende Bediirfnis nach einer leicht zuganglichen Erérterung dieser 
Art von Problemen. Schwaiger zeichnet das Bild einer Frau, die sich 
(obwohl sie an einem Eheleben nicht interessiert ist) verheiratet und 
sich dann gegen die Frustrationen, die sie empfindet, auflehnt und 
ihren Mann verlaft. Muhrs autobiographische Erzahlerin in Depres- 
stonen leidet an der Unfahigkeit, sich weder in der Privatsphare noch 
am Arbeitsplatz ,,einfiigen“ zu koénnen. Ihre tiefe Depression und 

das Fehlen jeglicher emotionaler Unterstiitzung von seiten ihres 
Ehemanns fihren schlieflich zu ihrer Einweisung in eine Anstalt. 
Dort wird sie unter Drogen gesetzt, vergewaltigt und zu totaler Un- 
terwerfung gezwungen — und dies durch jene Therapeuten, die iro- 
nischerweise den Anspruch erheben, um ihr Wohlergehen besorgt 
zu sein. Die geschilderten Erfahrungen fiihren diese drei Frauen zu 
der Erkenntnis, dafs ihre eigenen Probleme nicht etwa vereinzelte 
und individuelle Probleme darstellen und daf sich die Sexualitat in 
eine Waffe verwandelt hat, die gegen sie gerichtet ist. 

Allerdings ersinnt keine der drei Protagonistinnen Strategien, die 
zur Beseitigung ihrer Unterdriickung als Frauen dienen kénnten, 
obgleich sie die Moglichkeiten, die sich ihnen als Individuen anbie- | 
ten, durchaus erkennen. Sie verlassen ihre Ehemanner und entfliehen 
dem Lebenskreis, in dem sie zu sexuellen Objekten und Hausarbei- 
terinnen herabgestuft werden. Interessanterweise spielt die Arbeit 
auferhalb der Privatsphare nur eine unbedeutende oder gar keine 
Rolle in den geschilderten Versuchen, die beklemmenden Verhilt- 
nisse zu tiberwinden. Die Einfachheit der vorgeschlagenen Lésung 
kann daher den vielfaltigen Problemen finanziell abhangiger Frauen 
nicht gerecht werden. Die Bedeutung solcher autobiographischen 
Literatur im Hinblick auf ihre Zuganglichkeit und Direktheit steht 
zwar aufer Zweifel, aber andererseits fiihrt die Ich=Erzahlform in | 
diesen drei Texten zu einer offensichtlichen Begrenzung der mégli- | 
chen Vielfalt ihrer Analysen. Eine solche autobiographische Litera-
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tur geht deshalb selten iiber das Bekampfen augenblicklicher Unter- . 
| driickungen hinaus. 

Klassenliebe (1973) von Karin Struck und Die neue Sophie (1972) 
yon Ursula Erler sind Beispiele bewuft feministischer Romane, in 
denen die Unterdriickung von Frauen in einem weit groferen Matte 7 
politisch erfa&t wird. Obgleich Arbeit, in ihrer traditionellen Aus- 
formung, in beiden Werken keine gewichtige Rolle spielt, sind diein 
Karin Strucks Roman enthaltenen Ausbriiche gegen marxistische und 
feministische Ansichten iiber Arbeit und gesellschaftliche Verande- 
rungen héchst aufschlufreich. Offenbar in Erwiderung auf das Au- 
Rerachtlassen der reproduktiven Funktion der Frau durch 
Feministinnen und Marxisten, ist Struck eifrig darauf bedacht, die 
Reproduktion als den schépferischsten Akt der Frau geltend zu ma- 
chen. Ihre Romane Klassenliebe und Die Mutter (1975) zeugen von ) 
einer deutlichen Ablehnung sogenannter produktiver Arbeit, weil 
sie diese aufgrund der Ausklammerung wesentlicher weiblicher Er- 
fahrungen als unzulanglich und engstirnig empfindet. Struck vertritt 
die Ansicht, da& konventionelle Arbeit nicht befreit, sondern das 
Individuum in der Falle des Status quo fangt, weil sie nichts von dem 
enthalt, worin Frauen am schopferischsten sind. Wie spater Verena 
Stefan liebt Struck eine bilderreiche Sprache und verwirft 6kono- 
mistische Erérterungen. Bedauerlicherweise verfallt sie dabei einer 
reaktiondren Verklarung der Frau als Sexualwesen und Urmutter, 
deren Produktivitat vor allem in Hinblick auf die biologische Fahig- 
keit zu gebaren gesehen wird. Zudem fihrt ihre auferst persdnliche 
Analyse zu einer undialektischen Verwerfung der Technologie. Es 
kann nicht bestritten werden, dafs die Diskussion von Karin Strucks 
Werken erforderlich ist, und zwar hauptsachlich wegen ihrer Auf- | 

| fassung von ,Frauenarbeit‘. Jedoch erscheint es sinnvoller, sich auf 
jene Texte zu konzentrieren, in denen eine fundamentale Kritik ver- 
sucht wird, ohne dabei die Diskussion von vornherein auf biologi- 
sche Kategorien einzugrenzen. | | 

Elisabeth Alexanders Buch Die Frau, die lachte (1975) besteht aus 
eine Reihe kurzer, beifend ironischer Anekdoten, die auf unter- 
schiedliche Weise die mifliche Lage von Frauen innerhalb der Pri- 
vatsphare beleuchten und zugleich die Ideologie von der weiblichen 
Inferioritat blo&legen. In Von dort, einer der eindrucksvollsten Ge- 
schichten, schildert sie die bedriickende Situation einer Arbeiterin 
und Hausfrau mittleren Alters, die ihre Reduzierung auf die von ihr 
erwarteten Pflichten und die fiir ihren Mann und ihre Kinder ver- 

richteten Dienstleistungen erkennt. Die Entwertung ihrer Person 

ne
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zur Hausfrau und Kochin einerseits und die durch die Gesellschaft 
propagierten Hoffnungen auf die grofe Liebe und die Freuden der 
Mutterschaft andererseits erzeugen einen Widerspruch, der sie sehr 
bitter werden lat; in ihr entwickelt sich ein tiefer Haf\ gegen jene, 
die sie unterdriicken, und zugleich eine unertragliche Frustrierung 
wegen ihrer Unfahigkeit, ihre verinnerlichten Schuldgefiihle zu 
tiberwinden. Die Effektivitat dieser Geschichte liegt in Alexanders | 
Begabung, die Leser zu schockieren, indem sie die grofe Verbitte- 
rung und den Hafs sichtbar macht, die sich als die Grundlagen der 
angeblich passiven Billigung der alltaglichen Misere entpuppen. In 
kiirzeren Texten wie Hausarbeit, Majanna und Camping ist ein 
schénes Wort treibt sie das Schockverfahren bis auf die Spitze, um 
in krassester Weise das Ausmaf der Verdinglichung von Frauen und 
ihrer Erniedrigung zu sexuellen Objekten oder geschlechtslosen 
Hausarbeiterinnen herauszustellen. 
Wahrend Elisabeth Alexanders Werk eine vernichtende Kritik der — 

Arbeitsverhaltnisse innerhalb der Familie bietet, widmet sich Birgit 
Pausch in ihrem 1977 im Rotbuch-Verlag erschienenen Buch Die 
Verweigerungen der Johanna Glaufligel in erster Linie der Arbeit 
aufSerhalb der Privatsphare und der Politisierung ihrer Protagoni- | 
stinnen. Ihr Buch stellt den Versuch dar, feministische Interessen in 
die marxistisch-politische Strategie einzugliedern. Mit aller Deut- 

| lichkeit beschreibt sie Glaufliigels Ausbeutung, die nicht nur am Ar- 
beitsplatz im Krankenhaus, sondern auch in ihrer Beziehung zu 
Mannern offenbar wird — und die daraus resultierende doppelte Last, 
die sie zu tragen hat. Dies stellt eine interessante Parallele zu Verena 
Stefans Hautungen dar. Auch Stefan erhebt Anklage gegen die zwei- 
fache Ausbeutung der Frau als ,,Heilkraft‘ und ,,Putzfrau“: einmal 
im hauslichen Bereich, wo die Verrichtung solcher Aufgaben nicht 

| als Arbeit angesehen wird, und zum anderen im Krankenhaus, wo 
diese Art Arbeit Frauen vorbehalten bleibt und zudem sehr schlecht 
bezahlt wird. Bedeutsam ist die Tatsache, daf§ Johanna Glaufliigel 
ihre Unterdriickung durchaus begreift. Die Folge davon ist die Auf- 
l6sung ihrer Freundschaften und die Suche nach einem méglicher- 
weise revolutionaren Weg im politischen Milieu Italiens. Sie verwirft 
Deutschland als eine denkbare Situation fiir radikale politische Ak- 
tivitaten, was im Einklang mit bekannten deutschen literarischen 

| Traditionen steht. Bedauerlicherweise versteht es die Erzahlerin je- 

doch nicht, zwischen ihrer konkreten Erfahrung des Unterdriickt- | 
werdens und ihrer Entscheidung, ihre eigene Funktion im Klassen- 
kampf in Italien zu definieren, eine wirkliche Vermittlung zu stiften. 

Christa Reinig vermeidet es, in ihrem Roman Entmannung (1977)
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allzu abstrakte Losungen der Widerspriiche im Leben von Frauen — 
zu geben. Sie lenkt ihre Aufmerksamkeit in erster Linie auf direkte 
Erfahrungen und deren Objektivierung, wobei sie Strategien zur 
Verinderung weniger Beachtung schenkt. Reinig verdammt Freuds 

: Theorie, welche gegen Frauen gerichtete Gewalttatigkeiten von sei- 
ten der mannlich-dominierten Gesellschaft ausdriicklich legitimiert. 
Reinig selbst betrachtet solche Gewalttatigkeiten als ein Resultat der | 

_ Angst von Mannern vor Frauen. Thre Absicht ist es, das Ausmafs der 
mannlichen Gewaltanwendung gegen die Natur und die Frauen zu 
erforschen. Die Geschicke, die Reinigs Protagonistinnen erleiden, 
dienen alle der Veranschaulichung dieser These: die Vergewaltigung 
und der sich daran anschliefende Selbstmord einer jungen Frau; die 
Einweisung einer erfolgreichen Karrierefrau in eine Nervenheilan- 
stalt, und zwar aufgrund ihrer Unfahigkeit, ihren unterdriickten — 
Zorn zu bewaltigen; wie auch die Inhaftierung einer Hausfrau, die 
es wagte, sich gegen die Angriffe ihres Mannes zur Wehr zu setzen. 

Eingeflochten in diese Berichte sind Reinigs Frustrierung und 
Zorn iiber die offensichtliche Verteufelung zweier Lesbierinnen in 
dem beriihmten Ihne-Proze&. In sehr eindrucksvoller Weise und mit 
grofer Bitterkeit legt Reinig die Heuchelei bloft, die eine der beiden 
Frauen der Gewalttitigkeit gegen ihren Unterdriicker zu bezichti- 
gen, und das trotz der langen Jahre qualender Unterdriickung, der 
sie ausgesetzt war. Den Versuch, eine ,,entmannte Sprache“ und eine 
feministische Form zu finden, betrachtet Reinig als einen wesentli- 
chen Bestandteil ihrer Arbeit. Dariiber hinaus liegt die Bedeutung ei- 
nes Buches wie Entmannung in seiner Befiirwortung von Untersu- 
chungen und Organisationsformen von Frauen als Antwort auf die 
verheerenden geschlechtsspezifischen Repressionen. Dieses Buch 
bekennt sich in stillschweigender, aber nachdriicklicher Weise zu 
der Ansicht, daf Strategien zur Emanzipation,die sich ausschlieflich 
auf die Befreiung durch Arbeit oder von Arbeit konzentrieren, nicht 
ausreichen. | ) 

Zusammenfassende Analyse zweier feministischer Haupt- 
werke 

Verena Stefans Hautungen und Margot Schroeders Ich stehe meine 
Frau sind zwei der wichtigsten Werke, die seit dem Anbruch der 
Frauenbewegung auf dem westdeutschen Biichermarkt erschienen 

BR
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sind. Beide kamen 1975 heraus und sind bereits mehrfach zur Illu- 
: stration der Dichotomie von marxistischer und radikal-feministi- 

scher Theorie herangezogen worden. Hautungen und Ich stehe 
meine Frau unterscheiden sich sowohl in ihrer Kritik als auch in ih- 
rem Ausblick. Ihnen gemeinsam ist jedoch, daf sie es vermeiden, ge- 
sellschaftliche Veranderung allein vom Standpunkt der Veranderun- 
gen innerhalb der Produktionssphare zu er6rtern. Zudem 
befiirworten beide jene Werte, die sich in der Privatsphare der Frau 
erhalten haben, und stellen diese als im Grunde unentbehrlich fiir 
jegliche Veranderung gesellschaftlicher Beziehungen hin. 

Das Interesse, das Schroeder dem weiblichen Lebenszusammen- 
| hang innerhalb der Privatsphare entgegenbringt, wird deutlich an- 

hand ihres urspriinglichen Vorhabens, ein Buch iiber Hausarbeit zu 
schreiben, fiir das sie bereits erste Interviews in einem Hamburger 
Wohnviertel durchgefiihrt hatte. Sie konnte ihr Vorhaben nicht ver- 
wirklichen, da ihr die Unterstiitzung vom Werkkreis versagt blieb; 
ihre Arbeit wurde fiir ,,unerheblich“ erachtet, da sie sich nicht mit 

der Produktionssphiare befafte.11 Schroeders offensichtliches Di- 
lemma findet seinen Niederschlag in ihrem Unvermégen, die Vor- 
stellungen der Protagonistinnen und die marxistische Analyse der 
Klassenverhaltnisse stilistisch wirkungsvoll miteinander in Ein- 
klang zu bringen. Sara Lennox konstatiert daher inihrer Besprechung 
dieses Romans einen ,,tibertriebenen Schematismus und die Ver- 

wendung gewisser obligatorischer Charaktere, die in der argsten | 
Tradition des sozialistischen. Realismus stehen“. Weit versohnli- 
cher klingt jedoch ihre abschlieSende Aussage, daf dieses Buch 
ysmehr Wahres als Falsches iiber die Eigenart der Erfahrungen von 
Frauen zu vermitteln weif‘.12 

Schroeder unterstreicht mit Nachdruck die Konkretisierung ihrer 
Erfahrung auf der Sprachebene. Ihrer Erzahlerin und Protagonistin 

7 Charlie Bieber gestattet sie, den linken akademischen Jargon ihres 
Freundes Ulli zu kritisieren und somit die Beziehung zwischen einer 
abstrakten Sprache und einer abstrakten Anschauung von Menschen 
in pragnanter Weise darzulegen. Die Kritik, die hier auf der Ebene 
des Sprachlichen geiibt wird, richtet sich gegen eine instrumentale 
Rationalitat, die fiir Schroeder in enger Beziehung zur kapitalistischen : 
,»Xonsumpsychologie“ steht, da diese das Individuum ebenfalls in 

vorgefertigte Formen zwinge. 13 Auf erdem legt Schroeder die mate- 
riellen Verhaltnisse von Frauen in der Privatsphare dar und be- 
schreibt sehr treffend das Milieu der 37 Jahre alten Charlie Bieber, |
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Mutter zweier Kinder, von denen jedoch nur eines ein Wunschkind 
ist. Sie ist verheiratet mit Werner, einem Bauarbeiter, arbeitet halb- 
tags als Kassiererin in einem Lebensmittelgeschaft und ist Alkoholi- 
kerin. Eng verbunden mit dieser Bestandsaufnahme wird Charlies 
allmahliche Bewutwerdung ihres Unterdriicktseins, namlich der 
Ursachen dieser Unterdriickung und der Beziehung, die zwischen - 
der Unterdriickung in ihrem Familienleben und der am aufferhausli- 
chen Arbeitsplatz besteht. 

Charlie versucht deshalb, ihre konkreten gesellschaftlichen Be- 
_ ziehungen menschlicher und demokratischer zu gestalten. Dabet 

wird sie sich der Notwendigkeit bewuft, ihr Leben und ihre Ar- 

beitskraft, iiber die sie jede Kontrolle verloren hat, zuriickzufor- 

dern. Dies wird sichtbar in ihrer militanten Haltung sowohl ihrem 

Arbeitgeber als auch der Hausarbeit gegeniiber. Was Charlie und 

auch andere Frauen in diesem Roman erkennen, ist der totale Mangel 

an Selbstbestimmung: ,,Du bist ein Gebrauchsgegenstand. Du wirst 

verbraucht. Das ist es: 37 Jahre solider Alltag. Ein wohlgeratenes | 

-. Kind, eine tiichtige Kassiererin, eine brave Hausfrau, eine gute Mut- 

ter. Zum Verriicktwerden einfach: Soliditat-Selbstaufgabe-Sarg.“™ 

, Gebrauchsgegenstand“ und ,,Selbstaufgabe“ sind Begriffe, die das 

Ausmaf der Verdinglichung anzeigen, der Frauen in einer solchen 

Gesellschaftsordnung unterworfen sind. | 

Verena Stefan erscheint dieser ,,verbrauchte Hausfrau“‘-Zustand 
als hoffnungslos. Sie fragt sich, ,, woher nimmt sie die Kraft, um aus- 

zubrechen?“15 Charlies Unterdriickung kommt am deutlichsten in 

ihrer ermiidenden Arbeitsbelastung zum Ausdruck. Zusatzlich zu 

ihrer Arbeit im Haushalt und im Geschaft muf sie ihren Kindern 
noch Erzieherin und ihrem Ehemann noch Gefahrtin sein und 
obendrein ihre gewerkschaftlichen Pflichten erfiillen. Schuldbewukt 
gesteht sie sich ein, daft sie gelegentlich ihre Kinder haf’t und Wer- | 
ners Wortschwall iiber ihre Unzulanglichkeit als Frau und Mutter 
empérend findet. Noch aufschlufreicher ist die Lage von Lieschen 
Ludwig, einer anderen Gestalt in Schroeders Buch. Aufser ihrer Ar- 

: beit im Haushalt hat sie keinen Job und ist dadurch psychologisch 
wie finanziell ihrem Mann vollkommen ausgeliefert. Daf sie ihn 
,,Papi nennt und in ihm ihre ,,Privatpolizei“?® sieht, spricht wohl 
fiir sich selbst. — 

Charlie versucht dagegen, ihr Leben zu andern. Hierbei besteht 
sie darauf, daf$ Manner (in erster Linie ihr Mann) ihre zweckratio- 
nale Gesinnung aufgeben und aufhGren, in geftihlsmafiger Unter-
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stiitzung eine rein weibliche Angelegenheit zu sehen. Manner miis- 
sen, so Verena Stefan, ,,menschlich“ werden. Der Begriff 

| ,Zartlichkeit“’ zum Beispiel, meist nur im Hinblick auf erotisches 
Vorspiel oder gar als Mittel zur Unterdriickung verstanden, muf 
endlich aus den Verwiistungen der Lohn-Arbeit-Beziehung zu- 
riickverlangt werden. ,,Die Manner begreifen uns nicht als Partner“, 
sagt Charlie, ,,wir sind fiir sie nicht mehr als der Beweis fiir ihre 

Herrschaft.‘‘17 Sexuelle Beziehungen wiirden von Mannern — wie die 
Produktion von Giitern fiir den Absatzmarkt — oft nur als Kriegs- 
fihrung oder ,,Leistung“ verstanden. 

Schroeder beschreibt das Ausmaf, mit dem Begriffe wie Sexualitat 
und Sensibilitat von den Zielvorstellungen der protestantischen Ar- 
beitsethik und den Erfordernissen einer rationalisierten Technologie 
durchdrungen sind, wobei die Technologie dem Motiv des Profits 
und der Verdinglichung des menschlichen Lebens den Vorrang ein- 
raumt. Fiir das komplexe dialektische Verhaltnis zwischen Produk- 
tions- und Privatsphare kénnte kaum ein besserer Beweis erbracht 
werden. Das sogenannte Privatleben wird weitgehend als eine ideo- 
logische Kategorie hingestellt, welche die Marktanforderungen zur 
Befriedigung der menschlichen Bediirfnisse an die Privatsphare ver- 
wiesen haben, weil sie dort keine Gefahr fiir die Extraktion von 

Mehrwert in der Produktion bildet. Schlief lich werden selbst in der 
Privatsphare die realen Bediirfnisse von Frauen infolge der Verge- 

| genstandlichung, der diese Dienstleistungen unterliegen, weitge- 
hend verzerrt. Schroeder befiirwortet die Organisation von Frauen 

| gegen ihre offensichtliche Unterdriickung, indem sie die Ursache 
von Charlie Biebers Bewuftwerdung und ihrer politischen Tatigkeit 
auf die Arbeit in einem Frauenkollektiv zuriickftihrt. Fiir Schroeder, 

| wie fiir die anderen Frauen, bildet diese Tatigkeit die notwendige | 
Grundlage fiir den Prozef ihrer Selbstwerdung und eréffnet ihnen 
die Méglichkeit, den Zusammenhang zwischen der Erfahrung ihrer 
Unterdriickung und der Vielfalt der sozio-6konomischen Bezie- 
hungsfelder zu begreifen. | 

Seine erste Selbstbestatigung erlebt das Kollektiv in der Teilnahme 
an einer Demonstration gegen den § 218. Diese Erfahrung gibt allen 
Frauen Selbstvertrauen und bildet den Grundstein zur Behauptung 
ihrer Interessen gegentiber ihren Ehepartnern. Charlie legt an Wo- 
chenenden die Hausarbeit nieder, Lieschen Ludwig wehrt sich gegen 
die Anspriiche ihres Ehemanns Gert, den sie von nun an nicht mehr 
,,Papi‘ nennt, und auch die anderen Frauen begreifen die ihnen allen 
gemeinsame Unterdriickung und bisherige Isolierung. Hier wie an-
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derswo bedient sich Schroeder der Einsichten ihrer Figuren, um die 
Notwendigkeit einer demokratisierten Familienstruktur zu unter- 
streichen. Sie bleibt dabei im Rahmen linker Positionen, die sie mit : 
einer feministischen Analyse zu untermauern sucht. 

Verena Stefans Hautungen bricht aus diesem Rahmen aus und | 
konfrontiert die Linke mit ihrem zweckrationalen Denken und ih- 
ren mannlichen Vorherrschaftsgeliisten. In dieser Hinsicht unter- 
scheiden sich Schroeder und Stefan. Stefan besteht darauf, daf’ die 

_ Emanzipierung der Frauen das Werk von Frauen sein muf, an dem 
auf gewisser Ebene selbst progressive Mannern nicht teilhaben kon- 
nen oder sollen. Gerade diese Haltung hat ihr heftige Kritik von sei- 
ten der Linken eingebracht. Auch ihr Nachdruck auf lesbischen Be- 
ziehungen als einer akzeptablen Form des Zusammenlebens ist ein 
Stein des Anstofes fiir viele, die Stefans Suche nach Méglichkeiten 

— der Selbstverwirklichung innerhalb menschlicher Beziehungen 
mifverstehen — Beziehungen, die frei von traditionellem Rollenver- 
halten, frei von traditionellen Machtverhiltnissen und frei von den : 

Begrenzungen einer institutionalisierten Heterosexualitat sind. 
Die Hauptunterschiede zwischen den Strategien, die in Hautun- 

gen und Ich stehe meine Frau entwickelt werden, ergeben sich aus — 
den Produktionsverhdltnissen der Autorinnen wie auch ihrer Er- 
zahlerinnen. Charlie Bieber lebt in einer Welt von Abhangigkeiten 
und Unterdriickungen, die ihre Entscheidungsfahigkeit wesentlich | 
beschranken und die eine komplexe Analyse erforderlich machen. 
Stefans Erzahlerin hingegen ist wesentlich unabhangiger. Sie bewegt 
sich in biirgerlich-intellektuellen Kreisen, ist Schriftstellerin und zu- 7 
gleich Krankenhelferin und hat auch keine Kinder, die sie finanziell - 
belasten. 

Stefans Handhabung der Sprache, wie auch ihre Strategie, ist du- 
Serst extrem. Da, wo sich Schroeder noch im Rahmen einer eher tra- 
ditionellen Sprachdidaktik bewegt, die vor allem den verdinglichten 
und jargonhaften Elementen gilt, zogert Stefan nicht, den patriar- 
chalischen Charakter der Sprache systematisch blofzulegen. Sie 
versucht, um mit Christa Reinig zu sprechen, ,,die Sprache der Man- 
ner aufzubrechen und ihre Vokabeln den Frauen nutzbar zu ma- . 
chen*‘.18 | 

In der ersten Halfte von Hautungen erfahrt die Erzahlerin ihre © 
Sozialisation zu einem Gebrauchsgegenstand, mit all den psycholo- 
gischen, intellektuellen und physischen Abhiangigkeiten, die we- 
sentliche Bestandteile dieses Vorganges sind. Sie mufs erfahren, dafs | 
es ihr unmdglich ist, auf die StraSe zu gehen, ohne sich die anziigli-



168 oe 

chen Bemerkungen von Mannern anhéren zu miissen und als se- 
xuelle Ware angesehen zu werden. Sie erinnert sich ihrer Angst vor 
sexueller Unzulanglichkeit in ihrer Beziehung zu Freunden und ih- 
res Ausschlusses von intellektuellen Gesprachen, obwohl diese Ge- 
sprache oft einen unmittelbaren Bezug zu ihren Interessen und Er- 
fahrungen hatten. So unterhielt sich etwa ihr Freund Samuel mit 
einer Genossin tiber die Nebenwirkungen der Pille, wahrend er sie 

selbst dabei kaum beachtete. Ihre Suche nach einem ,,menschlichen 
Mann“ bleibt immer wieder erfolglos.19 Ihre Beziehung zu Samuel 
ahnelt der von Charlie zu Ulli; beide haben etwas Entwiirdigendes. © 
»»Es war klar, da ich wie immer als Samuels Freundin im Raum ge- 

sessen und nichts zum Gespriach beigetragen hatte. Mit mir schlief 
er.““20 Charlies Beziehung zu Ulli wird der Todesstof durch seine 
herablassende Ironie ihr gegeniiber versetzt; das Verhaltnis der Er- | 
zahlerin mit Samuel verkiimmert, weil jegliche Kommunikation 
fehlt. Die Erzahlerin leidet unter Samuels Einteilung von Frauen in 
solche, mit denen er diskutiert, und solche, mit denen er schlaft. Sie 

leidet unter der Borniertheit Samuels, sich nicht mit dem Privileg 
seiner mannlichen Prarogative auseinanderzusetzen — einem Privi- 
leg, das sich in einer auferst zielgerichteten Sexualitat manifestiert, 
in der Frauen nur eine Funktion ausiiben. 

Weder in Hautungen noch in Schroeders Text bedeutet demnach 
Emanzipation eine simple Gleichstellung mit Mannern oder Erfolg 
auf dem Arbeitsmarkt; Emanzipation bedeutet das Entfalten jener 
Qualitaten, die der Tradition entsprechend von Frauen erwartet 
werden, namlich Spontaneitat und Bediirfnisorientierung; Emanzi- 
pation setzt ein neues Verhaltnis zur Sexualitat und eine radikale 
Veranderung in der Organisation der Arbeit voraus. Ulrike Prokop 
und Susan Sontag bezeichnen dies als den revolutionaren Beitrag der 
feministischen Kritik. Der Wunsch, solche Qualitaten zu entfalten, 

veranlafst Stefans Erzahlerin, jene Qualitaten in Beziehungen zu an- 
deren Frauen zu suchen. Diese Beziehungen verwirklicht sie in der 
Zusammenarbeit mit Brot und Rosen, in der Griindung einer CR- 
Gruppe und in lesbischen Verhialtnissen. 

Die letzten Abschnitte ihres Buches sind weniger kritisch. Das 
Emanzipationsverlangen wird hier nicht im Hinblick auf die Wider- 

'  sprtiche zwischen der verheerenden Wirkung der allgemeinen 
Zweckrationalitat und dem utopischen Moment in ihrer Vision von | 
Ganzheit gesehen. Statt dessen gibt sie sich einer kurzschliissigen 
und individualistischen Losung der Probleme hin, die an sich nur 
durch eine Veranderung der sozialen Verhdltnisse mittels organi-
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sierter und gemeinsamer Kampfe herbeigefiihrt werden konnte. Was 
_ dadurch fehlt, sind wirkliche Alternativen. Stefans voreiliges Ab- 

schlieSen der Diskussion der eigentlichen Widerspriiche hindert sie 
daran, das dialektische Wesen der sogenannten ,,weiblichen Quali- 
taten naher zu erértern. Prokop weist darauf hin, daf$ diese als 
wichtiges Potential gesehen werden miissen und in Wirklichkeit 
stark unterentwickelt sind. Frauen werden durch die Gesellschaft in 
die Rolle von Fiirsorgenden gezwungen, mit dem Ergebnis, dafs jene 
Qualititen, die idealerweise das Gegenteil von Zwangsherrschaft 
waren, ihren positiven Charakter einbiifen. Stefans Unvermogen, 
einen Sinn fiir Widerspriiche zu entwickeln, wird in Jutta Heinrichs 
Buch Geschlecht der Gedanken, 1978 im Verlag Frauenoffensive er- 

schienen, ausgeglichen. Heinrich stellt die Brutalitat dar, die auf die 
Psyche eines kleinen Madchens ausgeiibt wird, wahrend es auf seine 
gesellschaftliche Rolle als unterwiirfige und fiirsorgliche Frau vor- 
bereitet wird. Das Buch enthiillt die repressiven Mechanismen, die 
bei der Sozialisation von Frauen in einem auf Rigiditat aufgebauten 
s0zi0-6konomischen System wirksam werden. 

Zum Abschlu& méchten wir nicht nur die Ahnlichkeiten, sondern 
auch die positiven Aspekte der Unterschiede hervorheben, die sich 
in Romanen wie Hautungen und Ich stehe meine Frau zu erkennen 

"geben. Schroeders Versuch, die Linke an ihre Unzulanglichkeiten 
zu erinnern, ist nicht von der Hand zu weisen. Dadurch, daf sie 
diese in den Brennpunkt riickt, werden die gebotenen Moglichkeiten 
und die sich daraus ergebenden Strategien klar abgesteckt. Da Stefan 
nicht auf die vielen Abhangigkeiten eingeht, mit denen sich Schroe- 
der auseinandersetzt, fallt es ihr leichter, auch radikalere Méglich- | 
keiten zu untersuchen — Mdéglichkeiten, die als Modelle natiirlich in 
sich beschrankt sind, aber deren Bedeutung im Vorschein funda- 
mental andersgearteter menschlicher Verhaltnisse und Literaturgat- 
tungen liegt. | 

(Aus dem Amerikanischen von Gabriele Strauch) 
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_ Helen Fehervary 

Die erzahlerische Kolonisierung des weiblichen 
Schweigens 

Frau und Arbeit in der DDR-Literatur | 

I | . 

Das Verhaltnis von Frau und Arbeit bildet ein zentrales Thema der 
| DDR-Literatur.1 Als allgemeine Einftithrung in dieses Problem 

mochte ich drei grundsatzliche Tendenzen in der Darstellung dieses 
Verhaltnisses umreifen: 

1. Die vorherrschende Form der literarischen Darstellung weist 
_. der Frau zwar eine bedeutsame Rolle in der Arbeitswelt zu, jedoch oe 

meist in Form der Gehilfin — Frau oder Freundin — des Mannes, der 
die umwalzenden herkuleischen Taten vollbringt. Dieser Typ von 

_ Frau kann sowohl spezifische Eigenschaften von Mannern als auch 
| von Frauen in sich vereinigen (je nachdem, was die mannlichen Be- | 
_. miihungen gerade benGtigen). In Eduard Claudius’ Menschen an 

unserer Seite (1951), zum Beispiel, hilft die Frau dem Aktivisten im 
Ehebett bei seinen Berechnungen, weist ihn dann auf das Sexuelle 
hin, verbiindet sich mit anderen Frauen zur Bekampfung des mann- 
lichen Chauvinismus, geht selbst zur Arbeit, um unabhingiger zu ~ 

_ werden und mehr Einsicht in den Produktionsprozef\ zu erlangen 
usw. Diese Frau ist typisch fiir die Literatur der fiinfziger Jahre. 
Aber auch in den sechziger und siebziger Jahren ist sie — allerdings 
meist jiinger, sexuell attraktiver — noch allgegenwartig und hat vor- 
nehmlich die Funktion, an die Wichtigkeit des Alltags zu erinnern, 
an die Notwendigkeit, 6ffentliches Leben und Privatleben in Ein- 

_ klang zu bringen. Dabei wird sie oft schwanger. Sie ist die Inspira- 
tion, die ,sch6ne Seele‘, die hinter der wachsenden Einsicht des Hel- 
den in seine Subjektivitat und die Notwendigkeit zur Selbstreflek- : 
tion steht. Man sieht sie in der Regel auch bei ihrer Arbeit, und zwar 
von der Ingenieurin Kattrin in Neutschs Spur der Steine (1964) bis | 

_ zur Kindergartnerin in Plenzdorfs Die neuen Leiden des jungen W. 
(1972). | 

2. AuSerdem finden sich literarische Gestaltungen der unabhingig
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arbeitenden Frau, die oft Hauptfigur ist und deren direktes Verhilt- 
nis zum Produktionsprozef das zentrale Thema bildet. Die Frau 
dient hier nicht mehr lediglich als Hilfsmittel fiir die Produktivitat 

| _ des Mannes, sie wird vielmehr selbst zum Produzenten und steht ih- 
ren Mann: als Biirgermeister Anna, Elli Kleinschmidt, Petra Harms, 

| die Hollanderbraut, Regina B. Wahrend in der Literatur der ersten, 
oben geschilderten Richtung die weibliche Sexualitat positiv darge- 
stellt wird (als zusatzlich motivierendes Bildungselement auf dem 
Wege des Mannes zur Produktivitat), wird in der Literatur dieses 
zweiten Typs, in der Frauen selbst Produzenten sind, die Frage der 

: weiblichen Sexualitat entweder rationalisiert, als sekundares Pro- 

blem der weiblichen Emanzipation vertagt oder, in den meisten Fal- 
7 len, schlichtweg ignoriert. Diese weiblichen Produzenten spielen 

vor allem in der Aufbauliteratur der fiinfziger Jahre eine bedeutende 
Rolle. Doch auch spater wird ihre Fahigkeit zur Ubernahme mann- 
licher Arbeiten oft als gegeben vorausgesetzt (mit Ausnahme des 
Bereichs Ehe und Familie, der eher als Belastung denn als zentrale 
Aufgabe angesehen wird). In der Literatur der Folgezeit werden 
Frauen nicht mehr problematisiert und erscheinen meist als Neben- 

| figuren, auch wenn sie Positionen bekleiden, die Autoritat und Er- 
fahrung verlangen, so zum Beispiel die Parteisekretarin in Volker 
Brauns Die Kipper (1972).? 

3. Trotz aller vorwarts- oder aufwartsgerichteten Entwicklung 
der Frau und trotz der divergierenden Funktionen, die sie ausibt, 

wird die weibliche Identitat in der eben beschriebenen Literatur nie 
grundlegend hinterfragt. Was sich im Laufe der historischen Ent- 
wicklung dieser Literatur verandert, ist lediglich der Begriff der Pro- 
duktion; die Rollen der weiblichen Figuren werden dementspre- 

_ chend korrigiert. Obwohl diese Literatur gelegentlich gewisse 
Konflikte im Verhaltnis von Frau und Arbeit in den Blickpunkt 
riickt, stellt sie nie die grundlegende Natur dieses Verhaltnisses in 
Frage. Charakteristisch fiir eine dritte Tendenz, vor allem in der 

jiingsten DDR-Literatur, ist die wesentlich genauere Sondierung des — 
Verhaltnisses von Frau und Arbeit, verbunden mit einer erneuten 

Uberpriifung der beiden erstgenannten Aspekte, die jetzt als mann- 
lich-identifizierte Produktionsgeschichte auf der einen Seite und 

pd Spezifizitat der weiblichen Erfahrung auf der anderen Seite erschei- 
nen. Im Gegensatz zur Literatur der fiinfziger und sechziger Jahre 
weist diese Literatur sowohl auf die sexuellen als auch die kulturellen 

_ Unterschiede zwischen Mannern und Frauen hin. In ihr wird das 
Mann-Sein ebenso thematisiert wie das Frau-Sein, wie auch die un-
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terschiedlichen Produktionsweisen, die geschichtlich als mannlich 
beziehungsweise weiblich definiert worden sind. Erst in dieser Lite- 
ratur haben DDR-Schriftsteller das Verhaltnis von Frau und Arbeit 
grundlegend dargestellt, nicht als Symbiose, sondern als konflikt- | 
haltige, aber auch potentiell radikal veranderbare Beziehung. Die 
Literatur, die hier zur Diskussion steht, ist primar ein Produkt der 

_  siebziger Jahre. Diese Literatur beschrankt sich nicht mehr auf Be- 
griffe wie Bildung, Produktivitat oder Fortschritt, sondern deckt 
zugleich deren Deformationen auf. Anstelle des positiven Helden © | 

_ rlicken nun auch ,abweichende‘ Formen des Verhaltens in den 
Blickpunkt. Die Auseinandersetzung mit Frauen in der DDR-Ge- 
sellschaft wurde somit eines der zentralen Themen in der DDR-Li- | 
teratur der siebziger Jahre, wenn nicht das zentrale Anliegen iiber- 
haupt. Als Beispiel nehme man die Schliisselfunktion der weiblichen 
Emanzipation im Werk bedeutender Schriftsteller wie Giinter de 
Bruyn, Volker Braun, Thomas Brasch, Peter Hacks, Karl-Heinz Ja- 
kobs, Heiner Miiller, Rolf Schneider und Stefan Schiitz, wie auch die 
zunehmende Artikulierung feministischen Bewufstseins in Werken 
von Schriftstellerinnen wie Sarah Kirsch, Irmtraud Morgner, Bri- 

_ gitte Reimann und Christa Wolf. Etwas pauschal ist dieser ganze 
Kulturabschnitt von westlichen Kritikern unter die Kategorie der 
,> Neuen Subjektivitat‘‘ subsumiert und von DDR-Kritikern mit Be- 
griffen wie ,,Privatsphare und ,,Alltag“‘ charakterisiert worden, 
als ob die Auseinandersetzung mit Frauen, wie auch mit anderen 
,Alltagsproblemen‘, lediglich mit Liebe, Ehe und Sexualitat zu tun 
habe und den historischen Angelegenheiten der Politik und der 
Wirtschaftsproduktion diametral entgegengesetzt sei. Im Gegenteil. 
Diese Literatur setzt sich grundsdtzlich mit der Geschichte selbst 
auseinander, wenn auch vermittels einer neuen (zuvor versperr- 
ten) Optik, welche, statt offiziell-vorherrschende Definitionen zu 

wiederholen, die Geschichte in einer hdchst differenzierten und 
komplexen Erfahrung des Lebens ansiedelt. Vieles an dieser ,, Neuen 
“Subjektivitat spricht fiir eine wesentlich umfassendere ,,Objektivi- 
tat‘‘, so wie auch die Darstellungen der sogenannten ,,Privatsphare‘‘ 
und des ,,Alltags“‘ eine tibergreifende gesellschaftliche Offentlich- 
keit zu konkretisieren suchen. 
Wenn die Etiketten ,,Neue Subjektivitat“, ,,Privatsphare‘‘ oder 

,Alltag“ eine gewisse Homogenitat in der jiingsten DDR-Literatur 
implizieren sollen, so trafe das nur in dem Mafse (und auch dann nur 
teilweise) zu, als sich diese Feststellung auf allgemeine Themen, lite- | 
rarische Gehalte und stereotypische Figuren bezieht. Besonders was 

Oe
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die Literatur tiber Frauen anbetrifft, die heutzutage schon durch ihr 
blof&es Thema als ,fortschrittlich‘ angesehen wird, kann eine Wer- 
tung auf der Grundlage des Gehalts oder der ,positiven‘ oder ,nega- 
tiven‘ Typen zu einer extremen Einengung des Horizonts und zu 
den gleichen problematischen Schliissen fiihren, durch die das Bild 
vom ,positiven Helden‘ gekennzeichnet war: positiv, wenn be- 
stimmte kulturelle Erwartungen erfiillt werden, negativ, wenn das 

. nicht der Fall ist (oder auch umgekehrrt, je nachdem, welchen ideolo- 
gischen Standpunkt man einnimmt). Man kénnte sagen, dafs die 

> ,emanzipierte Frau‘, die ihre Umwelt herausfordert, an sich in der 
heutigen DDR-Literatur genauso ein Klischee darstellt wie der frii- | 
here ,positive Held‘, der kimpfend sein Schicksal zu bewaltigen _ 
suchte. Meiner Meinung nach sind stereotypische Rollen und ideo- 
logischer Gehalt nicht die letztlich fiir das Verstandnis entscheiden- 
den Faktoren innerhalb dieser Literatur. Viel bedeutsamer scheint 
mir die Funktion der Erzahlperspektive und die gegenseitige Wahr- 
nehmung, Identifizierung und Interaktion der Figuren (zum Bei- 
spiel wie die Technologie von Frauen wahrgenommen wird und, 
unter einem anderen Aspekt, wie Frauen in der Geschichte wahrge- 
nommen werden). Die Frage der Wahrnehmung ist hier zentral, so- 
wohl als asthetische als auch philosophische Frage. Dariiber hinaus 
bezieht sie nicht nur die Literatur selbst ein, sondern auch den Lese- 
vorgang. Auf der Grundlage eines solchen Ansatzes, der nicht so 
sehr die thematischen Aspekte, als vielmehr die Beziehungs- 
aspekte in den Mittelpunkt riickt, konnen wir anfangen, systemati- 
scher zwischen den dieser Literatur zugrunde liegenden Tendenzen 

| zu differenzieren, und so zu einem umfassenderen Verstandnis des- 

sen gelangen, was an Komplexitat wie auch an Potentialitat dieser | 
. literarischen Darstellung von Frauen und Arbeit inharent ist. 

Offensichtlich ist das Verhaltnis von Frau und Arbeit ein zentrales 
Thema in der jiingsten von Frauen geschriebenen DDR- Literatur. 
Wenn sich auch diese Beziehung als Thema in der Manner- Literatur 

: weniger deutlich manifestiert, so spielt sie in ihr doch eine viel 
fundamentalere und entscheidendere Rolle, als von der Kritik ge- 
meinhin angenommen wird, ja bildet ein grundlegend konstitu- 

| ierendes Element in der Asthetik der Werke selbst. Um das Problem 
nicht in ein Ghetto der Frauen-Literatur zu verbannen (und damit 
die Frage der geschlechtsspezifischen Asthetik als nur Schriftstelle- 
rinnen betreffend abzutun), scheint es angebracht, vorerst die Man- 
ner-Literatur zu untersuchen. Erst wenn wir erkennen, dafs es spezi- 
fisch mannliche Formen der literarischen Darstellung gibt, konnen
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wir die asthetischen wie auch ideologischen Fragen ins Auge fassen, | 
die sich einer Literatur von Frauen stellen und denen in ihr nachge- 
gangen wird. Als Beziehungspunkt fiir eine solche Analyse bietet 
sich ein literarischer Topos an: das historische Schweigen der Frau 
angesichts mannlich-identifizierter Geschichte, Produktion und 
Technologie. | 

II | 

In der Inszenierung der Mutter Courage durch das Berliner Ensem- 
ble zeigte Helene Weigel den berithmten stummen Schrei — ein Tri- 
but an die qualvolle Sprache des Schweigens, die der Figur der Cou- 
rage am Ende der dritten Szene aufgezwungen wird. Die auferen 
Umstinde, die das Schweigen motivieren, sind offensichtlich: als sie 
die Trommeln und den Schuf hort, der ihren Sohn Schweizerkas t6- - 
tet, fiir dessen Tod sie— als am Geschaft des Krieges Beteiligte — mit- 
telbar verantwortlich ist, kann sie ihre Qual nur in einer verzerrten 
Grimasse ausdriicken, um ihre Identitat nicht den Soldaten um sie 
herum zu verraten oder vielleicht gar sich selbst ganz bewuft zu ma- 
chen. In einer Hinsicht entlarvt also das Schweigen eine Verneinung 
des Lebens und der eigenen Person, die in direktem Gegensatz steht 
zu den lauten, hellen Schreien, die gew6hnlich mit der Geburt und 
der Erzeugung von Leben assoziiert werden. In anderer Hinsicht 
stellt das Schweigen einen selbstbestatigenden Gestus des Protests 
dar: die absichtlich stumme Reaktion der lebensspendenden Mutter 
gegeniiber dem betaubenden Larm der Kriegsmaschinerie. Der 
stumme Schrei der Weigel verfolgt uns auf diese zweifache Weise 
durch das ganze Stiick. | , 

Es ist die unausgesprochene Stimme hinter der stetigen Geschaf- 
tigkeit und dem Geschwatz der Figur, die versucht, Geschafts- 

frau und Mutter in einem zu sein, und aus ebendiesem Grunde 

scheitert. Der stumme Schrei artikuliert dieses Scheitern bildhaft: die 
Unfahigkeit, das Leben zugleich zu meistern und zu nahren, sowohl 
materielle Giiter als auch menschliche Beziehungen herzustellen. 
Der Schrei, der zur Grimasse wird, ist nicht nur das historische 
Schweigen der Mutter, sondern aller Frauen, die bei dem Versuch 
scheitern, an der Produktion der Geschichte in einer von patriarcha- 
lischen Strukturen beherrschten Welt teilzunehmen. So wird, um 
einmal gegen den Strich zu lesen, Mutter Courage, das im Kreise zie- 
hende Lasttier des geschichtlichen Arsenals, dennoch zur zukunfts- 

|
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weisenden Erinnerung an eine archaische, ja matriarchalische Welt, 
zum Mythos. 

| Dieser Topos vom historischen Schweigen der Frauen ist in der 
mannlichen DDR-Literatur vor allem auf zwei Weisen wiederver- 
wendet worden. Fiir die erste ist Volker Brauns Gedicht Die Hal- 
tung einer Arbeiterin beispielhaft, wo dem Schweigen Stimme ver- 
lichen wird und wo es in Produktivitat umschlagt (Integrierung); fiir 
die zweite das Bild Die Ausgezeichnete des Malers Wolfgang Mat- 
theuer, wo dem Schweigen erméglicht wird, fir sich selbst zu spre- 
chen und iiber Produktivitat zu reflektieren (Dissoziierung). Volker 
Brauns Gedicht liest sich so:4 

1 In den ersten Jahren der Integration 
Ereignete sich unauffallig der Fall 
Der Weberin Hanna Wagenseil 
Sechsundvierzig Jahre alt 
Ruhiger Gemiittsart, in Ebersbach. | 

2 Lange gewohnt 
An ihre langsamen Maschinen, brach sie 
Als die neuen sowjetischen Automaten 
Montiert waren und in der Halle larmten 
In ein Geschrei aus, mitteilend 

Ihre Ablehnung derselben. | 

3 Als aber die Weberin schrie 
Die sonst ruhige, ging sie doch 
Keinen Augenblick von dem larmenden Kasten 
Wahrend acht Tagen 
Schrie herum und bediente ihn und hérte nicht auf zu schreien. 

| 4 Aber am neunten Tag, als sie schon still war 
Aber schlecht angesehn bei den erschiitterten Leitungen 
Hatte sie die Erfindung im Kopf 
Die Vorrichtung, die einigen Lirm wegnahm. 

5 Dies wurde nicht gemeldet in den Zeitungen 
(Seines gewohnlichen Hergangs wegen) 
Soll aber bekannt werden als die Haltung 
Der Arbeiterin Wagenseil 
Aus Ebersbach. 

Die DDR-Kritikerin Eva Kaufmann hat dieses Gedicht mit 
Brechts Kohlen fiir Mike verglichen und sieht darin eine geschlechts- 
lose Beziehung zwischen ,,Mensch und Arbeit‘. Die Arbeiterin, so 

sagt Kaufmann, weigert sich, das reine Objekt der Produktion zu 
sein, und wird zum Subjekt. Aufgrund ihrer ,,menschlichen Hal-
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tung“ wird sie zur ,,Kraft der Geschichte“*.4 Kaufmanns Interpreta- 
tion kommt wahrscheinlich der generellen Intention des Autors 
Braun nahe. Das Gedicht erscheint jedoch viel aufschlufreicher, 
wenn wir unser Augenmerk auf die spezifische Konfrontation zwi- 
schen der Arbeiterin und der Maschine richten. Braun benutzt gera- 
dezu bewufst eine Bildersprache aus dem Bereich der weiblichen Se- 
xualitat fiir die Strukturierung seines Gedichts und die Unterstrei- 
chung seiner Aussage. Unter diesem Gesichtspunkt — bedenkt man, 
daf es sich hier um die ,,ruhige Gemiitsart“ einer Frau handelt — wird 
der Konflikt zwischen Arbeiterin und Maschine iiberhéht und der 
Schrei des Protests, der sonst irrational bliebe, legitimiert. Dariiber 
hinaus deuten die verwendeten Metaphern auf eine allgemeinere 
Konfrontation zwischen dem Bereich der mannlichen Warenpro- 
duktion und der weiblichen sexuellen Reproduktion hin. Die un- 
mittelbarste Anspielung bezieht sich auf den Geschlechtsverkehr, 

| sogar mit der Andeutung von Vergewaltigung, und den Vorgang des 
Gebdrens. Die neuen automatischen Maschinen werden sozusagen 
gewaltsam in den Bereich der Arbeiterin eingefiihrt, und daraufhin 
bricht sie in ein Schreien aus, das in seiner ausgedehnten Wiederho- 
lung einen orgasmischen Ton annimmt. Wegen der Dauer der Kon- 
frontation wandelt sich jedoch Hanna Wagenseils Passivitat zur Ak- 
tivitat, und das Irrationale ihres Schreiens wird rational. War sie 

_ Zuerst ein Opfer von Aggression, so wird sie jetzt selbst zum Ag- 
gressor — sozusagen zum gleichberechtigten Partner. Statt die Aus- 
wirkungen der Schwangerung physisch an ihrer Person zu spiiren, 
macht sie die physische Konfrontation zu einem intellektuellen Pro- 
ze. Am Ende des neun Tage dauernden Schreiens (das den Neun- 
Monats-Zyklus versinnbildlicht) ist sie wieder still und hat ,,die Er- 
findung im Kopf“, eine Art von zerebraler Schwangerschaft und 
Geburt, die iiber die ,,erschiitterten Leitungen“ triumphiert. Hanna 
Wagenseil macht sich die Maschine zu eigen, indem sie die poten- 
tielle Vergewaltigung durch die Technologie in kreative intellek- 
tuelle Reproduktion umkehrt. Da sie jetzt an der Maschine teilhat, 
vermag sie sie zu beherrschen und zu verbessern. Signalisiert Mutter 
Courages stummer Schrei die Abtétung des Mutterleibes und des 
weiblichen Nahrens durch die Maschinerie des Krieges, die ihren 
Spréfling erschieft, so stellt Hanna Wagenseils lauter, andauernder 
Schrei als Reaktion auf die Maschine einen erbitterten Kampf dar, der 
in produktiver Partnerschaft endet. Dieser Kampf findet allerdings 
unter recht unidealen Bedingungen statt, denn zum einen wird die 
Maschine ohne ihre Zustimmung von den »,Leitungen“ eingefiihrt, 

| 

|
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und zum anderen wird die ,,Vorrichtung“, die sie erfindet, nur vage 

beschrieben und kann den Larm auch lediglich mindern. Wie die er- 

ste Zeile des Gedichts schon andeutet, beruht dennoch das Verhilt- 

nis von Frau und Technologie (oder dem herrschenden Begriff der 

DDR-Produktion, die von der Maschine versinnbildlicht wird) in 

erster Linie auf dem Begriff der Integnierung. 
Brauns Verwendung der Weiblichkeit als literarisches Mittel steht 

in der Tradition Brechts. Wie Sara Lennox gezeigt hat, verwendete 

Brecht Frauen als Hauptfiguren in vielen seiner Stiicke, weil es leich- 

ter war, an ihnen eine erwiinschte Entwicklung von gesellschaftli- 

cher Unschuld zu gesellschaftlicher Reife, von naivem oder falschem | 

Bewuftsein zur Erkenntnis zu demonstrieren.5 Brecht war zwar an | 

spezifisch Weiblichem als Rohmaterial interessiert, aber nicht an je- 

ner besonderen Erfahrung, welche die weibliche Identitat ausmacht. 

(Die Figur der Mutter Courage ist eine bemerkenswerte Ausnahme, 

wie auch, aus ganzlich anderen Griinden,die Frauenfiguren in den 

frithen Stiicken.) Man kann hier sogar eine Parallele zu Brechts in- 

tensiver Arbeitsbeziehung zu Helene Weigel ziehen, die er als 

Schauspielerin so souveran einsetzte, um seine Vorstellungen von 

Theorie und Praxis des Theaters konkret zeigen zu k6nnen. Indem 

er seine eigenen Gedanken in die Aktionen seiner Frauenfiguren 

legte, erreichte Brecht eine Art von stellvertretender Subjektivitat 

und Autorschaft, so da er — als iiber sich selbst reflektierendes Sub- 

jekt — in seinen epischen Stiicken nicht aufzutreten braucht. Aus die- 

sem Grunde wird die spezifische Erfahrung der Mannlichkeit in die- 

sen Stiicken nie thematisiert, ja kann gar nicht thematisiert werden, 

| wihrend die Widerspriichlichkeiten und Konflikte von Frauen, be- 

sonders die Notwendigkeit ihrer Emanzipation, ein standig wieder- 

kehrendes Thema ist. Diesbeziiglich sagt Hellmuth Karasek folgen- 

des iiber ein Gedicht, das Brecht einmal fiir Elisabeth Hauptmann 

schrieb: ,,Dieses Gedicht kennt ein ,Du‘, aber es enthalt kein sich‘. 

[.. .] Brecht [. . .] parabolisiert hier auch die eigenen Liebeshand- 

lungen und -mifhandlungen ins unverbindliche Allgemeine. Da ist 

[...] kein Mann, sondern ein abstraktes Prinzip, ein Weltgeist, am 

Werk gewesen. Der priifte sie, nur damit sie zeigen konnte, wie stark 

und auserwihlt sie sei.“ Das Gedicht selbst lautet:® 

Auf dich wurden Lasten gelegt, die man 
: Nur auf die sichersten Schultern legt, 

Du wurdest iibersehen 
Wie das Nachstliegende. 
Von dir wurde erwartet
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Die besondere Einsicht. 
So essen am letzten die, : 
denen das Werk am niachsten steht: 
die Koche. | 

Viel ehrlicher, selbst-entlarvender und in diesem Sinne vielleicht 
| , fortschrittlicher“ sind die bekannten ,,chauvinistischen“ Zeilen in 

Vom armen B. B., wo der Dichter sich in ein unmittelbares Gesprach 
mit Frauen einla&t: ,,In mir habt ihr einen, / auf den konnt ihr nicht 

bauen.“ 
Brechts stellvertretende Subjektivitat in seinen spateren Werken, 

das heift sein Verfahren, weibliche Figuren als Trager seiner eigenen 
Vorstellungen zu verwenden, kann als erzahlerische Kolonisterung 
des weiblichen Schweigens bezeichnet werden. Der Autor wird zum 
Produzenten, indem er seine eigene, subjektive Autorschaft ver- 
leugnet und Frauen instrumentalisiert. Wenn wir unter diesem 
Aspekt auf Volker Brauns Gedicht zuriickschauen, stellt sich heraus, 
daf§ die Interpretation der DDR-Kritikerin Eva Kaufmann, die eine 

_ geschlechtslose Beziehung zwischen ,,Mensch“ und ,,Arbeit“ fest- 
stellte, letzten Endes zutreffender ist, was Brauns Intention anbe- 
trifft, als meine eigene Interpretation, die eine geschlechtsspezifische 

Beziehung zwischen Frau und Produktion in den Mittelpunkt riickt. 
Es handelt sich hier jedoch um einen Prozef in drei Stufen und nicht 
um die platte Annahme einer geschlechtslosen Menschheit, auf der 
Kaufmanns Interpretation beruht. Erst eine genaue Bestimmung der 
spezifisch weiblichen Rolle in diesem Gedicht erméglicht uns, diese 
sgeschlechtslose“‘ Menschheit als im wesentlichen mannlich defi- 
niert zu begreifen. Zunachst postuliert Braun einen geschlechtslosen 
Konflikt zwischen Arbeiter und Maschine, dem der marxistische 
Begriff der entfremdeten Arbeit zugrunde liegt. Um dann diese 
Entfremdung méglichst effektvoll aufzuzeigen, greift er auf den To- 
pos der weiblichen Ohnmacht zuritick und verwendet eine Reihe von 
sexuellen Metaphern, um die Entfremdung zu poetisieren. Schlief- 
lich, statt der Eigenlogik der Metaphern zu folgen und sie ihre eigene 
Aussage entfalten zu lassen, verleugnet er sie, indem er ihnen eine | 
andere Logik aufzwingt. Die sexuelle Bildsprache hat hier lediglich 
eine darstellende Funktion. Was sie symbolisiert, ist eine gewichti- 
gere Konfrontation, und zwar die Aneignung der von der Sowjet- 
union eingefiihrten Technologie, Politik und Geschichte durch die 
DDR-Technologie, -Politik und -Geschichte. Der ,,Geschlechts- 
verkehr‘“‘ zwischen Frau und Maschine ist nur dazu da, um Licht auf 
eine viel spannungsreichere und produktive Beziehung zu werfen.
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Die Frau dient lediglich dazu, diese Beziehung zu instrumentalisie- 
ren. Die erzahlerische Kolonisierung des weiblichen Schweigens © 
macht es méglich, die Figur zu instrumentalisieren, und macht es zu- 
gleich unméglich, uber diese Instrumentalisierung zu reflektieren. 
In diesem Sinne entlarvt das Gedicht eine ganz andere Problematik, 
um bei der sexuellen Metaphorik zu bleiben. Bei dem Versuch, herr- 
schende Arbeitsbeziehungen mit Begriffen des heterosexuellen Dis- 
kurses zu poetisieren (mannlich-identifizierte ,,Maschinerie“ der 
Produktion kontra weiblich-identifizierte ,,Kreativitat’’ der Pro- 
duktion), deckt das Gedicht letztlich eine monologische, kiinstliche 
Variante der Homoerotik auf und erliegt ihr (machtige oder aggres- 
sive mannlich-identifizierte Technologie kontra rationale oder er- 
findungsreiche mannlich-identifizierte Produktivitat). 

Ein ahnlicher ProzefS der erzahlerischen Kolonisierung findet 
sich in Brauns Stiick Tinka (1973). Hier ist wieder eine Frau die 
Hauptfigur, und ihr Kampf mit der technokratischen Anpassung, 
vertreten durch ihren unterdriickten, biirokratisch servilen Verlob- 
ten Brenner, liefert den zentralen Konfliktstoff. Brenner steht offen- 
sichtlich fiir das eindimensionale Leben der Maschine, wahrend 
Tinka die Phantasie des Lebens und der sch6pferischen Produktivi- 
tat verkdrpert. Aufgesetzt auf diese Gegeniiberstellung ist der 
Kampf zwischen Mann und Frau: Brenner braucht Mannlichkeit, 
um seine Tatigkeit zu rationalisieren und Personen zu objektivieren; 
Tinka ist die emanzipierte Frau, die Mut und Uberzeugung in der 
Arbeit und in der Liebe verlangt. Im Gegensatz zu seinem Gedicht 
lé6st Braun hier den Widerspruch nicht auf. Am Ende der letzten 
Szene beschuldigt Tinka Brenner der Passivitét und der Feigheit, 
worauf er mit einer Bierflasche auf sie einschlagt. Sie stiirzt zu Bo- 
den. Alles steht erstarrt, schockiert. Brenner bricht iiber Tinka zu- 
sammen. Vorhang. Das Ende wie auch die Kategorisierung der Ge- 
schlechter erinnert an Kabale und Liebe: das Schicksal der Frau ist 
ihre Gewissenhaftigkeit und Tugendhaftigkeit, das des Mannes tra- 
gische Verfehlung und Schuld. Die Tatsache, dafs Brenner eine Bier- 
flasche benutzt, um Tinka ,,fertigzumachen“, verleiht dem Ereignis 
Konkretheit, aber tiberhoht auch die Aura der mannlichen Produk- 

tivitat und Macht; denn wenn er zu einer solchen Schandtat hinab- 
sinken kann, kénnte er auch das genaue Gegenteil tun. Und es ist 
gerade diese Moglichkeit und das Fehlen ihrer Verwirklichung, wo- 
von das Stiick im wesentlichen handelt. Brauns Sympathie liegt ein- 
deutig auf Tinkas Seite, aber seine Identitat ist starker mit Brenner 
verbunden. Brenner ist auch der viel komplexere und interessantere
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Charakter, und sein Problem ist, trotz des Titels, der Kern des Stiik- 
_ kes. Wenn auch Braun am Ende des Stiicks Gewalt zu tragischen Di- 

mensionen steigert, so kann doch das Stiick in seiner Gesamtheit als 

ein Versuch gesehen werden, zu explizieren, wie es dazu kam. Dies 
wird in erster Linie erreicht durch Tinka, das Gewissen der Ge- 
schichte, die uns in einer mit langen rhetorischen Monologen vollge- 
pfropften Rolle viel mehr tiber Brenners technologisches Ich mitteilt, 
als wir aus Brenners eigenen Worten und Handlungen erfahren. 
Hier finden wir wieder die erzahlerische Kolonisierung des weibli- 
chen Schweigens. Braun spaltet sich als Autor zwischen seinen zwei 
Figuren, sozusagen zwischen Uber-Ich und Ich, und umgeht so 
Brenners notwendige Auseinandersetzung mit sich selbst — abgese- 
hen vom Ende des Stiickes, als Brenner schlieSlich handelt und das 
wahre Drama beginnen kann. Dieses Drama kommt aber nicht zu- 

_stande, sondern erstarrt im Tableau des biirgerlichen Trauerspiels. 

Il | 

Die Kolonisierung des weiblichen Schweigens durch den mannli- 
chen Autor, seine Instrumentalisierung des weiblichen Charakters 
und seine daher riihrende Fahigkeit, spezifisch weibliche Kategorien 

~ unproblematisch in die mannlich identifizierte Produktion zu inte- 
_ grieren, umgehen eine subjektive Reflektion der jeweiligen Katego- 

rien und machen eine wirkliche Auseinandersetzung mit der Bezie- 
hung zwischen Frau und Arbeit unméglich. Die Kategorien und ihre 
Dialektik werden zwar problematisiert, aber nicht zu Ende gefiihrt 
und daher verharmlost. Die Tatsache, dafs diese Verharmlosung in- 
nerhalb des adsthetischen Prozesses stattfindet und oft eher im Wi- 
derspruch zur ideologischen Intention steht, als mit ihr tibereinzu- 
stimmen, macht das Problem dieser Darstellungsweise um so 
komplexer. Gerade in den Werken der progressiven DDR-Schrift- 
steller manifestiert sich diese Darstellungsweise am deutlichsten, 
denn in den traditionellen Werken der fiinfziger und sechziger Jahre 
wird ja das Verhaltnis von Frau und Arbeit noch nicht grundlegend 
problematisiert. Ich habe Volker Braun gerade deswegen als exem- 
plarisch ausgewahlt, weil er, als einer der fortschrittlichsten DDR- 
Schriftsteller, sich in seinen Werken konsequent den Fragen des — 
Produktivismus und der sexuellen Unterdriickung kritisch zuge- 
wandt und versucht hat, die beiden Fragen miteinander zu verbin- 
den. Wie viele DDR- Autoren steht Braun in der Tradition Brechts,
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dessen epische Distanz und auktoriale Erzahlperspektive dazu ten- 
dieren, die Entstehung von Freiraumen und Alternativvorstellungen 
innerhalb des Texts auszuschlieSen. Der Versuch, eine solche Frei- 
setzung zu erreichen, weitgehend basierend auf von Kafka iiber- 
nommenen Erzahlweisen wie auch auf der Brechtschen Lehrstiick- 
asthetik, findet sich auch bei anderen DDR-Schriftstellern, denen 
die Beziehung von Frau und Arbeit ein zentrales Thema ist. Die as- 
thetischen Fragen, die sich hier stellen, k6nnen vielleicht am besten 
anhand eines visuellen Bildes expliziert werden: Wolfgang Mattheu- 
ers Die Ausgezeichnete (1974).7 

Ebenso wie Volker Brauns Gedicht Die Haltung einer Arbeiterin 
thematisiert Mattheuers Bild den Topos des historischen Schweigens 
der Frau. Seine Betrachtungsweise unterscheidet sich jedoch von der 
Brauns: nicht die Integrierung der Frau in den Produktionsprozef 
wird veranschaulicht, sondern deren Dissoziierung von diesem Pro- 
zef. 

Wie Brauns Hanna Wagenseil so ist auch die hier gefeierte Aktivi- 
stin eine ruhige, bescheidene Proletarierin, die, ohne viel Aufhebens 

zu machen, einen wichtigen Beitrag zum Aufbau der Wirtschaft in 
den fiinfziger Jahren geleistet hat. (Man denke an Anna Seghers’ ar- 
beitsame weibliche Figuren mit ihren stets tatigen Handen.) Jetzt, 
zwanzig Jahre spater, nach Vollendung dieser Produktion, wird sie 
im Ruhezustand gemalt, ausgezeichnet an einem Tisch mit Blumen, 
die Arbeit des Wiederaufbaus hinter sich. Was wir jedoch sehen, ist 
die physische Erschopfung und die Auswirkungen der psychologi- 
schen Deformierung, die vor allem sichtbar werden in dem durch 
K6rperhaltung und Mienenspiel ausgedriickten Miftrauen und Un- 
behagen. Sie wird in vollkommener Einsamkeit abgebildet, ohne _ 
jene, die mit ihr gearbeitet haben und die sie jetzt feiern, und es” 
scheint, als ob sich die Festtafel in einen weiffen Sarg verwandelt 
habe. Mattheuer wahlt, wie Volker Braun, den Gegensatz zwischen 
industrieller Arbeit und weiblicher Erfahrung zum zentralen 
Thema. Mattheuer macht aber noch einen weiteren Schritt und pro- 
blematisiert das, was fiir Braun gerade die Lésung war, namlich die 
Arbeitsleistung als Ethos und Ziel. Wahrend Braun Produktivitat, 

_X im marxistischen Sinne, als Aufhebung des technologischen Ratio- 
nalismus ansieht, ist fiir Mattheuer der Begriff der Produktivitat ge- 
rade in diesem Problem enthalten. Wenn Mattheuers Aktivistin von 

| der FlieSbandarbeit erschdpft und entfremdet ist, dann ist sie ge- 
nauso entfremdet von der Belohnung, die diese Arbeit hervorbringt, 
und auch von der Ideologie dieser Produktion, namlich der Produk-
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tivitat. Und wieder ist es das spezifische Frau-Sein der Arbeiterin, 
das diese Entfremdung einzigartig demonstriert. Die Entfremdung 
liegt vor allem im Widerspruch ihrer Identitat als Aktivistin/Produ- 
zentin (der gedrungene KO6rper, die praktische Frisur, die strengen, 
ein wenig verharteten Gesichtsziige) zu ihrer Identitat als Frau/Re- 
produzierende (die ,guten‘ Schuhe und die ,gute‘ Jacke fiir den be- 
sonderen Anlaf, die ,Familialitat’ des Tisches und des Tischtuchs, 
die zogernde Neigung zu den vor ihr liegenden Blumen). Was jedoch 
projiziert wird, ist die Abweichung auf beiden Seiten der angestreb- 
ten Gleichung: als Arbeiterin ist sie entnervt, als Frau entsexualisiert. 
Im Bereich der Produktion wie in dem der Reproduktion ist ihre 
Identitat ein Kompromif, und zwar aus dem Versuch heraus, die 
beiden Bereiche zur Deckung zu bringen und nebeneinander exi- 
stieren zu lassen. Am auffallendsten an der Figur der Frau ist viel- 
leicht das Fehlen dessen, was man Unterleib nennt. Er scheint 
nicht mehr zu existieren (wieder eine leise Anspielung auf Verge- 
waltigung), und der verbliebene Leerraum wird beherrscht durch 
das historische Kontinuum der Produktion, das gleich einem Flief- 
band an ihr vorbei und durch sie hindurchfihrt. 
Wenn wir nun in einer Art Pentimento-Verfahren in dieses Bild 

einzudringen versuchen, um hinter das Kontinuum der Geschichte, 
durch die Darstellung der Entfremdung hindurch zu der abgebilde- 
ten Frau selbst zu gelangen, so finden wir einen nicht artikulierten 
Freiraum — einen Raum, der in Brauns Gedicht als Hanna Wagen- 
seils neun Tage lang wahrendes Schreien erzahlerisch kolonisiert 
wurde. Dieser Raum scheint latent vorhanden zu sein im gefaften 
Schweigen der Frau und in der Aura der Ruhe, die iiber der Unbe- 
haglichkeit und Unbeholfenheit anlaflich des unmittelbaren Ereig- 
nisses liegt. Das horizontale Kontinuum von Weifs, eher einem Sarg 
als der geschmiickten Tafel der Geschichte gleichend, scheint die 
Frau buchstablich in zwei Teile zu zerschneiden. Doch der neutrale | 
Gesichtsausdruck, der ins Traurige oder Verbissene geht, der bei 
langerem Betrachten zum Ausdruck von bewufter Distanzierung 
oder gar Abscheu wird, scheint auf eine grundlegende Verneinung 
dessen zu deuten, was um sie vor sich geht. Und was zuerst als Ent- | 
fremdung der Frau von der Produktionsgeschichte erschien, wirkt 
nun eher wie bewufte Selbstbescheidung, aktives Nicht-Teilneh- 
men an dieser Geschichte. | 

An diesem Punkte scheint es angebracht, zwischen zwei mégli- 
chen Perspektiven bei der Betrachtung dieser Komposition zu un- 
terscheiden: zum einen unserer Perspektive als Zuschauer, die in »
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das Bild hineinschauen, und zum anderen unserer Perspektive als 
Beteiligte, die von der anderen Seite des Tisches aus mit der Frau aus 
dem Bild herausschauen. Als ich das Bild zum erstenmal sah, schaute 
ich in die Frau hinein, und mein Blick, blockiert durch das horizon- 
tale Kontinuum, das sie durchschneidet, blieb dort haften und sah 
die Frau in ihrer Entfremdung, als Objekt. Das Ergebnis war eine Art 
von ,Mitleidsasthetik‘, auf der meine soeben ausgefiihrte Interpreta- 

tion beruht. Als ich das Bild aber wieder und wieder betrachtete, be- 

merkte ich in zunehmendem Mafe, daf das horizontale Kontinuum 
genauso Betrachtungsgegenstand ist wie die Frau; mehr noch, die 
Frau selbst betrachtet es! Trainiert, Frauen als ,,das andere Ge- 
schlecht“, als Objekte anzusehen, hatte ich mich mit einem Begriff, 
einer Sache als Subjekt identifiziert und die Person in dem Gemalde 
zum Objekt dieses Begriffes, dieser Sache reduziert. Als ich nun mit 

| den Augen der Frau zu sehen begann, wurde nicht die Frau (die jetzt 
Handelnde war und nicht mehr ,Gehandelte‘) zum Gegenstand mei- 
ner Reflexion, sondern das horizontale Kontinuum, das plétzlich in . 
ganz neuem Lichte erschien. Unter dieser zweiten Perspektive wird 
die Aussage des Bildes zwar nicht grundlegend verandert, wohl aber 
die Konturen und die Beziehungen innerhalb des Bildes. Insbeson- 
dere bringt die Frau nun ihre eigene Geschichte zu dem Tisch; sie 
ist nicht mehr eingeschiichtert und iiberwdltigt von der darin sym- 
bolisierten — von Mannern beherrschten — Produktionsgeschichte. 

IV 

In Heiner Millers Weitberkomédie (1969) sagt eine Figur: ,,Im So- 
zialismus / Regiert die Frau.“® Die Entwicklung von Millers gesam- 
tem dramatischem ‘Euvre kann als Versuch angesehen werden, die 
einer solchen Dialektik innewohnende Problematik aufzuzeigen. 
Miillers Stiick schildert, ahnlich wie Wolfgang Mattheuers Bild Die 
Ausgezeichnete, die Dissoziierung der Frauen von der Produktions- 
geschichte. Auf der quantitativen Ebene und als die dramatische 

_ Handlung vorwirtstreibende Elemente spielen Frauen daher in sei- 
nen Stiicken nur Nebenrollen, wahrend Manner und mannilichidenti- 
fizierte Begriffe wie Geschichte, Arbeit und instrumentale Rationa- 
litat die dramatische Handlung buchstablich beherrschen. Miillers 
Sticke projizieren nicht mannliche Wunschvorstellungen von 
Frauen, sie driicken vielmehr mannliche Wunschvorstellungen von 
Mannern aus. In dieser Hinsicht k6nnte man ihn mit gewissem
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Recht als Frauenschriftsteller bezeichnen, ganz ahnlich wie Georg 
Lukacs Tolstoi einmal einen Bauernschriftsteller genannt hat, aus 
dem einfachen Grunde, weil das Schweigen der Bauern in Tolstois 
Romanen so offensichtlich ist.? Wenn Millers Frauenfiguren einmal 
sprechen oder handeln, tun sie das im Rahmen ihres Schweigens und 
ihrer Abwesenheit, nicht zu deren Uberwindung. Beherrscht von 
den mannlichen Figuren und den miannlich identifizierten dramati- 
schen Konflikten in Geschichte und Produktion, wirken seine Frau- 

enfiguren nicht als das, was sie sind oder sein k6nnten, sondern so, 
wie sie von den mannlichen Figuren wahrgenommen und innerhalb 
der patriarchalischen Struktur der Dramaturgie selbst fixiert wer- 
den. Nur als Objekte einer bewuft artikulierten mannlichen Sub- 

_ jektivitat und Autorschaft werden Miillers Frauenfiguren zu Sub- 
jekten der dramatischen Handlung. Miller tragt zum Thema Frau 
und Arbeit bei, indem er iiber Manner und fiir Manner schreibt. 

Schon sein erstes Stiick, Der Lohndricker (1956), handelt von 
mannlicher Komplizitat und Kollektivitat, ein Thema, das in spate- 
ren Stiicken, wie Mauser (1970) und Die Schlacht (1974), radikal zu 
Ende gefiihrt wird. Zwei Nebenfiguren stehen offensichtlich aufer- 
halb dieses Kollektivs: die HO-Verkauferin und die Sekretarin 
Fraulein Matz. Wahrend die Manner in dem Stiick als komplexe Fi- 
guren bezeichnet werden kénnen, insofern sie sich gegenseitig zu e1- 
ner Totalitat erganzen, ist Fraulein Matz ganz eindimensional als 
funktionale Hilfsfigur strukturiert. Ihr fehlt jegliches Eigenleben. 
Sie fungiert ausschlieflich aufgrund ihrer Sichtbarkeit, und darin 
liegt ihre Fetischisierung. Sie besteht aus dem Material, aufgrund 
dessen sie gesehen und identifiziert wird: die lackierten Nagel an den 
Fingern, welche die Tipparbeit verrichten, die angemalten Lippen 
und der pralle Hintern, die der Befriedigung der mannlichen Sexua- 
litat dienen. Sind die Manner die Produzenten, so liefert sie das 

Werkzeug. In der fiinften Szene unterbricht sie das Tippen der 
Lohnlisten, um ihre Fingernagel und Lippen anzumalen. Gleichzei- 
tig kommt ihr Chef, der Direktor der Fabrik, in sein Biiro, legt sei- 
nen Mantel ab, erledigt einige Dinge an seinem Schreibtisch, steht 
auf und zieht seine Jacke aus, legt sein Rasierzeug zurecht, schaut | 
in einen gesprungenen Spiegel, seift sein Gesicht mit einer schlechten 
Rasierseife ein und beginnt, sich zu rasieren. An dieser Stelle fragt 
der Direktor Fraulein Matz plétzlich in scharfem Tonfall, ob sie ei- 
gentlich die Lohnlisten fertiggestellt hat. Sie schweigt und beginnt 
hektisch zu tippen. Im Verlauf der Szene rasiert sich der Direktor 
weiter vor dem Spiegel, empfangt dabei mehrere Leute und spricht
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fortwahrend tiber Produktionsprobleme in der Fabrik. Am Ende der 
Szene ist er fertig mit dem Rasieren, schlagt einen Arbeiter, der ihn 
mit den Nazis verglichen hat, ins Gesicht und wendet sich dann 
Fraulein Matz zu mit den Worten ,,Sind die Lohnlisten fertig?“ 
Fraulein Matz: ,,Ja.‘‘ Ende der Szene. 1° 

In dieser Szene erzielt Miiller eine einpragsame visuelle Dialektik 
zwischen der Herstellung von Identitat (weiblich reproduzierende 
Kreativitat) und Warenproduktion (mannliche Produktivitat). Die 
Herstellung der Identitat der Frau besteht darin, zusatzliche Mate- 
rialschichten aufzulegen, um etwas vorzutauschen, was sonst nicht 
vorhanden ist. Die Herstellung der Identitat des Mannes besteht © 
darin, Materialschichten zu entfernen, um das aufzudecken, was als 
Selbstbildnis unmittelbar im Spiegel gesehen wird. Die Warenpro- 
duktion besteht also einerseits in Fraulein Matzens Schweigen, wah- 
rend sie die Lohnilisten fertigstellt, und andererseits im ideologischen 
Wortschwall des Direktors, der — an Stelle von Handlung — schlief- 
lich in Gewalttatigkeit tibergeht. Diese komplexe Dialektik von 
Mann versus Frau liegt allen Stiicken Miillers zugrunde: mannliche 
Geschichte wurzelt in Gewalttatigkeit, wird aber durch (mannliche) 
Kultur als die Ideologie der Produktion verschleiert, wahrend weib- 

: liche Geschichte ihre Wurzeln in der Produktion selbst hat, aber 
durch (mannliche) Kultur als Schweigen und Warenfetisch ver- 
schleiert wird. Wahrend Brecht den Widerspruch zwischen kapitali- 
stischen und vom Proletariat abgeleiteten sozialistischen Arbeits- 
verhiltnissen als dramaturgisches Grundprinzip seiner Stiicke 
verwendete, gestaltet Miiller den Widerspruch zwischen patriarcha- 
lischen und von der Kollektiverfahrung der Frauen abgeleiteten so- 
zialistischen Arbeitsverhaltnissen. Schon auf der Grundlage dieser 
dramaturgischen Umstrukturierung wird der Begriff der Produk- 
tion radikal differenziert und transformiert. 

Das nachste wichtige Stiick Millers, Die Bauern (1964), trug in 
der Originalfassung den Titel Die Umsiedlerin oder Das Leben auf 
dem Lande (1961).11 Schon die beiden Titel deuten hin auf die in dem 
Stiick vorhandene Scheidung zwischen kollektiver Produktion und 
weiblicher Existenz. Das Schicksal der Umsiedlerin Niet ist der ei- 
gentliche Ansatz fiir die Richtung, die das Stiick nimmt, auch wenn 
die Handlung buchstablich von einem ganzen Arsenal von Bauern 
beherrscht wird. Die Umsiedlerin ist, wie die Identitat der Frauen 
in den Kinderjahren des DDR-Sozialismus, der deutschen Ge- 
schichte fremd, und deshalb hat gerade sie einen Anspruch darauf, 
das Land zu erben, das jahrhundertelang von den Junkern und ihren
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Knechten ausgebeutet wurde. Ihre Aufenseiterrolle im Rahmen der 

historischen Kontinuitat macht sie zum legitimen Ausgangspunkt 

fiir die Zukunft. Ja, sie selbst ist das Land, auf dem die Bauern ihre 

patriarchalische Geschichte weiterfiihren und aus dem sie neues Le- 

ben produzieren. Ahnlich wie Fraulein Matz spricht Niet kaum, und 

es wird auch selten von ihr gesprochen. Man nimmt ihre Gegenwart 

in erster Linie visuell wahr. Uns Zuschauern und den Bauern er- 

scheint sie wie ein leises Leitmotiv. Szene um Szene sehen wir sie 

schwanger im Hintergrund die Bihne iiberqueren, mit einem Krug, 

den sie fiillen mu. Gerade in ihrer grundlegenden und andauernden 

Arbeit liegt die Hoffnung fiir die Zukunft. Niet gleicht einer wieder 

auferweckten Kattrin aus den Bauernkriegen und dem Dreifigjahri- 
gen Krieg, nicht mehr stumm, aber zerbrechlich und immer noch 

zogernd, sich auszudriicken. Aber als volle, reife, ja matriarchalische 

Figur, als Hauptfigur des Stiickes ist sie — trotz der fehlenden Worte 

und Handlungen — auch eine Art Reinkarnation der Mutter Cou- 

rage, die jetzt nicht mehr als Lasttier das Warenlager der Geschichte 

zieht, sondern ,,den aufrechten Gang“ lernt, um ein Haus zu bauen 

und das Land zu bestellen. 
Niet wird nur von einer Figur wirklich erkannt, von dem Bauern 

mit der Miitze, der wohl die einzige utopisch angelegte Mannerfigur 

in Miillers Stiicken ist. In der ersten Begegnung zwischen den bei- 

den, die an das erste Aufeinandertreffen von Faust und Margarete 

erinnert und es gleichzeitig umfunktioniert, sagt er ihr nicht, wie er 

sie sieht, sondern bittet sie, ihn zu sehen, das heift er appelliert an | 

ihre Erfahrung und Geschichte: 

Ich seh, ich halt Sie auf, aber zu spat 
Ist manchmal nicht zu spat, wenn ich auch keiner 
Mehr von den Schnellen bin, das ist nun so: 
Da steht vielleicht am Feldweg, den man jeden 
Tag abfahrt, ein Baum, kein grofer, eingestaubt 

Von den Fuhrwerken, iiberall nicht viel anders 

Als andre Baume, und dann doch ganz anders 
Namlich wenn man ein Auge drauf hat. Zwei 
Jahr lang fahrt man den Weg schon, jeden Tag 
Frith auf den Acker, spat heim und nicht vorm dritten 

Merkt man den Baum, der da schon vier Jahr steht. 

Wie Margarete mag Niet von der Poesie des Bildes, das der Liebha- 
ber malt, beeindruckt sein, geht aber sofort ab, ohne dafs wir sie spa- 
ter im Zimmer beim weiteren Nachdenken sehen: 

Vielleicht versteh ichs. Und jetzt muf ich gehn.



188 

Am Ende des Stiickes versucht es Miitze noch einmal, nimmt dies- 
mal die Miitze ab und entbl6ft seine Glatze, zeigt damit seine eigene 
Verletzlichkeit und geht jenes Risiko ein, das mit der Uberwindung 
seiner kulturellen Identitat als Mann verbunden ist. (Der entblofte 
Kopf steht iibrigens im Gegensatz zu der Anzahl phallischer Meta- 
phern der Gewalttatigkeit, die das Stiick beherrschen.) Niet reagiert 
mit Lachen darauf, dem ersten und einzigen spontanen Ausdruck 
ihres Selbstbewuftseins im Stiick. Es ist ein freies Lachen, das Mar- 
garetes Verzweiflungsrufe im Kerker zu besanftigen scheint: 

Kein andrer wars wohl, wenn ich einen Mann wollt 
Und einen Vater fiir mein Kind. Ich wills nicht. 
Grad von den Knien aufgestanden und 
Hervorgekrochen unter einem Mann 
Der nicht der beste war, der schlimmste auch nicht 
Soll ich mich auf den Riicken legen wieder 

7 In Eile unter einen anderen Mann 
Wars auch der beste, und Sie sinds vielleicht 
Als war kein andrer Platz, fiir den die Frau paft. 

Miitze, der jetzt Glatze genannt wird, erwidert mit allem, was er ge- | 
ben kann, mit seiner Menschlichkeit:13 

Ich sag auch, warum solls der Mann sein immer 
Der oben liegt. Ich denk da anders. 
Die Zeit muf ja auch kommen, wo der Bauer 
Ein Mensch ist, wie im Kino jetzt schon und 
Kein Pferd mehr, und die Frau auch nicht mehr zum 
Bespringen blo% und Kinderkriegen und 
Altwerden in der Arbeit, und vielleicht 
Erleben wirs oder die Kinder, die wir 
Vielleicht erleben werden, wenn die Frau will. 
Das Dach ist hin. Hilfe werden Sie brauchen. 
Wenns nicht fiirs Leben ist, ists in der Arbeit. 

Und vielleicht kommt man sich da naher und 
Hilft sich in andern Sachen gegenseitig 
Dann auch, und nicht tagsiiber blof. 

Niets Antwort ist wieder ein ,,vielleicht‘, und daraufhin verlassen 
beide Figuren die Buhne. Das Verhaltnis zwischen Miitze / Glatze 
und Niet hebt das Paradigma der Faustschen Tragédie auf, sowohl 
was den Mann betrifft als auch die Frau. Der Mann ist nicht mehr 
der idealistische Kolonialherr der Frau und der Produzent seines 
Selbstbildnisses; die Frau wird aus der Negation befreit, um aktiv 
an der Geschichte teilzunehmen. Faust kehrt zwar jetzt in der Ge-
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stalt eines bescheidenen Bauern zu ihr zuriick, ganz frei von weltbe- 
herrschenden und weltverindernden Idealen, aber dennoch zégert 
Niet (man beachte das russische ,, Njet“), eine neue Verbindung ein- 
zugehen, wahrend sie die Geburt ihres Kindes erwartet. Dieses Kind 
war jagezeugt worden von der geschichtlichen Gegentigur zu Mitze 
/ Glatze, von Fondrak, einer Travestie der Faustfigur. Im Lichte 
der bedriickenden Vergangenheit hat die Gegenwart den Charakter 

_ des Vorlaufigen und Versuchshaften; und der Schluf§ des Stiickes 
— Ja&t die Zukunft offen, da die Geburt des Kindes lediglich zur utopi- 

schen Metapher wird. 
In Millers Stiick Zement (1972) markiert der Tod von Tschuma- 

lovs und Daschas Kind das Ende ihrer Beziehung und den Wende- 
punkt im Stiick. Die sowjetische Revolution, mit der ihr folgenden 

Neuen Okonomischen Politik, ist in die innersten Bereiche des Pri- 

vatlebens vorgedrungen. In dieser Privatsphare, namlich der eigenen | 

Stube, scheitert Daschas und Tschumalovs Versuch, zusammen ein | 

neues Leben und eine neue Gesellschaft aufzubauen. Das Stiick Ze- 
ment wurde zehn Jahre nach den Bauern geschrieben und ist gepragt 
durch die geschichtliche Entwicklung des Sozialismus in der So- 

wjetunion und der DDR in den dazwischenliegenden sechziger 
Jahren. Wahrend das Stiick Die Bauern noch die Vision eines aut 
zwischenmenschlichen Beziehungen und Kollektivitat aufbauenden 
Sozialismus vor Augen hatte, beschreibt Zement die Entwicklung 
der Sowjetunion und der DDR zu michtigen politischen Staaten, die 
vom technisch-wissenschaftlichen Rationalismus bestimmt sind. 
Wieder dient die weibliche Hauptfigur als Gradmesser dieser Ent- 
wicklung. 

In der ersten Hialfte des Stiickes dominiert im idealistischen Sinne 
die Figur Daschas, welche die konkrete Hoffnung fiir eine kommu- 
nistische Zukunft personifiziert. In der zweiten Hialfte des Stiickes, 
wo die Neue Okonomische Politik die Etablierung eines biirokra- 
tisch-technokratischen Staates vorwegnimmt, verschwindet Dascha 
vollkommen, und damit wird gleichsam der Ausschluf einer ganzen 
Alternativgeschichte und -potentialitat der Frauen von der folgen- 
den Entwicklung der sozialistischen Geschichte angedeutet. Miiller 
spart seine Figur Dascha buchstablich aus, um sie nicht von den an- 
deren Figuren, die immer mehr herkuleisch-stalinistische Formen ; 
annehmen, im thematischen Rahmen des Stiickes politisch koloni- 

-sieren zu lassen, und auch, um sie nicht vom Autor selbst erzahle- | 
risch kolonisieren zu lassen. Die Kritik und Selbstkritik des Autors | 
lassen sich viel tiberzeugender anhand jener Konflikte darstellen, die
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sein Held Tschumalov durchmacht, der schlieSlich, wenn auch wi- 
derwillig, in genau die geschichtlichen Entwicklungen integriert 
wird, die er kritisiert. In dieser Hinsicht unterscheidet sich das Ver- 
haltnis des Autors Miiller zu seinen beiden Hauptfiguren grundle- 
gend von dem Volker Brauns zu Brenner und Tinka, obwohl beide 
Stiicke viele thematische Gemeinsamkeiten haben. 
Wenn Miller im ersten Teil des Stiickes seine Dascha zu einer 

komplexen Hauptfigur macht, dramaturgisch gleichberechtigt mit 
seinem Helden Tschumalov, [aft er, wie Braun und andere DDR- | 
Schriftsteller, sie dennoch zunachst Aussagen machen, die er von 
emanzipierten Frauen gehGrt hat oder von denen er annimmt, daf 
emanzipierte Frauen sie aufsern wiirden. Als Autor liegen seine 
Sympathien vornehmlich bei Dascha, und er macht sie zur idealisti- 
schen Heldin, aber seine Identifikation und Selbstkritik ist, wie bei 

| Braun, in seinem mannlichen Helden angelegt. In diesem Sinne 
konnte man Zement — ganz ahnlich wie Brechts Die Mutter, trotz 
aller thematischen und strukturellen Unterschiede — von all seinen 
Stiicken am ehesten als Tendenzstiick bezeichnen, das heift als ein 
Stiick fiir Frauen. Gerade an jenem Punkt aber, wo das Stiick zu mo- 
ralisieren beginnen kénnte, verschwindet Dascha auf eine dramatur- 
gisch so unmotivierte Weise von der Szene, daf$ man von einem dra- 
maturgischen Bruch sprechen konnte. Der Autor konnte diese Figur 
anscheinend nicht mehr weitergestalten. Doch gerade dieser Stil- 
bruch, das dramatische Schweigen, rettet das Stiick in dramaturgi- 
scher wie auch in ideologischer Hinsicht. 

Uns, dem Autor und Tschumalov bleibt Polja. Diese Frau, die mit 
ihrem Maschinengewehr weiterkampft, ist auf sich gestellt, nachdem 
ihr Alter ego Dascha sozusagen in den passiven Streik gegen die Ge- 
schichte tritt, und wird im weiteren Verlauf zu einer Roboterfigur 

wie auch die iibrigen Figuren des Stiickes. Diese militante Frau bleibt 
als der einzige wirklich weibliche Ausdruck innerhalb der Ge- 
schichte. In einem spateren Stiick Miillers, Die Hamletmaschine, 

: taucht eine Synthese von Dascha/Polja auf, um ,,die erniedrigten 
Leiber der Frauen / Hoffnung der Generationen / In Blut Feigheit 
Dummheit erstickt“ zu rachen.'4 Als Ophelia iiberlebt sie hier den 
Tod durch Ertrinken, um Hamlets narziftische und schwachsinnige 
Selbstzerst6rung zu iiberdauern. Sie tibernimmt den letzten Mono- 

| log in diesem Stiick und dominiert das Schlufbild: ,,Hier spricht 
Elektra. Im Herzen der Finsternis.Unter der Sonne der Folter. An 
die Metropolen der Welt. Im Namen der Opfer. Ich stofe allen Sa- 
men aus, den ich empfangen habe. Ich ersticke die Welt, die ich ge-
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boren habe, zwischen meinen Schenkeln. Ich begrabe sie in meiner 

Scham. Nieder mit dem Gliick der Unterwerfung. Es lebe der Haf, | 

die Verachtung, der Aufstand, der Tod. Wenn sie mit Fleischermes- 

sern durch eure Schlafzimmer geht, werdet ihr die Wahrheit wis- 
sen.““15 

Mit den Figuren Dascha, Polja und Ophelia beginnt Miller, 
weibliche Figuren zwar nicht erzahlerisch zu kolonisieren, aber 
doch seine mannliche Autorschaft auf sie zu tibertragen. Dabei 
schildert er diese Autorschaft durch seine eigene geschichtliche — 
Optik als Mann, von seinem eigenen Begriff der revolutionaren _ 
Produktion und der Funktion des ,,Autors als Produzenten“ ausge- 
hend. Das fiihrt zu der etwas abstrakten Spaltung von stummer weib- 
licher Erfahrung (Dascha als leidende Ehefrau, Geliebte und Mut- 
ter) und aktiver weiblicher Produktivitat (Polja als militante, — 
waffentragende Einzelgangerin, die ihr Privatleben opfert fiir einen 
politischen Kampf und Ideale, die sie mit Mannern gemeinsam hat). 
Das Ausmaf der Unfahigkeit des mannlichen Dramatikers, eine 
wirkliche Einheit von weiblicher Erfahrung und Potentialitat, von 
kollektiver Geschichte, Autorschaft und Produktion der Frauen 
darzustellen, wird dadurch unterstrichen, daf diese beiden Figuren 
nie miteinander kommunizieren, aufer durch den mannlichen Hel- 
den Tschumalov, der zwischen sie gerat, ja daf$ Polja Daschas Stelle 
als eine Art Wachablésung im Drama des Autor-Helden iiber- 
nimmt. Wenn er dann diese Einheit in der Figur der Ophelia zu er- 
reichen versucht, zeigt er sie dennoch als von ihrer Erfahrung fru- 
striert und gequilt, politisch isoliert, und als gewalttatige 
revolutionare Aktivistin. Ophelia verwandelt den stummen Schrei 
der Mutter Courage in einen durchdringenden Schrei, der gleichzei- 
tig selbstzerstorerisch wie potentiell produktiv im Sinne von revolu- 
tionadrer Veranderung wirkt. Die Figur der Ophelia mag zwar einen 
Tribut an die Gre von Frauen wie Rosa Luxemburg und Ulrike 
Meinhof versinnbildlichen, sie umfaft jedoch nicht die ungeschrie- 
bene Geschichte eines weniger sichtbaren, aber deshalb nicht weni- 
ger transformierenden Prozesses in der geschichtlichen Kollektivitat 

_der Frauen. Indem er diese Figur weitgehend in der eben geschilder- 
ten Weise darstellt, verbaut sich Miiller die Méglichkeit der Wahl ei- 
ner zweiten Optik, die in seinen friheren Stiicken und in ganz bei- 
spielhafter Weise in Mattheuers Bild Die Ausgezeichnete zur 
Verfiigung stand. Die Figur der Ophelia sagt uns im Grunde viel 

: mehr iiber die Frustration und Kampfe hinter der Einsicht in mann- 
liche Autorschaft und Produktion als iiber die autonom entwickel- 
ten Eigenschaften der weiblichen Autorschaft und Produktion. An
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einer Stelle sagt zwar Hamlet: ,,Ich will eine Frau sein.“ Aber spater 
sagt der Hamletdarsteller: ,,Ich will eine Maschine sein.“?6 

In all seinen Stiicken stellt Miller seine Frauenfiguren bewuft aus 
seiner Erzahlperspektive als Mann dar, so wie sie ihm ,,erscheinen“ _ 

| und nicht wie sie ,,sind“‘. Obwohl er seinen Frauenfiguren immer 
artikuliertere und zentralere Rollen zuteilt, dienen diese Schliissel- 
rollen nicht dazu, die Frage der subjektiven Autorschaft des Mannes 
zu verschleiern, sondern sie zu problematisieren und zu kritisieren. 
Die Bedeutung der Rollen seiner Frauenfiguren nimmt zu in direkter 
Proportion zum ausgedriickten Wunsch ihres Autors, seine ererbte 
Form der literarischen und geschichtlichen Autorschaft aufzuheben. 
Der Hamletdarsteller sagt: ,,Ich bin nicht Hamlet. Ich spiele keine 
Rolle mehr. Meine Worte haben mir nichts mehr zu sagen. Meine 
Gedanken saugen den Bildern das Blut aus. Mein Drama findet nicht 
mehr statt. [. . .] Mich interessiert es auch nicht mehr. Ich spiele nicht 
mehr mit. “17 Statt der erzahlerischen Kolonisierung des Schweigens 
zeigen Miillers Stiicke den auktorialen Wunsch nach erzahlerischer 
UObertragung von mannlicher auf weiblicher Autorschaft. 

Dieser Hang zur erzahlerischen Ubertragung in Heiner Millers 
spateren Werken, wie auch in denen jiingerer Schriftsteller wie Tho- 
mas Brasch und Stefan Schiitz, dient vornehmlich der Kritik an ge- 
wissen Erscheinungen in der Geschichte des Sozialismus, die genau 
wie die herrschenden Formen des Kapitalismus in der patriarchali- 
schen Tradition verwurzelt sind. Diese patriarchalische Tradition 
manifestiert sich in ihren Werken ganz explizit, dkonomisch gesehen 
als Produktivismus, philosophisch als instrumentale Rationalitatund 
politisch als Gewalt. Die mythologischen Vorvater dieser Tradition, 
auf die von diesen Schriftstellern immer wieder Bezug genommen 

. wird, sind der technisch-wissenschaftliche Produzent Prometheus, 
der arbeitende Aktivist Herakles, der auch Zerstérung erzeugt, der 
durch die List der Vernunft manipulierende Odysseus, der die 

| Staatsraéson usurpierende Odipus und die politischen Handlanger 
Neoptolemos und Telemachos. Diese mythologischen Figuren be- 
stimmen die literarische Darstellung von jiingeren heroischen Pa- 
triarchalfiguren, von Macbeth und Friedrich dem Grofen bis zu 
Marx, Lenin, Stalin und den DDR-Vitern, die ihre S6hne iiberleben. 
Diese Figuren bestimmen auch die weniger explizite, aber deswegen 
nicht weniger bezeichnende Kritik an der patriarchalischen Ab- 
stammung der sozialistischen Literaturproduktion (Miiller in be- 
zug auf Brecht, Schiitz, in etwas unterschiedlicher Weise, in bezug 

auf Miiller), die schlief lich in der Kritik am Solipsismus des mannli-
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chen Autors gipfelt (Millers Hamletmaschine, Schiitz’ Stasch 1 und 
Thomas Braschs Kargo). Die patriarchalische Tradition, welche die 
Entwicklung einer revolutionaren Menschlichkeit einengt, reicht 
von der mythologischen Vergangenheit bis in die Psyche der mann- 
lichen Autoren selbst. Daher erklart sich die lineare Monotonie und 
die zyklische Darstellung der Geschichte in diesen Werken. Daher 
die Gewalt und die qualvolle Betonung des mannlichen Ichs des Au- 
tors, der sich selbst als einen sieht, der die fortwahrende Geschichte | 
lediglich reproduziert, dem eine andere Sprache, andere Produk- 
tionsmittel fehlen. Daher die Kritik am Rationalismus als Ideologie 
und an der analytisch-diskursiven Erzahlweise als auktorialer Mani- 
pulation. Daher die Flucht in die Abstraktion und in eine Phino- 
menologie der Worter als Versuch, aus dem patriarchalischen Kon- 
tinuum auszubrechen. Das soll nicht heifen, daf die patriarchalische 
Geschichte nicht differenziert wird nach ihren jeweiligen Erschei- 
nungsformen im Kapitalismus und Sozialismus und innerhalb ihrer 
jeweiligen geschichtlichen Stadien. Dennoch ist es die eigentliche 
Funktion dieser monologischen Darstellungsweise (man vergleiche - 
zum Beispiel den Seriencharakter der Mannlichkeit und ihrer Aus- 
drucksformen in Miillers Mauser und die Anspielungen auf mannli- 
che Homoerotik in Miillers und Schiitz’ Stiicken), diese monologi- 
schen Strukturen zu erschépfen und damit auf der Méglichkeit eines 
zukiinftigen Dialoges mit einer anderen Art von Erfahrung und 
Produktion zu bestehen. | 

Diese Alternativgeschichte wird in ihren Werken im latenten 
Frau-Sein visionar dargestellt. Sie wird am deutlichsten artikuliert in 
Begriffen einer konkreten kollektiven Offentlichkeit der Frauen in 
Braschs Lovely Rita (1977) und in Schiitz’ Die Amazonen (1974) und 
Der Hahn (1977). In Lovely Rita bildet sich diese kollektive Offent- 
lichkeit in unserer gegenwartigen Welt, erliegt aber dem brutalen 
Vergeltungsschlag der patriarchalischen Herrschaft. In Die Amazo- 
nen verfolgt Schiitz sie zu ihren geschichtlichen Wurzeln, zur ma- 
triarchalischen Kultur, und zeigt, daf die der patriarchalischen Kul- 
tur innewohnenden Urspriinge und die Perpetuierung der instrumen- 
talen Rationalitat und Produktivitat nicht auf kreativer Produktion 
beruhten, sondern auf der systematischen, gewalttatigen Zerstérung 
einer matriarchalischen Gesellschaft, die als Bedrohung des Fortbe- 
stands der mannlichen Herrschaft angesehen wurde. Am Ende von 
Schiitz’ Der Habn, erinnernd an den Massenaufstand am Ende von 
Peter Weiss’ Marat / Sade, ibernimmt ein revolutionares Frauen- 
kollektiv die Biihne: ,,Chefarzt réchelt. Die Frauen krahen. Die
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Zelle bricht auseinander. Die Frauen krahen so lange, bis die Biihne 
| gefiillt ist mit Frauen. Dann Blackout.“18 Diese etwas apokalyp- 

tische Vision einer neuen geschichtlichen ,,Weltbiihne‘ ist jedoch — 
nichts anderes als der abstrakte Traum der Heldin Alma. Daf der 
Traum von einer wirklichen weiblichen Autorschaft nur in der Lite- 
ratur und Geschichte der Frauen konkretisiert werden kann, ist die 
einzige konsequente Folgerung aus dieser mannlich erzahlten Vi- 
sion. Genau aus diesem Grunde — angesichts des iiberwiegenden er- 
zahlerischen Schweigens und der Abwesenheit literarischer Figuren 
wie Mutter Courage, Kattrin, Fraulein Matz, Niet, Dascha, Ophelia 
und Alma —- konnte Christa T. als vollkommenes erzihlerisches 
Subjekt aus den Reflexionen ihrer Erzahlerin / Autorin Christa Wolf 
hervorgehen. Die Erzahlhaltung anderer neuerer DDR-Schriftstel- 
lerinnen geht ebenfalls von diesem Punkt aus und folgt ahnlichen 
Wegen. 

(Aus dem Amerikanischen von Reinhart Sonneburg) 
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