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EINLEI'.rtmG 

Der GegeDStand der Landeskunde im Fremdsprachen

unterrioht 1st die Darstellubg eines vollstandigen und 

komplexen Bildes der fremdkulturellen Gesellschaft, mit 

dem Ziel die interkulturelle Kommunikation zu erm6gliohen. 

Das Z1el "interkulturelle Kommunikationstiibigkeit" macht 

die La.ndeakunde zu einem adressatenorientierten Faoh, c1as 

sowohl von der Zielgruppe alB auch methodisch von der kontras

tiven Kulturanal,ae ausgeht. 

Landeskunde 1m FU sollte a1s interdisziplinires 

Lehrfach betrieben werden, das die .Erkenntnisse anderer 

Sozialwissenschaften in einem umfangreicheren Zusammenhang 

daretellt, also nicht als Summe von Ergebnissen anderer 

Wissenschaften. 

Da d1e Literatur, Kultur und Kunst eines Landes 

ohne Xenntnis der historisehen und gegenwartigen sozio

Hkonomischen VerhiltDisse des Landes nicht vezstehbar 

sind, 1st die LK nioht nur ein isoliertes '.reilgebiet der 

"German Studies" 1m Ausland, sondern ein integraler 

Bestandteil all ihrer Bereiche (Literatur, Sprache, Linguistik, 

Ubereetzung usw.) 

In meiner Arbei t nun liegt die Betonung darauf, 

welchen Ort die Landeskunde in der Literatur hat • bzw. wie 

sioh Literatur und LK gegenseit1g bedingen. 
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Wenn man dem SchriftsteUer eine sozialpiidagogische, 

sozialaktivieJ.-ende Autgabe zuweist, kann man Literatur gar 

nioht ala autonomes Fhanomen beschreiben- und versteben. 

Die Zeiten der textimmanenten InteJ.l)retationen, wonach 

die Literatur an sioh und obne ZusammeDhang mit der 

gesellschaftlichen Wirklicbkeit verstanden wurde, sind 

vorbei. Das heutige Vera tandnis von Li teratur is t ein 

gesellschatts-politisohes. Literatur wird als ein koDB
truktives Abbild der wirklichkeit vexetanden, und hat 

eine bestimmte Aufgabe in der Gesellsohaft zu leisten. 

Weil Literatur in einem gewissan gesellschaftlioh

kulturellen Kontext entsteht, reflektiert sie gesellschft

lich-geschichtliche Bewegungen 1m Ganzen und wird selbst 

zu einer wiChtigen Quelle landeskundlicher lDformationen. 

Jede Literatur enthalt also landeskundliche 

Informationen im weitesten SiDne. Einerseits ermSglioht daS 

Landeskundes tudium ein gewiss es Kontextt-1iss en zum Ver

standnis der fremden Literatur, andererseits behandelt die 

Literatur gesellscbaftliche Wirk11chkeit und geschichtliche 

Fakten in einem gr()Beren Zusammenbang und sehafft una die 

~oglichkeit, die gesellschaftliche Wirkliehkeit von einer 

breiteren Pezspektive auf zu verstehen. lnwiefer.n und in 

welcher Weise landeskundlichen Inform~tionen in der 

Li teratur verarbeitet werden, wollen liir in dieser Arbeit 

untersuchen. 



Im einzelnen werde ich im 1o Kapi tel zuers t 

den Begrif'f der "Landeskunde" diskutieren und seine 

unterschiedlichen theoretischen Anoatze darstellen. Die 

tlbarlegung, welchen Ort die Landeskuade in der Li teratur 

hat, leitet dann zu dam 2o Kapitel, zum literarischen 

Beispiel uber das ich fur meine UntersuChung gewahlt 

habe; zu Christa Wolf's "Der geteilte Htmmel". Nach 

einer genauen Analyse dieses Romans werde ich 1m dritten 

Xapitel seinen zeitgeschichtlichen Bintergrund heraus

arbeiten, wie er sich in den Geschichtsbiichern darstellt. 

In einem abschlieBenden Kapitel dann werden die landes

kundlichen IDtomationen, wie der Roman sie darstellt, vor 

diesem Zeitgeschichtlichen BiDtergrund untersucht. 



1. Kapitel 

Zum B!Eiff und zur Diskussion von•,Landeskunde' 

I. Die moderne Konzfrtion von 'Landeskunde' als integraler 
:Ses tianCiteli des remdSprachens't'tidlums a 

Der Begriff "Landeskunde" (LK) \drcl als solches 

erst in der Auslandsgermanistik bmh im Fremdsprachen

unterricht relevant und erhalt dort seine besondere 

Bedeutung. Fur die IDlandsgermanistik geht man davon 

aus, daB die Studenten, die in ihrer eigenen Kultur 
~e 

a~achsen sind, und Deutsch als ihre Muttersprache 

sprechen, landeskundliches Wiesen schon besitzen. Fiir 

sie 1st landeskunde kein selbststandiges Lehrfach, 

sonder.n erscheint 1n Form von verschiedenen Pachern, 

wie z.B. Okonomie, Geschichte, Soziologie, Literatur, 

Kunst usw., die die Darstellung der Gesellschaft zu 

ihrem Gegenstand haben und zum ~ell bereits in der 

voruniversitaren Ausbildung vermittelt worden sind. 

Deswegen 1st die Landesk\mde ein integrierter 

Bestandteil cles FremdSprachenunterrichts. Das Fach 

Deutsch ale Fremdsprache, vor allem auBerhalb der deutsch

spracbigen Lander, kaDn nicht als isoliertes literatur

wissenschaftliches Fach betrieben werden1 sondern es mu8 

auch gesellschaftliche ZusammeDh~nge mit einbeaiehen. 

Man kann nicht von der Beherrschung einer Fremdsprache 
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und ihrer Literatur sprechen, ohne zuglaich Kenntnisse 

Uber Land und Leute einzubeziehen, dessan Sprache man 

ler.nt. Das Erlernen eiDer Sprache geht von der Voraus

setzung aus~ Sprache zu ler.nen bedeutet, das Volk kennen

zulernen, das diese Sprache spricht. 

Seit Jahren wird uber die Wissenschaftlichkeit und 

den Gegenstand der Landeskunde bm~. des LK•Unterrichts 

diskutiert. Anfangs verstand man unter dem Begriff der 

Landeskunde eiDfach die Geographie und Geschichte des 

Landes. 1m Laufe der Zeit sind daDn auch andere Gesichts

pUDkte wie z.B. Sozialverhaltnisse, gesellschaftliche und 

politische Strukturen des Landes usw. mit einbezogen werden 

und es wurde versucht, ein moglichst vol.lstandiges und 

detailiertes Bild uber das Land zu geben. Inzwischen hat 

sich die Landeskunde zwar als ein selbststiindiges Fach 1m 

FU etabliert, aber es 1st noch nicht dazu gekommen, LK 

als eine selbstiindige Wissenschaft zu begr(inden. Unlemann 

stellt fest: "Bach steht eine eindeutige Antwort auf die 

Frage aus, ob die LK nur Lehrfach oder auch selbstandige 

WissenschattsdiSziplin mit eigenem Forsehunsssegenstand 

ist, d.h. welchen Ob~ektbereioh sie unter welchen spezifisoben 

Aspekten zu untersuchen und zu beschreiben hat." 1 Noch 

immer ist die Landeskunde auf die .Ergebnisse anderer Bach

wissenschaften ansewiesen, die sie fiir ihre Zwecke niitzen 

und anwenden kann, ~e nach ihren Bediirfnissen. 



Die Germ.anistik hat sich in nicht• deutschsprachigen 

Landern auf "German Studies" umorientiert, und das schlieSt 

selbstverstandlich des detailierte landeskundliche Wiesen 

(die Landeskunde in dem umfassenderen Sinne) ein. Da es 

~CSglich 1st, Literatur, Kultur und KUDSt eines Landes 

olme Kenntnisse iiber die geschichtlichen und gegenwartigen 

sozio-8konom1scher VerhtiltDisse eines Landes zu verstehen, 

1st LK nicht nur ein isoliertes ~eilgebiet der German Studies, 

sondern auch integraler Bestandteil all ihrer Bereiche. 

Die Landeskunde wird 1m Fremdsprachenunterricht auf 

drei Ebenen betriebena 

1. Landeskunde a1s integrierter Bestandteil des 
Sprachunterrichts. (Linguolandeskunde) 

2. Landeskunde als selbstandiges Lahrfech. 

3· Landeskunde ala Kontextwissenschaft zum Literaturunterricht. 

1. ~deskunde ale integrierter Bestandteil 
es FU: 

Diese Konzeption geht davon aus, daB die LK ganz 

1m Sprachunterricht integriert sein mua. Die Einhei t von 

Sprachunterricht und Landeskunde s ei notwendig. Dies er 

Ansate wird in der DDR meist n.Linguo- Landeskunde genannt 

und basiert auf der Beobachtunfh da8 Sprache, BewuBts ein 

und gesellschaftliche Wirklichkeit einand.er wechselseitig 
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bediDgen. Dieser Aneatz tordert, daB der Sprachunterricht 

in den ersten Phasen einen Bezug auf die gesellschaftliche 

Wirklichkeit nimmt und die Spracbinhalte im Zusammenhang 

mit der g6sellschaftlichen Wirklichkeit erklart werden. 

Besondere AufmerkSamkeit wird dabei der aquivalentlosen und 

der Lexik mit bistoriscbem und kulturellem Bintergrund, 

Lexik mit ideologischer Komponente geschenkt. Shridhar B 

Shrotri schreibta "Man 1st 1m modernan Fremdsprachenunterr1cbt 

langst daVOD uberzeugt, daB man Sprache nicht mehr als 1soliertes 

grammatiksliseb - lexikalischea Pbiinomen lehren kann, sondern 

ale komplelcor Ausdruck einer Kultur in ihrer verschieden-

artigen Ausdruokstorra lehren muan. 2 

Auch Prof. Kulkarni weiot darauf bin, daB man auch 

in lndien schon lange clavon iiberzeugt istt den kulturellen 

kontext ale Bestandteil einer Beschaftigang mit e1ner Fremd

spracbe zu verstehen. 

Mit der Ein\ibung der Sprecbti:ibigkei t solleu den 

lernenden Kenntnisae uber Land und Leute 0 iiber das soziale 

Verhalten, GewohDheiten und Besonderheiten der fremden 

Kultur vermittelt werdeno Solche Ven1endung von LK 1st 

meietens bei den Anfangerstudenten gegeben. Es wird gefordert, 

cla8 die 'rexte den spracbl1cben stoft und die landeskundlichen 

Tatsachen e.l.s Eillheit vermitteln. Die Texte sollten also 

landeskundliche lDfor.mationen enthalten. 
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2. 

Der Gegenstand des Lehrfaches Landeskunde ist die 

allseitige Darstellung des lremden Landes. Dabei stUtzt 

sich die Landeskunde _auf tine Reihe von Fachwissenschatten 

wie Geschichte, <Skonomie, Geographie1 Kulturwissenschaften 

usw. Die Ergebnisse dieser Wissenschaften werden von der 

Landeskunde aufgearbeitets unas Spezifikum dieser Disziplin 

ist 1hr inte~disziplinarer Charakter. ~ie mu8 Ergebnisse 

der gesellschafts - und geisteswiseenschaftlichen Einzel

disziplinen veraroeiten und sie zu einer syathese zusammen

fiigen, die Aufschlui ilber die sozialen~ okonomiscben, politischen 

und kulturellen ZusammeDhange der Zielgesellschaft gibt." 3 

Landeskunde umfaBt demnach folgande ~ereiche: 

- Geographie und Wirtschaft des Landes, 

- ihre Geschichte 9 

- die Gesellschaftsetruktur und dan Staatsaufbau, 

- gesellachaftliche Entwicklungen• 

- das Bildungswesen und die Kul tur u~nz. 

~ Die LK zielt auf die Komplexitat des gesellschaftlicben 

Lebens. Sie kann sieh nicbt damit zufriedan geben, eine einfacbe 

Summierung von anderer Wissenschafte.n (Grundlagenwissenscbaften) 

betreiben, wail damit nicht clie Komplexitat und innere Ver

bundenheit verschiedener gesallscha!tlichen Bereiche erfaSt 

verden kanno Obwohl die wissenschaftliche Aussage uber die 
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Landeskunde von Erkenntnissen und dem erreichten Erkennt

Disstand verschiedener Grundlagenwissenschaften abhiDgis 

1st, versueht s:l.e diese Erkenntnisse in einem umfangreicheren 

Zusammenbang zu stellen und sie gegensei tig bedingt, komplex 

darzustelleno Horst Unlemann sprieht in diesem Zusammenha.Dg 

von "integrativer Betrachtwlgsweise", die nicht nur die 

Abhangigkeit der Teilbereichen von einander zeigt 9 sondern 

auch die Systemgebundenheit ihrer einzelnen Funktione~ 

verdeutlichte Die integrative Betr~ehtung der LK weibt 

nicht nur die Abhangigkeit gesellschaftlicher Bereiche von 

einander, sowie Syst~mgebundenbeit ihrer Funktion nach, 

sondern veraucht oin und dieselbe Erscheinung, sofern es 

sicb um ein wichtiges gesellscha!tliahes Ereignis handelt, 

unter politischen, 8konomischen, kulturellen9 ideologischen 

usw. Aspekten zu betracbten. 

Die Landeskunde hat dio entsoheidenden Etappen der 

gesellschaftlichen Entwicklung aufzu.arbeiten, um die 

Konstellationen und Frobleme der Gegenwart verstandlich zu 

machen und eine Einschiitzuns zukUntiger Entwicklung zu 

erleichter.n. Aber trotzdem ist die LK zeitlich und thematisch 

beschra.nkt, kann man von ihr nieht verlangen, die Totalitat 

der gesellschaftlieben Wirkliebkeit einschlie8lich ibrer 

historischen Dimension und ibrer maglichen Perspektiven zu 

erfassen. Es konnen nur charakteristische ~rscheinungen und 

Prozesse behandelt werden, die das ~cuentliche des gesellschaft

lichen Systems deutlich machen. 



B. Picht hat das Prinzip des Exemplarischen bzw. clie 

sog. Fallstudien vorgeschlagen. 

~lenn <lie Landeskunde sich mit Geschichte auseinander

setzt9 dann hat sie nicbt nur Fakten und Daten zu repro

duzieren, sondern sie mua problemorientiert die jenigen 

historischen Phasen und Ereignisse ergassen, die fiir die 

BerausbildUDg und Veranderung der Geoellschaft und Nation von 

Bedeutung waren. 

Le.ndeskunde ist nicht Selbstzweck, sondern Mittler 

zwischen Kultur und Nationeno Sie bilft zum besseren Verstehen 

des Fremden, und erzielt zur Toleranz gegenUber dem Fremden. 

Sie beabsicbtigt auch eine EiDBtell~veranderung des 

Ler.nenden zur Kultur und dem gesellschaftlichen Leben des 

Landes der Zielspracheo 

Alois Wierlacher nennt z.B~ "Essen und Trink en" ala 

Thema der Landeskunde und weist aarauf hin, daB den Lernenden 

vermittelt werden soll 9 was in den deutschen Familien iihnlicb 

sei. Es zeigt 0 daB die Landeskunde den Kulturbegriff nicht 1m 

engeren Sirme, der sich auf die geistigen Erscheinungen, 

Str<>mungen und besonders auf die sehOne.n Kunste beschranke, 

umfaBt 0 sondern Kultur 1m erweiterten Sinne. t)1e geht iiber 
~ 

den engeren Kulturbegriff hinaus und sehlieBt soziale~ 

Verhalten, Werten und deren Ins1iitutionalisierung ein. 

Her.mann Bausinger Ubt Kritik an der traditionellen 

deutschen Au.ffaasung, die davon auegeh't, Kultur und 
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Zivilisation ala gesensatzliche Begrifte zu varstehen. 

Kultur wurde a1s Ausdruck ilmeren t-Jerte verstanden, d.agegen 

Zivili&ation ala nur AuSerliches. Die Gegensatmlichkeit 

d1eser beiden Begriffen in deutscher Tradition stellt er 

testa "Ziv111sation ale c1aS Butzliche, Kultur als das Schone; 

Zivilisation al.s verwacbSene Allgemeinheit, Kultur als 

nationale Pragung; Zivilisation ala materiell, Kultur ale 

immaterill; Zivilisation ala quasie P~isohe Erecbeinung, 

Kultur als ProdUkt des Geistes • Ziv;i.lisation ale das N1edrige, 

Kultur als c1as Hohe." 4 

B. Bausinger geht davon aua, dafl dies er Gegensatz 

zwischen Kultur und ZiVilisation iiberwnden und daS Kultur 

Dicht von gesellschaftlichen Realitaten abgehoben werden 

sollte. Auch Bertolt Brecht 1st der fleinung, daB Kultur, wie sie 

normalerweise im Deutsch en verstanden ~1ird1 immer a chon c1a is t. 

&ie bildet ein Reservoir, und nur der~enige k8Dn sie verstehen, 

der die lfiihigk.eit besitzt, mit den Kulturgiitern umzugehen. 

Brecht hat in seinem Vortrag "Dar Rundfunk als Kommunikations

apparat" festgestellt: "Alle unsere ideologiebildenden 

IDstitutionen sehen ihre Eauptauf(!P.be darin\) die Rolle der 

Ideologie folgSDlos zu hal ten, entspt'echend sin em Kulturbegriff, 

nach dem die Bilchmg der Kultur bereits abgescblosaen ist 

und Xultu:r keiner fortgesetzten, soni>pfarischen Bemiihung 

bedarf~" 5 

Hach Brecht sollte die Kultur nieht als etwas Statisches 

verstanden werden 0 sondern als ein sich immer verandernder, 
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fortschrei tender Begriff. Auch die KUl tur beclarf zu ihrer 

Existenz und Verlebendigung individuell•gesellscheftlicher 

Akte. 

Kultur iat das Ergebnia von gesellscheftlichen Akten eines 

~eden Einzelnen, die ihrerseits kulturbestimmt sind. 

Allmanlich sollte sich der deutsehe Kulturbegriff 

verandern und das BewuBtsein dafUr gescharft werden, daB zur 

Kul tur auch das Denken und das Sich-Verhal ten gehoren, die 

das Leben ganz wesentlieh konstiMeren. 

Die LK hat 1m FU die Auf"' be s gwar die tradi tionellen 

Besonderheiten dee deutschen KUlt,wvarstandnisses deutlicb 

zu machen, doch sie sollte von einem erv1eiterten ltuJ.tur

begriff ausgehen. 

3. Landeskunde als Kont~fissen..~ Literaturstudium: 

Dies en ~pekt von LK ware ioh gesondert im IV. Teil

Kapitel unter der Uberschrift "Der Ort der Landeskunde in 

der Literatur11 behandeln. 

II. Die verschiedenen Ansatze zu~ lendeskunde ~n der DDR una iii der lmlh & F 

Obwohl 1m allgemeinen die DDR- und die Bid>- Konzeptionen 
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von iihnl.ichen Vorstellungen iiber LK im FU. ausgehent 

d.h. von der Darstellung eines vollstandigen und allseitigen 

Bildes des Landes in der frem.a.en Kul tur t gibt es dennoch 

dariiber Auseinandersetzungen, was man unter dem Landesbild 

versteht und wie es vermittelt t1erden soll. Bernhard Schulze 

stellt feats uobwohl sich die Auffassung vom Objektbereich 

der Landeskunde zwischen marxistischen und biirgerlichen 

Landeskundlern annahre • wiirden sie aich prinzipiell 1m 

methodologischen Berangehen an die Darstellung der komplexeD 

Wirklicbkeit ei.Les Landes untel.•scheiden.'1 6 

Die DDR- Landeskundetheorie basiert, wie alle 

Gesellschaftswdssenschaften. auf der Methodologie des 

Marxismus- Lenin)smus. Naoh dieser Konzeption beaitzt die 

Landeskunde eine ideologiebildende Funktion im FU. Und 

in diesem Sinne ist die LK ein ideologierelevanter. politischer 

Gegenstand in cl.er fremdsprachtichen Ausbildung. Dietrich 

Herrde stellt deutlicb fest: "Die ideologischen Momenta sind in 

der Landeskunde als einer Gesel.J..qchaftswissenschaft aut der 

Stufe der Theorie bereita in ~er Interpretation der Tatsachen 

enthalten; die Ideologiegebundenh.eit ist somit eine mit dem 

Gegenstand der Landeskunde untrennbar verbundene GesetzmaBig

keit. Eine wissenschaftlich betriebene Landeskunde kann 

deshalb nicht wertf;;i sein". 7 



IdeologiegebundeDhei t der LK in der DDH macht sie 

zu einer angewe.ndten Wissenschaft. 1\Diaand dieser 

Ideologie}lebundenheit versucht die LK in der DDR, aut die 

Entwieklung der Gesamtpersonlichke1 t der Lernenden hin

zuwirken. Dadurch unterscheidet sieh die DDR- Konzeption 

von den meisten biirgeriiohen Konzeptionen des Premd

spraohenerwerbs, die sich ,.ideologiefrei" geben. Aber im 

grunde genommen steokt hinter der apolitischen bzw. 

"ideologiefreien" BaltuDg der bUrgerlichen konzeption die 

ganze Ideolosie der herrschenden Klasse, die durch ein 

scheinbares, ob3ektives Bild des Landes, die tatsachlichen 

Beweggrftnde der gesellschaftlichen und politischen Ver

h~ltnissen verstecken will. Ein Landesbild entsteht immer 

auch unter weltanschaulichen, ideologischen Vorauasetzungen, 

entweder bewu.Bt oder unbewu.Bt, verateekt oder offen. Horst 

Uhlemann deutet darauf hin, daB in btirgerlicben Lf:indern 

gar nieht der Versuch unternomen 111ird, ob~ekti~e Anforderungen 

an ein Landesbilcl zu formuliaren; *'Unter clem Bild eines 

anderen Landes z.B. einem sogenannten Deutscblandbild, wird 

oft ein subjektives Fremdbild, aine }asehung aus sub~ektiven 

Vorurteilen und Klisoheevoretellung~A vorstanden, ein Bild, 

das in der konstellation von fhemen, Assoziationen und 

Bewertungen besteht, die jeweils aufta.uchen, wenn von 

deutschen DiDgen die Rede 1st." 8 



Der Bauptuntezechied zwischen einem Landesbild 

der DDR und der BRD liegt in dem methodologischen 

Berangehen- an dem Gegenstand. Die DDR• Landeskunde benutzt 

entspreehend der struktur ihres Gegenstandes, wie sie ibn 

versteht, die dialektisch- materialietische Methode ala 

allgemeine Erkeuntnismethode. 

Mit Hilfe des dialektischen und historischen 

Materialismus und den damit verbundenen systemtheoretischen 

Auffassungen versucht die LK scsellschaftliche Teilbereiche 

(Politik, Okonomie, Kultur usw.) bZll-1• Erkenntnisse 

verschiedener Wissenschaften ~ einem neuen Gan~en zusammen

zufugen. In diesem Sizme wird die L1t als eine integrative 

Disziplin angesehen. Sie versuchtt Entwicklung der Gesell

schaft materialistisch zu erklaren und die GesetzmaBigkeiten 

der gesellschaftlichen Entwicklung; des gesellschaftlichen 

Lebens aufzudecken. 

~e erforscht die Gesellschaft ale Ganzes, erforscht 

ihre inneren ZusammeDhange, Verhaltnisss und Prozesse sowie 

die Wechs elwirkung aller ihrer Bereiche und ihre £ntwicklung 

die durch die ob~ektiven GesetzmaBigkeiten bestimmt 1st. 

Anhand dieser Komplexitat wird vel'Sucht, oft das 

gegensatzliche Wesen ahnlicher oder scheinbar gleicher 

~cheinung in Staaten unterscbiedlicher Gesellschatts

ordnung zu erfass en. 



Obwohl die beiden Konzeptionen d•h• sowohl die 

bUrgerliche ale auch die marxistischo Konzeption der LK 

von der interdiSziplinaren bzw. integrativen Betrachtung 

ausgehen, unterecheiden sie sich in methodologischer 

Binsioht. 

Die integrative Betrachtungsweise in der DDR gebt 

devon a us • daB der Teil• Poli tik, Okono!!lie oder Kul tur usw -

1m Grunde nioht ohne Kermtnis· des Ganzen und seines Zusammen

henge begritten werden kann. Alle Bereiehe der menschlichen 

Tatd.gkeiten entwickeln sich gleichzeltig und beeinfluBen 

sich gegeneeitig. Die okonomischo Basis (Produktionsvershaltnisse) 

ateht in der Entwicklung der Gesellschaft 1m im Mittelpunkt, 

von der der ideologisohe tJberbau (Philosophie, Politik, Kultur 

usw.) beeinflu.Bt wird. Das bedeutet aber nicht, daB Basis 

und Uberbau eine Ursache - Effekt • Benehung he.ben, sondern 

es besteht eine Weohselwirkung zwischen beiden. Diese Theorie 

des Harxismus ist die Grundlage der landeskundlichen Konzeption 

der DDB und wird in ihrer Interpretation der Tatsachen, in der 

Darstellung der verscbiedenen gesellSchaftlichen Bereiche ~ 

Ausdruck gebracht. Aber unter der integrativen Betracbtunssweise 

vereteht die landeskundliche Konzeption der DDR nicht, die 

gesellschattliche Wirklichkeitt die ain s~tem von system -------
bildet, in ihrer Totalitat darzustellen. Dietrich Herrae meint 

dazu: "Das Anliegen kann nur da2.i.n bestehen, bestimmte 
..3 It 

systeselemente ~mplex, d.h. umfassend9 allseitig, vielfaltig 

mit einander verfochten und zusammengesetzt zu erfassen, 
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so daB wichtige Bereiche des gesellschaftlichen Lebens 

als ein gesellschaftliches Ganzes sichtbar werden." 9 

Auch die biirgerlichen Konzeptionen der LK versuchen jetzt 

metnt. Berrde weiter, das komplizierte Bild der Gesellschaft 

zu vermitteln, Umen fehlen aber die dialektischen Zusammen

hinge und Wechselwirkungen der gesellschaftlichen Bereiche 

zu~inander, das heiSt, ihnen fehlt das methodologische 

Berangehen an die Komplexe Daretellung der gesellschaftliche~ 

Wirklichke1t. Er schreibt: "Auch modeme bUrgerliche Landes

kunde - Konzeptionen, wie sie in Frankreich, in der BRD 

und anderen Land ern in den 70er Jahren entwickel t wurden, 

richten ihr Interesse aut die Gesellschaftsstruktur und ihre 

Komplexitat als Gegenstand landeskundlicher Darstellung, 

verbunden mit dem Trend, den Kulturbeg:riff zum Politisch

Soziologischen hiD zu verschieben." 10 

Da die landeskundlichen Konzeptionen der DDR von 

einer bestimmten Ideologie bzw. der mar.xistischen Ideolog1e 

gepragt sind, stehen sie offensichtlich 1m Gegensatz zu den 

bUrgerlichen Konzeptionen, und zwar in ~edem gesellschaftlichen 

Bereich; es mag der unterscbiedliche tallturbegriff sein oder 

die unterschiedliche Einstelluns zu den Traditionen der 

deutschen Geschichte; die gesamte gegensatzliche Welt8JlBchau~"'~ 

Uberhaupt. Die unterschiedlichen Produktionsverbiiltnisse 

bedingen den Umsturz der Werte und Wert\roretellungen, die 

gesamte Lebensweise. 



So wie im Landeskundebild der DDR der Arbeiter - und der 

ProduktionsprozeB 1m Mittelpunkt stehen, wird der BRD 

vorgeworten, diesen Bereich bewuBt zu verschleie~ bzw. 

a us zuklammer:n. 

Der marxistische Kulturbegriff geht davon aus, da.B 

IDhalt und Entwicklun3Bformen der Kultur der ~eweiligen 

Gesellschaft von der sozial-8konom1scher GrundStruktur 

der Gesellsohaft bestimmt werden. Diese Kulturauftassung 

setzt den kulturellen Fortschritt mit dar Herausarbeitung 

der menschlichen Herrschaft iiber die Naturkrafte und iiber 

seine eigene Natur gleich. So gilt• "Kulturelle ldentitat 

ist weder ein festgefahrenes Erbe noch eine eintache Sammlung 

von Tradi t1onen1 sondern eine innige Kraft, ein eigener 

SchopfungsprozeB, der die innere Vielfalt anerkennt und 

die au8eren EinflUBe entweder den eigenen Bediirfnissen 

anpa8t oder sie verwandel t. Sie haftet sich -llicht an einer 

unveriiDderlichen, in sich selbst abgeschlossenen Vergangenheit •• 

Die Identitat erscheint vielmehr als die eigentliche Bedingung 

fur den Fortschritt der einzelnen Henschen, Gruppen und 

Staaten." 11 

Der Begriff des kulturellen Erbes kommt in der 

landeskundliohen Konzeption der DDR immer wieder vor und 

basiert auf Lenin's Theorie des kulturellen Erbe&. Die 

Aneignung des Erbes durfte nach Lenin weder prinzipienlos 

noch unkritisoh seina "Die Erbenaneignung 1st ein standig 



neuer, von tjeder Generation neu zu vo.llziehender - das 

vergessen wir in der Pratis manchmal • ProzeB. u 
12 

Die Aneignung des Erbes muB von standpunkt 

sozialistischer ~deologie und Weltanschauung gepragt 

seiJu 11Die sozialistische Xultur der DDR ist dem reichen Erbe 

verptlichtet, das in der gesamten Geschichte des deutschen 

Volkes geschd.fen wurde. Alles GroBe und Edle1 Rumanistische 

und Revolutionare wird in der DDR in Ehren bewahrt und 

wei tergefiihrt • indem es zu den Aufgaben der Gegenwart in 

eine lebendige Beziehung gesetzt wird" • 13 schreibt 

Alexander Porz. 

Auch neue theoretische ADsat~unkte der biirkerlichen 

Kulturauttassung versuchen die traditionelle Gegenuber

stellung von Xultur und Zivilisation aufzuheben und den 

ltulturbegritt 1m erweiterten SiDne zu veretehen, der iiber 

den ii&thetischen Rahmen und die Geisteskultur hinausgeht 

und auf alle Bereiche des ges ellschaftliohen LebeJlS aus

dehnt. 

Die unterschiedlichlichen Weltanschauungen retlektieren 

sich auch die unterschiedlichen Einstellungen zur Geschichte. 

Das marxistische Geschichtsbild wendet sich gegen das 

starre Bild von Geschichte. Es sol~cht nur das Abbild 

der Ereignissent der Erscheinungen dargestellt werden, 

sondern der gesamte GeschichtsprozeB soll wissenschaftlich 

dargestellt werden, wodurch die Gesetzma.Bigkeiten, die den 
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einmelnen Ereignissen zugrundeliegen, aufgedeckt verden. 

Das marxistische Gesobiohtsbild beschriDkt sicb nicht auf 

die Erscheinungen, sondern versucht, zum Wesen vorzu-

dringen. Es sohlieBt die Enttaltung aller Bereiche mensch

licher, ~atigkeit wie z.B. der Skonomischen, politischen, 

ideologischan, wissenschaftlichen und kulturellen Tatigkeit usw. 

ein. 

Wenn sicb 1n der Pratis die LK 1m FU mit der deutscben 

Gesohichte besohaftigt, dann liegt bier die l3etonung auf 

der revolutioniren Seiten der deutschen Geschichte. Helmut 

Banke und ~homas Koch meineu s 11Jeben der Pflege der 

revolutionaren ~radition der deutschen Arbeiterbewegung 

sowie der reicben Kultur und Kunstgesehichte geht es um 

die schopferische und kritische Aaeigung der Tradition und 

des Erbes der gesamten Gescbichte des deutscben Volkes." 14 

Das biirgerliche Geschiohtsbild versucht ein bestimmtes 

Ereisnis isoliert• getrennt von anderen gesellschaftlichen 

Bereiohe 4arzustellen. Die tatsachlichen BeweggrUnde einer 

Erscheinung werden Dicht immer erfol'Scht. Und sehr ott 

beschrankt es sich aut die wichti~ten Daten und Belden 

der Geschichte. Nicht das Volk ist der fraser der Gescbichte, 

sondern ein paar KOnige oder die groaen Geister .. Es sollte 

die soziale, politische und okonom1sche Situation des Volkes 

verbunden mit dem ganzen System im I~ttelpunkt der gescbicht

licben Daratellung stehen. 
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III. Die Adressatenorientiertheit 

1. dar Landeskunde 

2. des Li teraturs tudiums 1m Ausland 

1. Die Adr-satenorientiertheit der Landeskunde 

Die LK im FU ist in hohem MaBe von ihrer Adressaten

gruppe abhii.Dgig. Ein Franzose wird ein anderes Vorverstandnis 

und Interesse fur deutsche Landeskunde mitbriDgen alB ein 

Inder. Aber nicht nur ihr Vorwlssen in bezug auf die Fremd-

kul tur spiel t eine Rolle, sondern auch ihre Zugangsmoglich

keiten zu den fremdkulturellen, landeskUndlichen Informationen, 

die sehr oft von ihrer unbewuSt~ Bewertunsskriterien beein

fluBt werden, miiasen beri.ickSichtigt Werden, meint Obrista 

Wichterich (vgl. Christa WichteriCh# Voriiberlegungen zu 

einem Curriculum "Landeskunde" Am "Oentre of German Studies" 

an der JNU, Neu Delhi, in: German Studies in India "Indo

Germann t September 1980, Vol. 4, No. ~. Trivandrum, s. 142). 

Bei dem Vers tiindnis einer fremden Kul tur 1 fremden Lebens , 

spielt der eigene soziale und kulturelle Xontext des Lerners 

eine wichtige Rolle. Deswegen sind auch ihre Voraussetzungen 

1m Unterricht unterschiedlich, von ihrer eigenen okonomischen, 

sozial-politischen Realitat und vom Entwicklunsestand gepragt. 

Und deswegen ist es selbverstandlich, da.B im landeskundlichen 

Unterricht uber die BRD ein franzaalseher Lerner eine andere, 
--------- -· . "' 

Erfahrung und Vora'USsetzung mitbringt als ein indisc~ff~;:,· - .... ·: 

gt~Yjl \\\- ~ y \\ ~~·,. 
1\.3!:1£... ~ \ '~- -~ -
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Lerner. Die franz8sische und die westdeutsche Gesellschaften 

sind wegen ihrer geographischen Nllhe, des gleichen Entwicklunss

stands und auch der gleichen Gesellschaftssysteme sozial 

und kulturell viel ihnlicher und deshalb vergleichbarer. 

~ese Identi tilt besteht .tiir den tnc11schen Lerner nicht. 

Da clie BRD oder clie DDR fur ibn 4aS Gegenbild zur eigenen 

Gesellschaft und Kultur bilden• soll die L1i in Indien 

kontrastiv ausgerichtet werden. Obrista Wichterich stellt 

.tests "Autgrund des ungleichen EntwiCklunssstandes okono

mischer und sozialer Strukturen in Indien und in Europa, 

der fundamentalen Unterschiede der Xulturen, der Geschichte 

und der ~raditionen, des Alltagslebena und entsprechend der 

~ielenstrukturen der Personliohkeiten muB deutsohe Landeskunde 

in Indien ihre IDhal te und auch ibre Intentionen andere 

bestimmen als in der unmittelbaren Nachbarsohaft der BRD 

oder der DDR. n 15 

In einer solchen Situation muB LK im FU von der 

Xontrastivitat ausgehen. Die deutsche Gesellschaft sollte mit 

der indisohen Gesellsohatt kontraetiv verglichen verden, und 

insofern Denkanst88e den indiachan Studenten gegeben verden, 

damit sie ihre eigene Kultur, ihre gesellschaftliche Situation 

neu interpretieren k8nnen. Be1 der Auseinandersetzung mit 

fremder Kultur wird man seiner eigenen kulturellen Vorurteile 

bewuBter und betrachtet sie kritischer und distanzierter. 

Diese Aufgabe hat die LK 1m FU zu erfiillen. Die Lerner 
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sollten ja nicht nur eine Orientie~-Urteilafahigkeit 

innerhalb der fremden Kul tur erwerben, sondern auch dazu 

befahigt werden, die eigene neu eu interpretieren. 

Die Bestimmung devLK erfolgt auch von ibrer unter

schiedlichen Funktion her: d.h. fur versehiedene Ziel

gruppen hat die LK verschiedene Xnformationen zu vermitteln 

bzw. ist das Landeskundebild von Zielgruppen abhangig; z.B. 
o.:"tde-re. {_.e""r'VI·u\-e.f~ aJ.r v'111 .:L"-'~e·-.-·q'-e_v.IV"• 

hat eine Zielgruppe, die sich fur den ~ourismus interessiert, n 
Aber wissenschaftatheoretisch sollte dannoch ein voll

standiges LK-Bild vermittelt werdau. Die Wissenschatt 

kann nicht nur Teilbereiche verarbeitent sondern ist 

verpflichtet, ein Geaamtbild darwstelle.n. was mit der 

Zielgruppenbestimmung gemeint ist, ist nur, daB das 

Hauptanliegen der LK in einem bestimmten Bereich betont 

werden soll 1 im Prinzip aber das Gesamtbild des Landes 

zu berUckSichtigen ist. 

2. 

Die Ziele und die Aufgaben der Germanistik im Ausland 

sind ganz andere als die Aufgaben der Germanistik in 

Deutschland selbst. Unter veranderten Rahmenbedingungen 

warden Taxte nioht nur enders rezipiert., sondern es sind 

auch andere ~ionen, die sie zu erfiillen haben. Der 

Germanistik in Deutschland geht es darum, die eigene, 
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deutsche Kultur zu reflektieren und damit einen Beitrag 

zur Entwicklung eigener Xultur mu leisten und reiner 

Gebrauch ihrer Sprache zu erm6glichen, die die Studenten 

ala Muttersprache sprechen. In einer solchen Situation 

rechtfertigt Pierre Betaux das Studium der "groBen" Autoren 

der Vergangenheit auch und behauptett da8 das eine nGtzliche 

Obung sei. Aber die deutsche Litel.'atur 1m Ausland 1st eine 

fremclkulturelle, wie auch eine fremdSprachliche Literatur. 

Deswegen eollte mit der !remden Literatur gleichzeitig 

auch die Fremde Kultur vermittelt ~Grden. Allgemeine Wert

vorstellungen, Moralvorstellungen• phiSlosophiBche Vorstellungen, 

iiberhaupt die Denkwoise des l'lenschen muB man verstehen, um 

auch die Literatur zu verstehen. 

Alois Wierlacher schlieBt unter fremdkulturelle Literatur 

auch jene deutsche Literatur mit ein, die im Ausland in tlber

setzungen gelehrt wirdz "Auch wGnn die iibersetzte deutsche 

Li teratur keine tremdspraobliche mehr 1st und gegebenfalls 

allgemeinmenschliche Inhalte zur Diskussion stellt, •••• 

iat sie doch zuniicbst ala kultu~fterentes Verstandigungs

angebot zu rezipieren und zu vemitteln, ist sie f'remd

kulturelle Literatur. Auch die Lehrorfahrung bestatigt, daB 

die eigentlichen Schwierigkeiten der framdSpraehlichen 

Rezipienten (Lesers) deutscher Literatur nioht grammatiseher, 
16 

auoh nicht iisthetischer, sondern kttltursemantischer Art sind." 
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Wenn deutsche Literatur 1m Ausland unterrichtet wird, 

dann wird sie aus einem Kulturbereich in einem anderen, 

als Ausdruck eines bestimmten Weltverstandnisses in einem 

ganz anderes Weltverstiindnis iibertragen. 

Der sprachliche, historische und 'kontextuelle Abstand 

des Lesers erechwert das Verst~dnis eines literarischen 

Textes, und verlangt nach einem gewissen Kontextwissen ~ 

Vex'Standnis des Textes. id.terarischo Texte 1m fremdsprachigen 

Deutschstudium mnssen also mehr Aufgaben erfUllen ala in 

Deutschland, weil ein Teil des Kontextes, fler fiir die deutschen 

Studenten zu den alltiiglichen Erfahrungen gehort, wie z.B. 

gesellschaftliche Traditionen, soziologische Fakten, Anredege

wohDheiten usw., dem ausliindischen Leser in seiner UDmittel

baren Anschauung, fehlt. Deu es ist verstandlich, da.S ohne 

\l(enntnis der historischen und politischen Gegebenheiten und der 

gesellschaftlichen Wirklichkeit daB Volle Verstandnis von 

Literatur nicht moglich ist. 

Wenn man von der Einbettung dar deutschen Literatur in 

den fremdkulturellen Deutschunterrl.cht epricht, dann ist es 

also selbstverstandlich, da8 sie aderssatenorientiert aus

zurichten iat. Die zentrale didaktische Frage lautet: Welche 

Texte sollten behandelt verden und wiG, damit sie fiir den 

ausliindischen Leser sinnvoll und fiir sein Leben in seiner sozio

kulturellen Situation "retetant" sein kOuten? Es ist daher 

sinnvoll, in cliesem Zusammenhang von einem funktionalen 



Literaturbegrift auszugeben. Alois Wierlacher stellt 

ironiseh fest, daB dieses Fach (Germanistik) der Ingenier

wissenBchaft nicht vergleichbar sei, flir die in Jedem Teil 

der Erde die gleichen mathematischen Geaetze gelten. Die 

Adressatengruppen, die unterschiedlic.he :Bediirfnisse und 

Interesse haben, sind verschieden., Destqegen babe sich die 

internationale Germanistik als ler.nerzusewandte Wissensch&ft 

zu strukturieren. Die Auswohl eines literarisehen Textes 

richtet sich nach wierlacher danach1 war dieser Text fur 

das Weltverstehen innerhalb der fremdan Kultur leistet. Daher 

fordert er nicht einen Textkanon• sondern einen Themenkanon. 

Erst so genugt man dem ADspruch der Adressatenorientiertheit. 

AuBer aut die Adressatenorientiertheit hin ist der 

Literaturunterrieht auch ala vergleichende Fremdkultur

wiasensehaft zu strukturieren. Interkulturelle Kommunikation 

ist das Bauptziel jedes Fremdsprachenerwerbs. Dieaem Ziel 

1st selbstverstandlieh auch der Literaturunterricht in 

einer fremden Kultur untergeordnet. Daa Ziel des Literatur

etudiums Deutsch ale FremdSprache iSt die Vermittlung einer 

literarischen Kompetenz, die den Leser dazu befiihigen sollte, 

eine Lesekompetenz, Analysekompetenz und auch eine gewisae 

Urteilskompetenz zu beherrschen. l:ieiter iat sein Ziel, die 

Vermi ttlung der Xul turmUndigkei t, die die eigen- und tremd

kulturelle Kompetenz einachlieBt. Beim Kennenlernen einer 

fremden Kul tur bekoii'l!llt man auch die chance eiDer kri tis chen 
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Analyse der eigenen Kul tur. Deswegen mttB sich die 

Geraanistik 1m Ausland als vergleiehende Kulturuissen

sohaft strukturieren. E-s sollten die ~Gnigen !.eexte 

ausgewahlt wercten, die kul turelle Gemeinsamkeiten und 

kulturelle Dl~terenzen deutlich machen. 

Es sollte in diesem Rahmen auch erforsoht werden, 

welohen Einflu8 die fremdkulturelle Umgebung auf daa 

Verstandnis des literariscben Textea hat, welche kulturelle 

Interferenzen,Di~renzen das Verst~dnis erschweren oder 

welche Werturteile zu Fehlrezeptionen fUbren. Es sollte aueh 

in Betracht gezogen werden, daB daSselbe Ereignis oder Preble• 

in einem literarischen Werk zu untereebiedlichen Bewertungen. 

fUhrt, wie ea aueh A. Wierlaeher feststellt: "Wenn wir davon 

ausgehen, daS Literatur auf Problemlase.n ihrer Zeit reflektiert 

dann 1st es erforderlieh, bei der Erforsehung von Rezeptionsweisen 

dieser Reaktionen die kulturell tnter,echiedlichen Bewertungen 

der Problemlagen ins Gesprach zu brin.gen .• n 
17 

Also muB Germanistik im Ausland von der Unterschied

liobkeit gesellsehaftlicher und kultureller Verhaltniseen 

ausgehen. Das padagogische Bauptziel besteht darin• die 

Flihigkeit zur Analyse einer fremden WirltlJ.chkeit, die in 

den fremdkulturellen Texten vorhanden ist, zu entwickeln. 

und die Fiibigkeit. die Ergebnisse cU.$ser Anal,ae fur daa 

Veretandois und die Verbesserung e1ge~tureller Wirklichkeit 

verwerten zu konnen. Bei der Texta'USwahl oollte man diejenigen 



Texte ill Literaturunterricht bertickSichtigen, die den 

Lersern beim Verstandnis der eigenen gesellschaftlichen 

Verhaltnisse und ihrer Veranderung oder Entwicklung helten 

und zugleich eine MOgliohkeit zur Entfaltuns der eigenen 

Wirklichkeit bieten. 

Uber den Literaturunterricht des Deutsch als Fremd. 

sprache sagt Alois Wierlaeher, daB die moisten Studenten 

ohne gediegene Sprach - oder Literaturkenntnisse und auch obne 

das landeskundliche Wissen in die Unive1-si taten kommen. und so 

sei mindestens auf dem internationalen undergraduate - level 

des Gemsnistikstudiums Literaturwissenschaft Dicht als 

Literaturunterricht zu realisieren.Eine 'lrennung von Literatur

wisse.nschaft und Literaturunterricht sei unnatUrlich und 

unklug. Der Literaturunterricht sollte anhand von literatur

wissenschaftlichen Methoden organis1ert werden. (Vgl. Aloia 

Wierlacher: Deutsche Literatur als Fremdkulturelle Li,eratur, 

ina Alois Wierlacher (Hrs g.): Gru.ndlagen und Verfahren der 

Gerroa.nistik als FremdSprachenphilologia1 Band I, Wilhelm lti.Dk 

VerlQg, Miinohen, '1980, s. 149) 

AuBerdem lassen sich Sprache.rbeit und Literatur

unterricht aueh nicht voneinander trerw.en. Fremdkul turelle 

IDhalte bestimmter Begriffe und W()rter zu erkliiren, ist u.a. 

der Gegenstand auoh literarisoher Anal~e. Die drei Faeh -
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komponenten - Sprache, ~deskunde und Literaturbilden 

eine Komplementare Einhei t 1m FremdSprachenunterri.cht. 

IV. Der Ort der landeskunde iQ der ~iteratura 

Literatu.r entsteht in einam gm;issen kulturellen sowie 

gesellsehafts - gesehichtlichen Kcntext. ~1e spiegelt das 

geaells~baftliche .Leben, die sozialen Verhaltenswsiaen, 

~ormen und die okonomisch-poli tisch en Verlili.l tmss e einer Zeit 

wider. Und injuesem Sinne entbalt jacle Literatur landes

kundliche Informationen im weitosten Sinne. 

Die traditional! getrennten Diaziplinen Kstbetiacher 

Literatur und politischer Landesk~de sollte man ~etzt 

vereint betrachten. \.fie dar. Spraclmnterrleht, laBt sich 

auch der Literaturunterrieht nicht iaoltert von Kultur und 

Gesellsehaft des Landes, dessen Spracho erlornt wird, ver

anstalten. Die Literatttr,Kultur und Kunat eines Landes sind ohne 

aenntnisse tiber die historische und sesenwiirtige sozio

okonomischen Verhaltnissen des Landes nieht verstehbar. 

LK hat 1m Spraeh- und Literaturuntorricht als Kontextwissen 

einen testen Platz. Sie ist als Ko~te~~sson zu realisieren 

Robert Minder a tell t fest, dafi die .Landeskunde schon in 

der klaasischen Philologie seit ~eher. eine notwendige Fuoktion 
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gehnbt habe. Der literarisehe Text ~Nrde bier ale wichtigste 

"landes!r.undliche 11 Quelle gelesen oder von den landeskundlichen 

Aenntnissen her emchlossen. Sowohl die Komodien des Aristo

phanes, ale auch die politischen Gedlchte von der Vogelweides 

verlangen zu ihrem vollen Verstandnis ein umfassendee 

Kontextwissen, zugleich sind sie e.ber e.uch wertvolle Quellen 

zur Er.scblieBung dieses Kontextwias~. 

Der Literaturunterricht fur Auslander hat nicht nur die 

historieche sondern auch die geogt•aphiSch-kulturelle nistanz 

zu uberwinden. Besonders im Ausl~d hangt das Verstandnis 

eines Textes wesentlich von del .. Mog!i.Qbkeit ab, soviel wie 

moglich den feblenden Xontext zu vermitteln. 

Jede historische, geographiSeh• Kulturelle Distanz 

verlangt eine Menge vom Kontextwiseen zum Verstandnis eines 

literarischen Te~es. 

Gerald Stieg geht davon aus. da.B der literarisehe 'J.'ext 

selbst ale wichti8Bte landeskundliehe Quelle zu betrachten 

sei. Aber da die Literatur viel komplexer und fremder ale 

bloBe politische- und soziale Kontexte sei, sebiene es absurd 

das Eremdes durch noch Fremderes zu erklaren. Aber ein 

literarischer Text ist wegen seiner koaplexitat dazu f~hig , 

das landeskundliehe Detailwiseen einsinniger Natur in einen 

tibergreifenden Kontext zu integrieren. Wir erfabren mehr 

iiber ein politisch- gesellschaftliehes S3fJtem, wenn wir einen 

Homan heranziehen, alB wenn wir uns nur auf die LektUre der 
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Vertassung und Gesetze besohranten. Umgakehrt jedoch 

kann der Roman ohne daa n8tige landeskundliche W1ssen niobt 

voll verstanden werden. Die Funktion unci Rolle der Literatur 1m 

LandeskuDdeunterricbt w!re also ~ defiD!eren als integrierende: 

"die formale Komplexitat des literarischen ~exts ermoglicht 

eirle Vieltalt von Perspektiven, die der landeskundliche 

dokumentarische Text nicht autweisen kann",18 meint Gerald 

Stieg. 

Wie in der r~iteretur die m integriert iat, versuoht 

er an eine:r:n Beispiel bzw. an Heinrich Yianus "Der Untertan n 

zu verdeutlieben. Dieser Roman beinhnlt&t die politischen, 

sozial.Okonomisehen, ja sogar auBen9olitiSchen Problema der 

bismarkschen und wilhelminischen Ara. Die Studenten k8nnen 

ihre land.e.skundliehen Kenntniese an diesem literarischen Text 

verifizieren. Gleiehzeitig aber gswabrleistet der Text die 

komplexe scziologiscbe und politiache Stud1e in einem grijBeren 

Zusammenhang. Landeskunde schafft die notigen Kontextkenntnisse 

fUr da8 Vel~staudnis des Romans • der Roman bestatigt umgekehrt 

die erworbene Kontextkenntnis. 

Bei der Interpreta.tion literarischer Werke 't'tfird imller 

getragt, wie die Literatur auf einen bestimnrten hiatorisch

gesellschaftliohen Kontext reagiert. Um zu zeigen. wie 

die literarischen werke auf ein bestimmtes Sreignis ver

schiedenartig reagieren konnen, worden Texte verscbiedener 
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~endens gegeneinander gestellt z.B. "Der Untertan"• Die 

Buddenbrooks usw. fiir die Epoche vor dem 1. \tleltkrieg oder 

"Doktor Faustus" und. "Die Blendung" von Elias Canetti 4ls 

Reaktionen aut den Faschismus. Es wird dabei sichtbar gemacht, 

da8 derselbe historisch-politische XontextJWerke ganz 

entgegengesetzter Perspektive hervorbringen kann. Das zeigt, 

deB die RQlle des Werkes durch seinen Dokumentarwert keines-

wegs &1'SCh8pft ist. Der Boman °Der Untertan" also vermittelt 

nicht nur landeskundliches Faktenwiasen, sondern is t als eiD 

gesellschaftskritisches, aus satirisoher Perspektive geschriebenes 

bewu.Bt strukturiertes Kunstwerk zu veretehen. Aber wenn man . . 

die~en Roman warkimmanent d.h. ohne den landeskundlichen 

Kontext interpretieren wtirde, dann konnta das Werk zu einem 

bloBen Symbol des Untertanengeistes werden. Nur duroh die 

Kooperation von Landeskunde und Literatur ist das richtige 

Verstandnis des Romans mogliob. Die Kooperation von Literatur 
(' 

und Landeskunde besobriebt Gerald Stieg sot "Es handel t sioh 

um gesenseitige t.Jirkungen und Beinflussungen. Sie erganzen sich, 

bewuBt oder unbewu.Bt. Die Li teratur tragt dazu bei, die Kul tur 

{im weit~ten Simle) eines anderen Landes besser kennen zu 

lernen. 11 19 

!-lit Recht stellt Gerald Stieg rest, da.B selbst text

immanente Intarpration als notwendige Vorbedingung einen 

gemeiusamen kulturellen und historischen Horizont voraussetze, 

ala selbatverstandll.ches Vorwissen bzw. Kontextwiseen. Er gibt 
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ain Beispiel: "Ein gear. und gar arellgiOser Autor wie Brecht I 
setzt sowohl in seiner friihen als in seiner marxistischen 

Fb.as e beim :fublikum s elba tvers tiindlich l3ibelkermtn1s, aber 

aueh Vertrautheit mit liturgisohen Texteu und Gebrauchen 

voraus. Ohne .. den parodier:ten ll:i.lltergrund verlieren die 
' Gedichte der Hauspoatil4e ebensowie die Bitlerchorale 

ihren Sinn, ganz zu schweigen von den biblischen Anspielungen 

(etwe dar Grablegung in der NaSnaame) und der Bed~utung der 

vollkBtU.mlich komm~"likativen bi'bGl..llahan Diktion". 20 

Da aber dieser religiose Kommunikationshorizont. ~t 

dem Brecht recbnete• im Ausland nieht existiert, kann es 

Verstendnieproblemo geben •. Die Lite-ratur mu.B in diesem Hall 

zur Lo.ndeskunde greifen. die das keferenzsystem des ~extes 

au.fhellen kUJ.lrl. 

Gerhal~t Mayer 1st der Heinltng, daB der litererische fext 

nicht unmi ttelba.r als landeslrund.JJ.cl:es Dokument zu betrachten 

sei. Weder darf der Kunstcbnrakter der Literatur preisgegeben 

werden, noch deren Bezug zur histo~ch so~ialen Realitat 

verleugnet werden: "Der Vorzug des literari.schen I1odelle 

gegeniiber aozj.alwiss ens ohaftlicher Modellbildung bestcht nicht 

nv.r in einem hoheren Komplexitatt.igra.d c.•• und C!amit einem 

gro8eren Info:t•mationsgeba.l t, sondern eueh in dei· Tatsnche, 

daa der personale Charakter der so~ialen lnteraktion in der 
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Darstellu,ng voll gewahrt wird. " 21 

Iiayer versucht an einem BeiSpiel zu verdeutlichen. 

warum ein literarischer ~ext nicht als dokumentarischer ~ext 

verstanden wero.en kann. Er zitiert I'Ialt Frisch, da8 er zu 

Beginn seines bekanntesten Dramas notiertl nAndorra 1st der 

Name fur ein ModeJ,l.An anderer Stelle kOmmentiert er: " •••• { ••• ) 

we.s in "Andox·z-a u ges~}bieht, das k.Ounta sich iiberall ereignen. 

( •••• ) D&s 0tUck ( ••••• ) greift hinter die Gesobichte ( •••• ) 

.ba sind immer wiederkeL.rende rmstert t.ragische Muster ( •••• ) 1122 

l\1~ i'alle des vex'llleintlichen jiidischen Jungen wird 

exempltirisch die verhangnisvolle Wix-kung des blinden Vor

urteil.S demonflt>."iert. Eine lnterpretat:tont die den ii.Sthetischen 

Modellcbax-akter von "Andor.t.•a" nicllt erkennt, konnte da.~ StUck 

als Pragmatisch- dokumentarischen Text miBvsrstehen, etwa als 

eine kritiache Auseinanderaetzung mit dem .~tisemitismus. 

Der Antisemitismus ist also nur ein :Beispiel. 

Aueh Heinrich BCSll ist der Meinung, daB daa Versteben 

eines literarisehe.n Textes das Ko~textwiasen voraussetzt. 

Es is t nioht umgekehrt • daB dureh den li terarischen Text allein 

d.a.s K.ontextwissen zu vermitteln ist. Er sehreibt: "• Litaratur 

und KU!lS t informieren nicht uber die Se.eben sondern iiber 

Ansichten zu ibr, sind Medien del' Ve:rstandigung und selbst

verstendigung von Autor und Leser, die Sachwissen voraueestzen 

uncl nicht ere etzen. Sie kCSnnen nur denaenigen zu anderem 

\oJissen und auf andere Gedanke bringen dar bereits Wi.Ssen 

und Gedanken hat." 2~ 
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Robert Picht stellt fest, daB ein Text Dicht -

iaoliert steht, sondern in Bezus auf die wirklicbkeit zu 

anal,.aitren 1st. Die Wirklichkeit, aus der heraus ein 

~ext entstand, ist sehr ott anderer ala die, in der ea 

aufgenommen wird. Jetzt entsteht die Frase, welche Voraus

setzungen gegeben sein miissen, damit Ko.mmunstation entateht, 

4.h. ein Text verstanden oder zumindest fiir den Rezipienten 

sinnvoll wird. 

Wenn es sich um einen ~ext aus dem ZuaammeDhang eiDer 

anderen Kultur oder eiDer entternten hiStorischen Epoche 

handelt, dann wird diese Frage besonders wichtig. Die Frage 

entateht Dicht nur nach den RealitatsbeeUsen des ~extes, 

sondern auch, welche Beziehungen zwischen der ill ~ext ZWR 

Ausdruck kommenden Wirklichkeit und der Wirklichkeit des 

Rezipienten besteht. Um also einen Text zu verstehen mu8 

man aut eine Menge landeskundlichen Wiesens aurilckgreiten. 

Picht Ubt Kritik an s.J. Schmidt, der ala Kontextwissen nur 

die enzyklopldischen Intormationen betone. Er meint: "Dieses 
~ 

nur aut den ~ext bezogenes Kontextwissen wird dami t in sich 

selbst zusammenbanglos, es zertillt zu enz.yklopadischen 

Haterialtriimmern." 24 

Landeskunde ale Kontextwissen, wie Schmidt sie 

versteht, meint Picht, seien die Maximalkataloge tradition

eller Landeskunde. Picht betont die Funktion bestimmter 

Infor.mationen des kontextes tUr den literarischen ~ext. 



Schmidt betont mit dem Kontextwissen starker den in-

hal tlichen Aspekt der LK, wihrend Picht naoh den Funktionen 

einselner Teile des Kontextes fragt. Picht meint, da8 

Text und Kontext Dicht eintach gegenUbergestellt verden 

konnen, es muB vielmehr zunachst aus dem Text selbst heraus 

ermittelt verden• wovon hier eigentlieh die Rede 1st. Es muB 

versucht werden• den Bezug zwischen dem Text und der Realitat 

mu erschlieBent und clamit die Frage zu beantworten, welchen 

Erkenntniswert der Bezug von Landeskunde und Textanalyse in 

diesem Balle besitzt: "Der Kontext zum Text ist nicht blo8e 

Information, er ist vielmehr d1e3enige Form der Realitats

erscblieBung die zeigen kann, aus t~elchen Zusammenhangen der 

Text hervorgeht und wie er sich auf sie bezieht. Ee lohnt 

sich deshalb zu pl'\iten, ob sozialtd.SSEmBchaftliche Kategorien 

geeignet sind, ein verhettes Verstiindnis des Textes zu 

ermoglichen." 25 

Bei der Analyse eines literarischen Textes benutzt man 

bekanntlich bestimmte literaturwissenschaftliche Methode. 

Picht geht davon aus, daB es bei der Ana1J&e eines litera

rischen Textes mit "landeskundlichen Informationen" nicht 

darum gehen kann diesem Text seinen landeskundlichen Kontext 

zur Erkliirung nur hinzum~gen, sondelm er behauptet, daB 

es notwendig sei, die landeskundlichen Informationen des Textes 

mit sozialwissensohaftlichen Methoden •• '·" • t • .., , • ., t •• 1 f bei der 

landeskundlichen Informationen herauszuarbeitea, bevor er 

literaturwissenschaftlich -orgeht. Picht betont also nicht 
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nur die Ergebnisse der Sozialwissenschatten, sondern 

vor allem ihre Methoden selbst. 

Im ':rext sind aut verschiedene \•Jeiee landeskundliche 

lnformationen enthalten 1das he18t: 

1. Landeskundliohe Intorm.ationen, Prozesse oder 

ZusammenbiiDge warden direkt mitseteilt unci sind dem 

~ext als direkte Information zu entnebmen. 

2. Landeskundliches Wiesen rird vorausgesetzt, d.h. 

die landeskundlichen Informationen sind ala Binter

grundvintormationen 1m fext verborgen. Sie mUssen 

aufgetunden und bewu8t gemaeht werden. 

;. Landeskundliche Relevanz 11egt in Wortern oder 

bestimmten Stilfiguren aufbewahrt• sie muB 

durch Arbeit an der Lexik und Stilistik erscblossen 

werden. 

Im folge.uden nun ware ich versuehenJ dieseg Phiinomen 

der landeskundlichen Information in einem literarisehen ~ext 

am Beispiel von Christa Wolf's nller e;eteilte Bimmeln dar

zustellen. Bierzu ist zweiertei notwendig: sowohl die 

Wiedergabe des Roman•Inhalts ale auch dle Darstellung des 

zeitgeschichtliche.n BintergrundS der Romanhandlung.Beide 

werde 1ch aber 1m weeentlichen auf die Punkto beschranken, 

die sich besonders gut vergleichen lassen. 



g, Kapitel 

Christa Wolf: "Der setoilte ~ipeln 

Marc Silberman stellt einmal bezUglich der 

Schriftsteller in der DDR test: "ln der DDR• Oftentlicbkeit 

~tioniert die Literatur ala Dialogmechanismus: Der 

Schriftsteller fiibrt ein standiges Gesprach mit der Partei 

und mit s einem Publikum. Ein solches Z~Jiegespriich kann 

mancbmal kritisch und manehmal ala Legittmationsversuch 

ablaut en." 1 

Inwieweit diese Feststellung auch aut die bekannt~te 

DDR- Schrittstellerin, Christa Wolf zutriftt, wollen wir 

1m folgenden unterauchen. 

Obwohl Christa Wolf mit der.sozialistischen Gesellschaft 

weitestgehend ubereiDstimmt, steht $1e ibr dennoch .kritisch 

gegenUber, besondei~ in Bezug aut die Rechte des Einzelnen. 

Das Bauptthema ihrer werke ist dio Frage nach der Teilhabe 

des Einzelnen an der gesellschaftlichen Wirklichkeit: "oie 

verbindet das Thema des Autstiess der neuen Gesellschaft in der 

DDR, deren HachstlJI!lt Irrtiimer, Konsolidierung, mit individuellem 
be~bt · 

Erleben", ~Franz Lennartz ihre Position, 

Das Thema der Selbstverwitklichung des Einzelnen in 

der Gesellschatt, die Widerspriiehen der ltealitiit und das 

Ungenugen an ihr werden in ihrem Werk auf verschiedene Weise 

behandelti sie rei'lektieren auch die Elriwicklung der 



Christa Wolf selbst. Wenn sie in ibrem Frtihwerk, beaonders 

1m "Geteilten Himmel", die Wirk11ehke1t a1s etwas Vor

liiufiges , mit der Aura des Utopiechen, darstellt, 

(Vgl. ttich bin schon fiir eine get-Jisse MaBlosigkeit", 

Christa Wolf' im Gesprach mit Wilfried F. Schoeller, in;ChrUta 

Wolf Materiallenbuch, Brag. Klaus Sauer, Hermann Luchterband 

Verlag, Darmstadt, 1979, s. 53) 1 dam1 wird in ihren spiiteren 

Werken die SpannUDg zwischen dem Einzelnen und der Gesellachaft 

1mmer scharfer gezeichnet. Dieses Spann~erbaltnis 

versucht sie ~ begrUndenz "Daa UngenUsen an der Realitat 1st 

sicher scharfer geworden mit der starkeren eigenen Bewu8theit, 

einem ~ehr an scharteren ErfahruDgen vielleicht. Aber es 

bedeutet Dicht •••• ein Zurtickweichen von der Realitat. Bis 

~et&t glaube ich, mich dieser ReaU.tat zu stellen, so daB 

zwar eine Dauerspannung besteht, aber keine resignative"~ 
In demselben Gesprach mit Wilfried F. Schoeller gibt sie zu, . 
daB ill Grunde die Figuren ihres Werkes am tiefsten mit ihrer 

Zeit verbunden seien und da8 sie deahalb abweichen, weil sie 

dieser Zeit nicht anpassen konnen. Das heiSt aber nicht, 

daa sie (die Figuren) glatt und reibungsles werden und 

fur die Zeit 1m tieferen Sirme ganz nutzl.os. (Vgl. das 

Gesprach Christa Wolf's mit Schoeller, s. 58). 

Der geteilte Himmel" allerdings gehort zu ibrer fiUhen 

Werken. Bier warden die WidersprU.che der Zeit zwar realistisch 

darges tell t, aber des Ende weis t auf eine gliiciJ,iche Zukunft 

bin. 



Christa ~Jolf•s erstes Werk "Die Moskauer Novelle" 

(1959) war bei Publikwn. wie Krit!k fast unbeachtet 

geblieben. Erst "Der geteilte Himmel" (1963) brachte fur 

die Erziihlerin den gro.8en Ertolg. Der Roman wurde in Oat 

und West viel diskutiert und nooh im Erscheinungs~ahr in 

mehrere Sprachen iibereetzt. Christa Wolf erhielt fiir dieses 

Werk den 11Beinrioh Mann Prei& 11 (196') und 1m Jahre 1964 "den 

Nationalpreis" fur Literatur und Kunst der DDR. 1964 wurde der 

Roman dann auch verfilmt. 

Die Grundthematik der Romans bildet auBer der Spaltung 

Deutseblands (Erriehtung der Berliner 1"1auer am 13. August 

1961), auoh die Arbei tswel t in der DDR• 

Er ist die realistisehe Schilderung einer Gesellschaft 

in ihrer !lbergangsphase, d.h. im tbergsnz von der Xapitalia

tischen in eine sozialistisehe Gesellsehaft, und enthult 

die wi;aerspr\iehe eiDer eolchen Phase ebeDSo wi·e er die 

Henschen, die Unter diesen Widerspriichen leiden miissen_, 

beschreibt. 

Der geteilte Himmel" 1st die Gesehichte einer Liebe~ 

die mit der Geschichte DeutschlandS verki.inpft ist. Es 1st clie 

Geschichte einer Liebe, die sieh nicht erfiillt• die sieh nicht 

erfullen kann• weil die Gesehichte des Staates die Liebenden 

vor Fragen stallt, die sie auf grund ihrGr Chraktere und 

ihrer Lebenswege untersehiedlich ~ean~1orten miissen •. Rita 

Seidel, die 20. ~fihrige Beldin, Uep;t nach einem Selbst-
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- mordvereuch in einem Sanatorium. Gefesselt an das Krankenbett 

Uberlegt Rita. tfas mit ihr in den vergangenen zwei Jahren 

gesehehen 1st. Sie versucht, aus der BiickSchau auf das 
I 
I 

Vergangene iiber sich se·lbst, Uber ihre Entscheidungen,Klarbeit 

zu gewinnen: Die Begegnung mit Manfred Berrtur~ einem 

Chemiker; ~hr Umztrs aus dem heimatlieben Dort in die Stadt; 

daS Studiwn am Lehrerbildungsinstitut zu dem auch ci1e Arbeit 

in einer Brigade des Waggonwerkes gehort; clas gemeinsame Leben 

mit Manfred und sehlieSlich die ~~ennwg von 1hm, ala er die 

DDR- und dami t auch sie - naeb einer SX'08en berutlichen Ent

tauschung verla&t. Henschen und Erelgnisse kebren in Ritas 

Erinnerung wieder. Die frUheren Erfahrungen und Eindriicke 

werden dabei kritiseh befragt. Rita Seidel versucht, mit 

der Uberwindung des spontanen Denkans und aus der kritischen 

Distanz ihre e1gene Erlebnisse und Reaktionen noob einmal zu 

analysieren. Und Sie entwiokelt sich erst 3etzt, ala sie -
ihren Handluogen vollbewuat nocheinmal gegenubersteht, aus 

dem Objekt einer Entt1ick1ung zu d~en Sub3ekt. 

lm "geteilten Himmel" wird die .Entwicklung der 

Erzihlung nicht durch den Ablauf der El'eignisse bestimmt, 

sondern durch 1hre kritisohe RefleXion. Peter Gugisch 

stellt dazu test: "Auch dort, wo Christa t1olf der Chronologie 

jener vergangenen zwei Jahre folgt• &rgeben sich 4ie Einscbnitte 

und Botfnungepunkte des Gescbehens aua dam fortschreitenden 

.Proze.B der Selbstverstandigung. Das Herk schlie.Bt an jenem 

Punkt, ala Rita Seidel aus der kbntemplativen Abgeschiedenheit 

ins tatige leben zuriickrindet". 4 Am Ende l.ii.Bt die Autorin 



Rita sagen~ "Sie \ieia, da8 sie mancblnal miide sein wird, 

manebmal zornig und bose. Aber sie hat kei,ne Angst". 5 

Den Hintergrund !Ur Hitas pGrsonliche Entwicklung 

bildet die :zeitgeschichte. Am Anfang des Romans ist vom 

Kriessgefahr die Rede, von todlicher Be<U-ohung, von Unruhe 

aber auch davon, daB sie am 13. August 1961 abgewendet wurde, 

d.h. nach der Errichtung der Berliner I·lauer; vom Aufatmen 

der Menschen. Beides wird indirekt er~t, und es weist 

auf die Reaktion der Henschen aut di~ Zeltereignisse hin. Die 

Leute lauschen der Stimme des Radiosprecbers, aber noch mehr 

erfahrt man von den unhorbaron Stimmen einer todlichen 
. -

Gefahr. Der Himmel wird zum symbolischen Ausdruck der Bedrohung 

und ~t aber zugleich aueh ZWB Symbol des unbestimmten 

Inneren des Henschen: "Die Leute, seit langem an diesen 

verschleierten Himmel gewohnt, fanden ibn auf einmal ungewohn

lich und schwer zu ertragen, wie sie iiberhaupt ihre plotzliche 

Unrast zuerst an den entlegensten Dingen auslieSen. Die Luft 

legte sich schwer ·aut sie, und de& Hasse~ - dieses verfluchte 

Wasser, das nach Chemie stank, seit sie denken konnten -

scbmeckte ilm&n bitter". 5 

Diese Siit&e we1sen aut die Spannungen zwiSchen der BRD 

und der DDR kurz vor dem liauerbau und die Reaktionen der 

Menschen in einer solchen Situation hiD. 



Obwohl die Thematik des "Geteilten Bimmels" 

hauptsiiohlich auf die' Teilung Deutschlands basiert, 

warnt Christa Wolf davor, Rita und Manfred als S1Jilbol

figuren der beiden Teile Deutschlends zu interpretieren. 

In einem Interview fur den Hessischen RundtUDk betont Ohriata 

Wolf: "Ich selbstv'babe, dae wird Sie Vielleicht wundern 

wiihrend der Arbeit eine Variante en1ogen ••••• daB dieses 

Paar sioh zwar tre~mt, aber ohne das einer der belden •• • • die 

DDR verlassen hitte. Weil namlich main Grundthema, mein erst~ 

Thema ffrr dieses Buoh nioht die Teiluns Deutschlands war, 

sondern. die Fragea Wie kommt es, daB Menschen auseinander

gehen m(issen?" 6 

Geteilt wird der Himel Deutsehlands also Dicht nur 

durch die Existenz zweier deutscher Staaten und deren 

politische S18teme, eondern vor allem <lurch das tlberleben 

der alten und daB Entsteben von neuen Gesellechaftsformen. 

Christa Wolf betont die mehr oder weniger antagonistischen 

WidersprUche innerhalb eiDer ~eden modernen Massengesellschaft, 

die man auch fls Uberganssgesellsehaft bezeichnen konnte; 

die Uberwindung der kapitalistischen Produktionsverhaltnisse 
• 

und Gesellschaftsordnung fiihrt Dicht auto:natisch zu einem 

plotzlichen inneren t-landel des Mens chen. Es nimmt Zeit, bis 

die sozialistischen Werts und LebEmSt1eisen ohne Widerspriiche 

auf das Leben der Henschen in der DDR wirken. 
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Und so wollen Rita und Ma.Dfred auch nicht alS ~,mbolfiguren 

fUr die BRD und die DDR interpretiert werden, wie etwa in 

Uwe Johnsons nei Jahre spater erschieneaem. Roman, Zwei 

Ausichten • geschildert, sondern ala BeiSpiele fiir die 

belden grundsiit$l1chen Lebensm6glichkeiten, zwischen denen 

nach Ohrista Wolf ~eder moder.ne Mensch zu Wahlen hat: "dem 

syn18c1Ji'es1gnierten, aohselzuckenden un<l :ferspektivelosen, 

aber wohl organiaierten und reib~los f~tionierenden 

Opportunismus einer Konsumges ell.Schaft aut der einen und 

dem tatigen, optimistischen Sich•Einordnen in eine neue 

sosialistische Henschengemeinschaft auf der anderen Seite, 

auch weJm deren ldeale sioh bislang nur in einigen wenigen, 

Dicht iamer sofort unter tJbereUer., :Qnssti~gkeit und Ver

plannung identifizierbaren ADsatzen ~ealisiert haben." 7 

IDsofer.n aber der Grund fur einen solohen tJbergang 

in der Zeitgeschichte und den Xonkreten politischen 

ErelSDieeen zu suchen is t, ( bier der meilung Deutschlands 

und damit 4as Entstehen zweier gegensatzlicher Gesellschafts

s,atem >• ist 4er "Geteilte Himm.el" doch ein Spiegel der 

daaaligen politische und gesellSChaftliche Situation in 

Deutschlal).d• 

In der Ubergangsphase in der DDR sollten auch die 

Schrietateller betm Autbau der sozialietischen Gesellschaft 

Ill~ _helfen, und so Wurde die Literatur in dieser Periode 

durch ihre EntfaltuDg in der sozialistiSchen Gesellsohatt 



bestimmt. Es war die Periode der Konsolidierung des 

Sozialismus in Oat-Deutschland. Die Literatur in der 

DDR hatte schon tmmer aktiv 1n daS gesellschaftliche 

Leben eingegritfen, aber ~etzt wu.rde sie darUber hinaus 

mehr und mehr zu einem festen Bestandteil des gesell

schaftlichen Fortschritts. Die Autoren versuchten, schCSp

terische, sozialistische .fersonliebkeiten in ihren iierken 

zu entwickeln. 

Die Bitterfelder Konterenz (19~9) versuchte, Kunst 

und Leben anzuna be~n. Sie torderte, daB die Schriftsteller, 

also clie Kopfarbeiter, 1n die Betr1ebe gehen, mit Brigaden 

zusammenarbeiten und die Arbei tabedin€,Uilgen an Ort und 

Stelle studieren sollten, ( "t)chriftsteller an die Basis"), 

wiihrend die Arbeiter bei der kUnstlerlschen Gestaltung ibrer 

Umwelt eine aktive Bolle i1bernebmen sollten. Bach der 

Bittertelder Konferenz trat eine neue Generation ~unger 

Schriftsteller mit Werken hervor, die ihre Begegnung mit 
-· 

dem industriellen Autbau und ihre ~tacheidung fur die DDR ,. 
ZWB Thema batten. 

Auch Obrista Wolf hatte 1960, wiihrend der Vorarbeiten 

filr "DeD geteil ten Himmel", liingere Zeit bei dem Vd 

Waggonbau Ammendort in einer Brigade gearbeitet. Aus 

dieser Baeisarbeit entstand dann in der Erzahlung der 

Erfahrungsraum der Hauptfigur Rita Seidel. Aber es wurde 
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keine reportagenhafte Abschilderung des Produktionprozesses. 

Neben dem Thema der geteilten Deutschlands wird bier vor

allem eine Analyse der ti.berlieterten und neu entstehenden 

Enttremdunsserscheinungen des lndividuums in der moder.nen 

1ndustr1a11sierten Massengesellsebaft in ibrer Ubergangs

phase vereucht. Kunst ist tiir Ohr1ota Wolt nicht nur 

Ausdruck der ~eweils herrschenden Produktionsverbaltnisse, 
''1'\0..Ci., 

sondern auch deren Funktion, - ihren eigenen Worten aus ., 
dem Jahr 1959: "PrUfstein fur die Literatur aber wird 

immer mehr die neue Gesellschaft selbst, die sich be1 ihrer 

kulturellen Revolution der sozialist!schen Literatur 

bedi~~t." 8 An einer anderen Stelle heiBt es' "Der groSe 

Stott unserer Zeit (--), ist das Werden 4es neuen 

Henschen"• 9 

Christa Wolf 1st darum bemtiht die Gedankenwelt 

der Arbeiter und deren neu• VerhaltniS zur .Arbeit nech 

der Umwalzung der Produktionsverhiltnisae in der DDR 

darzif_stellen. Auch 1m "Geteilten Himmel" hat sie die 

Arbeitswelt ganz realistisch und mit allen ihren Wider

sprUchen dargestellt. Au8erdem hat sie die ~oglichkeit der 

Selbstverwirklichuns des Einzelnen unter den realen 

Bedingungen der DDR Prinzipiell und m1 t dem Blick aut 

Zukurlft be3aht. Die Wirklichkeit wlrd mit ihren geschioht

lichen EinftW3en, gegenwirtigen Schwierigkeiten und den 
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Zukunttshoffnungen erzahlt. 

In Manfred gestaltet Christa Wolf den Vertreter 

einer anderen Generation. Diesee~·,clil-akter wurzel t in der 

geschichtlichen Vergangenheit. In l~redt der die 

schlechten Erfahrungen des Krieges mitgemacht hat und aus 

einer Familie stammt, die am FaschiSmus mitsohuldig ist, 

zeigt Christa Wolf das kompli&ierte HineinwachS en eines 

solchen historisch bedingten nenschen in den Sozialismus. 

Er wird nicht als negative Figur gezeichnet, 1st aber 

durch die geschichtlichen Bedingungen gepragt. 

Manfred gehort ~ener Generation •• die die Bitler

~ugend "mit dieser todliohen GleichgUltigkeit iDfiziert 

hat, die man so schwer wieder los tdrd" 10 An einer anderen 

Stelle besohreibt die Erzahlerin Manfred folgenderma8en: 

"Wer niohta mehr liebt und nichts mehr haSt, kaxm iiberall 

und nirgends leben. Er giDg ~a nicht aus ~rotest. Er brachte 

sich 3a selbst um, indem er ging." 11 Niemand koute 
~-

M aDfred von seiner biirgerlichen Erziehung, von seinem 

skeptischen Verstand befreien. Er tragt den entscheidenden 

Xonflikt zwischen Individuum und Gesellschaft bewu8t in 

sioh. Aber er ist nicht fahig, sich gegen die sub~ektiven 

und gesellschaftlichen Widereprtiche und fUr die Entwicklung 

der sozialistischen Geaellschaft zu entscheiden. Ale Hantred , 
durch die Ablehnung seiner Erfindung schwer enttauscht wircl, 
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tlieht er nach Westberlin, da er dort bessere Arbeits

bedingungen findet. Aber selbSt ala er die Grenze rassiert, 

wird er von Christa Wolf n:S.cht ve1.'\U'teUt: "leh wUrde den, 

der ohne an sich mu denken Fehler macht, dem anderen 

vorziehent dem nur sein eigener Vorteil wiohtig ist." 12 

Christa Wolf geht es immer um die komplizierten 

Wechselbeziehungen zwischen Individuum und Gesellschaft, 

zwischen der Entwieklung des Einzelnen und der Gesamthei t• 

Es geht um. die Dialektik von Erleben der Zeit und ihrer 

geistigen bewaltigung. 

Auch 1m "Geteilten Himmel .. versuchte die Autorin, 

das Geschehen in der Brigade, in der Rita Seidel arbeitet, 

vor allem in seinen realen Widersprfichen zu ertassen. 

Der ftinfzig~lhrige Rolf Heter.nagel arbeitet in der 

Brigade Ermisch, die ibm, a1s er noch rleister 1m Betr:S.eb 

war • betriigerisohe Abreolmungen unterechob und Meternagel 

verlon- die Meiste~telle. Aber er ist ein fortscbre:S.tender 

Mensch, er ist ein Leitb:S.ld. Seine individuellen Interessen 

sind den gesellsohaftliohen untergeordnet. Er schont sich 

selbst nicht und 1st in der Lase, Riickschlage einzusteckenf 

um ·die gemeiDsame Sache voranzubringen. Ober Meternagel 

auSert sich Rita einmal, da8 er sich mehr vorgenommen hi tte /' 

ale er schaffen konnte, und 11m wollte sie nicht 1m Stick 

lassen. 
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F1guren9die sich der Gesellschaft gegenUber 

verantwortlich tiihlen, sind der Dozent Schwarzenbach und 

der ~unge Direktor des WaggonwerkS Ernst t-1en4land. Aber 

auch Martin JtJDSt der durch die Ablellnung seiner Ertindung, 

Spiml Jenny schwerer betroften tst ale Manfred, hat trotz 

d• persoDlichen Enttauschung uud Ve1'letzung die Kraft, 

an den gesellschaftlichen nUtzen seiner Ertindung zu 

glauben und sie fiir die Gesellschaft zu bewahren. 

Der Dogmatiker Mangoldt der am Ritas IDstitut arbeitet, 

wird durch die Maske charakterlsiert. Sein Gesicht konnte Rita 

nicht sehena "Es geh5rte zu den Gesiehtern, clie man Dioht 

wiedererkeut, weDD man sie einmal geaehen hat •••. weil es 

einen unbewegllchen Ausdruck angenommen hatte. Ala ob er 

eine ~arnkappe triigt 11
• 

1 ; fte.Dgold wird als Eiterer, ala 

hemmende \;lratt dargestellt. 

Lothar Kohn stellt testa "In <.U.eser Erziihlung Sibt 

u keine Bereiche, von denen geaagt werden koDDte, sie 

seien Konfliktfrei; wader die Fe.milie, noch die Universitiit, 

die Fabrik, das V erhal tnis der staaten zueinander, die Partei 

und schon gar nicht die Beziehungen zwischen den Henschen. 

DaB aber die Darstellung von Spannungen nicht mit Pessimismus 

gleichzusetzen, sondern im genauen ~inne realistisch zu neDnen 
..... t 11 14 
.loD ••• 

Die Erzablung erfa8t nicht nur die sub~ekt1ven 

Veriinderungen 1m BewuBtsein der Bauptgestalt, sie reflektiert 
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auch die ob3ektUren, gesellschattlichen Veranderungen, 

die den Bintergrund fUr Rites Gesehichte bilden. Die 

unterechiedliche Einstellung zur Gesellsehaft und zu 

sich selbst wird in der ErzShlung vor allem aus den Wider

sprficben der Zeit abgeleitet. Rltas Entseheidung, aus 

Westberlin zurUckzukebren und damit auch den Geliebten 

llanfred zu verlass en, wiicbst nicht primiir aus der Ablebnung 

westdeutscher Verhiltnisse;sonder.n aua ihrer I4entifikation 

mit dem Leben in der DDR, das sie besonders wiihrend ihres 

Praktikums in eiDer Waggonfabrilt kennenlernt. Rita 1st 

sich bewuBt, wie wichtig ibr elgener Beitrag zur Realisierung 

der angestrebten sesellsohaftlichen Ziele 1st. Deshalb will 
.A~ . 

. sie mit Manfred nicbt in~rwesten gehent sondern in der DDR 

am AUfbau des Hozialismus mitarbeiten. Sie will die Henschen, 

die fiir eine ertriiglichere Zukunft arbeiten, nicht 1m Stich 

lassen. Das Menschliohe dieser J\iguren liegt nicht in der 

Leichtigkeit, mit der sie von sich selbst abSeben und 

das Geforderte zu erreichen versuehen. Es liegt 1m durch

gehaltenen Konflikt zwischen den sub3ektiven und den 

gesellschaftlichen AnsprUchen. 

Dieser Roman ist ein wahrheitsgetreues Dokument der 

Haltung einer in der DDR aufgewachsanen Generation, die 

ihre Lebenssituat1on be~aht. Aus d.iesem GrU.Dde ist Rita 

1n Westberlin alles fremd geblieben. Die Entfremdung des 
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Lebensprozesses iat oharakteristisoh fur das Leben in 

Westberlin. Aber das Motiv dar EinSamkeit und Entfrem.dung 

wird nicht al.s Einzelerscheinung d.a..r@estellt, sondern 

s einen wirklichen sozialen Bedin~gen zugeordne t 1 als das 

Wesen der Kapitalistischen Gesellsehaft dargestellt. In 

Westberl!n treten die Fragen nach dem Sinn des Lebensin 

ibr wieder hervort "Was hat es fur einen Sinn, daB wir 

auf der Welt sind? Als ich mit f'!Snfrecl z\lSammen war, verschwand 

diese Frage 9 al.s hiitte aie sieh beantwortet., An ~enem 

Sonntag war sie wieder da 11 15 zwar gefallt ihr des !USere 

des Lebens in Westberlin, aber sie ~ill ~a nicht nur Essen, 

Trinken, Sichkleiden und \-Jobnen& •'Yczu daB man? tragte ich 

mich. Was tat man in eeinen traumhaft schonen Wohnungen? 

Wollin tuhr man in diesen StraSenbreiten Wagen? Und woran 

dachte man in dieser Stadt;ehe man einachlief bei der 

Nacht?" 16 Ihre Fragen naoh einor echten Sinngebung des 

Daseins konnen fiir s:i.e nur in der DDR beantwortet werden. 

Sie spttrt ihre Verbundenhei t Jd. t dem vollen Leben, mit der 

Arbeit und der Brigade ihres Betriebes. Sie sagts "Aber 

die Fremde ist mir fremd gebl1eben und c:U.es alles bier heiB 

und nah".17 

ln ihrem letzten Gesprach mit Manrred iD Westberlin 

iiberdeDkt Rita die symbol1sche Bedeutung eines in Licht 

und Dunkel geteil ten Abendhimmela, die auf die eindeutigen 
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weltanschaulichen Dil~erenzen ~1iachen Rita und Manfred 

hindeutet a "Genau iiber 1hnen verlief • ttuer iiber dem 

gro.Ben Platz• die Gren~e &td.eohe.n ~ag u.ud Nachthimmel". 18 

Der Himmel wird in 4iesem Roman zum Symbol der 

Hoffnung, der sehnsucht, der Liebe und der Trauer. Un4 

wenn sich das alles teilt dann teilt sich auoh der Himmel 

"Den Himmel wenigstens kozmen sie nieht zerteilen", sagte 

ftanfred spottisch. Den Himmel? Dieses ganze Gewolbe von 

Hoffnung und J:)eb.nsucht, von Liebe und ~rauer? 'Doch • , 

sagte sie leise. "Der Himmel teilt sich zuallererst." 19 

Christa Wolf lii.Bt anklingen; daB die Entwicklung 

tragieehe Aspekte enthalt. Die ~zahlaituation wird durch 

dieae tragiachen Komponanten bestimmt. Ritta Seidel 
iiberdenkt ihren Lebensabscbnitt nach dam rleggang Man!reds 

uncl nach ihrem Selbstmordvereueh. Die Zeitdistanz scbiirft 

das kritische BewuBtsein der reflektierenden Gestalt. 

Sie (die Aut orin) fordert auch den Leser auf, die 

Unuberwindbarkeit der dargestellten Situation zu Uber

prUfena Waren die Umstbde, die fiani'red zu Republikflucht 

driingten, nicht abzuwenden? Konnten die HeDSchen, wie sein 

Freund Ma.rtin Jung, Heternagel 1 aber vor all em Rita aut 

ibm keinen Einflu8 nehmen? Oder war die Tragik, die mit 

seiner Flucht verbunden ist, in einer Zeit scbarfer 

Klasaenauseinandersetzungen fiir l'lensehen ~1ie 11m wirklich 

untibereindbar? Die Fragastellungen sind Komplex lUld sie 
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lli\Ss en im Zusammenhang mit den i~:lderspriiehen der Zeit 

und den anderen Gestalten beantwortet \t1erden. 

II 
\,Der Gateilte Himmel gehorte zu den meistgelesenen 

und heiBumstrittenen Biichern, die zum Selbstverstandnis 

der sozialistisehen Gesellschaft Weaentliches beitrugen. 

In der DDR hat man die Selbstkritik an dem System akzep

tiert, weil serade nach dem Hauerbau ein neues P.olitisches 

Bewu.Bts ein bestimmte Fomen de~ systemimmsnenten Kri tilt 

Schon arlaubte. Der Geteilte Himmel ubte einen groaen 

EinfluB auch auf die All tagspoli tik in der DDR. Die tiihrenden 

Kulturfunktionare begannen eine objektivere Behandlung 

der Aufbausohwierigkei ten und t-11del.~priiehe in der l>DR. 

In der BRD dagegen 8Urde dieser ob~ektive Beitrag 

zur deutsehan Teilung als Abweiehunsserscheinung oder gar 

alB verdeltteY Widers tand gegen den SE»-Staat veJ.'S tanden' 

"Gerade im Westen ubersah man da'bei allerdings, da8 die 

neuen formalen Mittel uberhaupt er:st in einer Gesellschaft 
.. 

zum Tragen kommen konnten, die ihres Uiberlebens und ihrer 

Erfolge sicher ganug geworden t1ar, um auch die Existenz 

von (zuniichst noch vor allem aie fascbistische und biirger

liche Ges ellsehaft vererbten) WidemprUohen anzuerkennen", 20 

meint Alexander Stephan. 

Christa Wolf gewinnt wie andere Autoren, wie z.B. 

Strittmatter, Hermann Kannt und Erik Neutscht ihren Stof~ 

aus der Gescbichte• die sich seit 1945 aut dem Gebiet der 
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' 

DDR vollzogen hat. Des~egen begnijgan eich diese Schritt-

steller nicht damit, einen episc.hen Vcrgang chronologisch 

zu erziihlen, sondern entseheiden sich ft\r eine Struktur, die 

die Beziehung J.~dschen dem erzahl ten Geschenen und dem 

krit1sehen Urte11 des Autors ausdrlickt. Strittmatter leistet 

das durch einen Zeitsprung zwiSchen den beiden Teilen seines 

Romans , und Wolf und ltant durch die Riick.Gchau. Auch 1m 

Getailten Himmel \'Jird die Geschiehte vom Ende her ereiihlt. 

Duroh die RUck:Schau auf des V ergangene warden die ehemals 

'passive' H&ndlungen Rita Seidels 3etzt bewuBt und kritisch 

analysiert. Die Beziehung zwischen Vergangenheit und 

Gegenwart wird reflektierend dargestellt. Das "geistige 

Erfassen" der Situation erfordert daS Nachdenken. Das 

Naehdenken ist bier selbst zum Gegenstand der Darstellung 

geworden. Die Ge.sobichte wird im ''Gete~.lten Himmel" immer · 

wieder durch den GenesungsprozeB unterbrachen und damit 

auch die Emotionalitat dar Darstelluns~ und ea bietet der 
elot 

Erziihlerin eine I1ogl.iehkei t, daG Gescheh,_ episch~ zu 

objektitieren. 

In eiDer Akademie-Diakussion hat Ohrista Wolf von den 

Schwierigkeiten gesprochen, die richtige EraiihlweiiiefUr ihre 

Geachichte zu finden. 11Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis 

ich die Ztleite Ebene ala Hi ttel fand. n 21 Bier ging es tat

saohlich um die Dialektik zwischen denl~Unmittelbaren 

Erleben" und dem "Geis tigen Erfassen" t wie Konrad Wolf 

es nennt. 
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~ ~· Wolf, zitiert von Peter Gugisch, Christa Wolf, 

aus Literatur der Deutsehen Demukratischen Bepublik, 

Einzeldarstellung, herausgegeben von Hans JUrgen Geerdts, 

Band I, s. 345) 



3t Kapitel 

Der meitseschichtliche Hinter~ zu gem Roman 
"tier ieie11te fi@ei!': 

Wenn man einen Blick auf die Geschichte DeutschlandS 

der sechziger Jabre wirtt, dann steht 4aS Datum 1;. August 

1981 1m Mlttelpunkt. Ich babe den Begri.ff "Deutschland" 

(der sich aut beiden Teile Deutachlands bezieht) absichtlich 

benutmt • weil cU.e Mauer in Berlin eine Spiegelung der 

gespannten Beziehuns zwischen beiden deutschen Staaten 

daretellt. Im Sommer 1961 verscblirtte sich die Situation 

mwischen der BBD und der DDR, und aine Nomalisierung 

der Beziehungen zwischen beiden dt. Staaten wurde unmoglich. 

Zudem war auch die Weltlage gespaunt. Elne Gipfelkonterenz 

zwischen dem sow3etischen Staatschef Chruachtschow und dem 

08-Prasidenten Eisenhower 1m Mai 1960 in Paris schei terte, 

ein weiteres Treffen in Wien 1m JUDi 1961 mit dem neuen 

US•Priisidenten Kennedy brachte auch keine LOsUDg der 

Spannungen. Man befand sich mitten im sos. 'Kalten Krieg' 

Die tlauer ist ein steingewordenes S~bol dieses Kalten 

Krieges. 

8 Nach DDR•Auttasaung wura.en NA~.Stabs- und Truppen 

Ubungen an der Grenze der DDR abgehal teD• In den mili tiir

politischen Plannungen wurden Varianten sines begrenzten 

Xrieges gegen die DDR und andere sozialiStische Staaten 
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erprobt. Der Phychdog1sche Krieg wurde verstiirkt. AuBerdem 

tiihrte die Regieruns der BRD e1nen Wj,rtsohafts Krieg gegen 

die DDR. Im Herbst 1960 kiindigte die Bundesregierung die 

bestehenden BandelevereiDbarungen mit der DDB. Obwohl 1m 

Dezember die Ki.indisuns zuriickgenommen wurde, ergaben sioh 

schwierige Probleme tti.r die Volkswirtschaft der DDR, die auf 

wiatige Ueterungen aus der BRD angettiesc war. Plananderungen 

und Umstellungen in der rroduktion muBten vorgenommen werden. 

Die SicherungslllBBnabmen vom 1'• August haben sichtbar gemacht, 

schrieb eine Zeitlmg in der BRDt daB die Regierungspolitik 

der BRD, ttdie mit Bilte von R\istung und Starke die Wieder

vereinigung erreiohen wollte, gescheifert ist." 1 

Aber auBerdem Kalten Krieg war auoh die Flucht 

vieler ·'denachen nach dem Westen ein eutscheidender Grund fiir 

4en Mauerbau. Die FlUchtlingszahl.en namlich atiegen stiindiga 

1959 verlleBen 143,000 BUrger <U.e DDBf 1960 schon 199,000 

1961 kaJien 1m Honat durchschld ttlich ~ ,ooo Mens chen in den 

Westen. Und das Gefiihrlichate fUr die DDR war, daB etwa 

die Biltt der Fluchtlinge Jugendliche unter 25 Jahren waren. 

Diese ffewegung war bestimmt sehr nachteilig fiir die 

Wirtschatt der DDR. Daa wichtisste Motiv tur die Flucht mua 

d1e Lockungen des westlichm Lebensstandarcls gewesm sein. 

Aber auch die Manschen in solchen B~rufen, in denen man in der 

BRD mehr Geld als in der DDR verdienen kann, verlie8en die 



DDR • cMo verlieSen z.B. iiber viertausend lrtzte zwischen 
X 

1952 und 1961 die DDR, weil sie in der freien Pra_!is in 

der BRD bessere Zultunftsmoglichkeiten sahen. Die 

'Republikflucht' war offensichtlich der Grund fur eine 

stand1ge Schwachung der Wirtschaft, wei1 daduroh Techniker 

und Facharbeiter entzogen wurden• Die 8konom1sche Verluste, 

die die DDR 1n der Zeit der offenen Grenze erlitten hatte, 

schatzte ein W1rtschaftsw1ssenschaftler auf 120 Hilliarden 

Die anderen GrUnde fur die Flucht liegen in dem 

Phanomen der Uberganssphase vom Kapitalismus zum Sozialismus 

in der DDR, und in dem noch Dicht ~twickelten sozialistischen 

BewuBtsein. Vor den Umwandlungsm.aanohmen, die das tradition

elle DeDken und die traditionelle Lebensweise in Prage stellen 

sollten, hatte man Angst. Deswegen waren die Monate nach 

der Sicherung der Staatsgrenzen eine Zeit verstarkter 

ideologischer Auseinandersetzungen und Kliirungsprozesse in 

der DDR. lat bebarrlicher ideologiseher Arbeit muSte die 

SED die Henschen iiberzeugen, daB der Mauerbau ihren eigenen 

Interessen entsprach. Aber es gab eine Anzahl von Burgern, 

besonders die etwa 100 ,ooo 'Grentganger' , die in der Zeit 

der offenen Grenze in Westberlin gearbeitei- batten, und 

denen es scht'lerfiel, die Politischen ZusammeDbiiDge zu 

begreifen bzw. d.iese Realitat zu akzeptieren. Der I'Jauerbau 

brachte auch ;ersoDliche Barten UD4 Probleme mit sich. 
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Aber auch der llteren Generation, die vor dem Aries in einem 

Gesamtdeutschland ' gelebt hatte, fiel es emotional schwer 1 

die geteilte Stadt und demit auch keine Hoffnung aut 

Uiedervereinigung zu sehen. 
J.e.r 

Aber eret;'Iiauerbau ermoglichte iiberhaupt dle foli tische 

und wirtschaftliche Konsolidierung·der Deutsc~n Demokratischen 

Republik• Jetzt war die DDR international anerkannt. Auch der 

Westen konnte die DDR ale einen sozialistischen eigenen Staat 

nicht mehr iibeJ.~S ehen. 

Die KoDSoliderung der \-llrtsehaft driicktte sich iD dem 

Motto ausa "In der gl.eichen Zeit fur- das gl.eiche Geld mehr zu 

produzieren." Wie es auch in einem Landeskurultbuch der DDR 

heiBta "Es gab keinen anderen Weg, die wirtschaftliche !age 

zu bessern, ala zeitweilig die Arbeitsproduktivitiit und die 

Warenproduktion bei etwa gleichbleibendem Niveau der LOhne 

betrachtlich zu steigern .. Und aut tiese Aufgaben konzentrierten 

sich seit dem Spatsommer 1961 die ProdUktionsinitiativen 

der Werktatigen." 2 Es galt zuerst~ die Arbeitszeit voll 

aus zunutzen und die Norm en zu erhahen. Schl1e811ch traten 

die Verbesserungen der Technologie und die Schaftuns tecbni.sch 

begrlindeter Arbeitsnormen in dem Vordergrund. Das Produktions

aufgebot leitete einen Umschwung in der ~irtschaftlichen 

Entwicklung der DDR ein& "Die Arbeitsproduktivitat stieg 1m 
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. e. 
1. Halb3abr 1962 um 9 Prozent, die hdustr~produktion 

I 

erh6hte sich um 7 Prozent." 3 

Im Jun11963 fand eine Wi»tsehaftskonferaz des ZK 

der SED und dee Ministerrates der DDR statt. Aut 1hr wurden 

vo~lem Ma8nahmen zur Veranderung der Wirtscbaftslei~~ 
beraten. Auf der Grundlage der BeschlUSse des VI. Partei-

tages wrde das Neue Okonomisehe S~tem der Pl&DJiung und Leituns 

der Volksw1rtscbaft (NOS) eingefUhrt. Die ausschlieBlich 

zentrale PlallJlung wurde autgegeben• und die einzelnen 

Betriebe enthielten mebr Entscheidungsunabhiingigkeit und fjir, 

den gesamten Produktionsproze8 gr68cre Eigenverantwortung. 

Als die eingeleiteten MaBDabmen die gewUDschten Wirkungen 

Dicht erbrachten, wurden weitere Veranderungen eingetiihrt. Beeo

Besonders nach dem VII. Parteitag wurden die relativen Freiheiteh 

der volkseiganen Betriebe wieder eingescbrankt, und die 

Rilckkehr zur zentralen Planytung eingelei tet. Otfiziell war 

auch nioht mehr von NOS, sondem ab 1967 vom "0konomischen 

S)'Stem des Sozialismus" (OSS) die R~de. Es wurcten volk8eigene 

Kombinate gebildet• die auf der Grundlage des Staatsplanes 

arbeiteten. Die Konzentration un4 t)pezialisierung stand 1m· 

1'11 ttelpunkt. Bei der ZusammeJlfassung der Betriebe zu Kombi-

naten und der Spezialisierung ihres ProdUktioDBprogrammes 

wurde die hohere Arbeitsproduktivitat erzielt. 
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Wenn man einen Blick auf das t-Tachstum des Br'!t~~

sozialproduktes wirtt, dann wirtldeutlich, daB das 

Nationaleinkommen voa.. 30 Milliarden Hark im Jahre 1950 aut 

108 Milliarcien t1ark im Jahre 1970 ans'tieg, sich also mehr als 

verdreifacht hat. Die D~, zweitstarkste Wirtscbaftsmacht 

des . OstblockS 
1 
hatte am Ende der sechziger Jahre den zehnten 

Platz aut der Liste der Industriestaaten erreicht. Hit 

dem wirtschaftlichen Aufstieg Gins auch eine Verbesserung 

des Lebenss tandards und anderer Beiangungen des iaglichen 

Lebens eiDher. Auch die mittlere Generation emptand ~etzt .. ~ 
die . abs cha tzige Bezeichnung der DDR .. ~ufgewachs en war; und 

ihre Lebenssituation bejahte, fiihlte sich sowiiao mit dem 

Staat verbundena "Die jungere Generation ihdessen, ein

schlieBlich derer, die altmahlich in verantwortliche Steliungen 

von Partei, Verwaltung und Wirtschaft aufstiegen oder als 

Sportler im Auslande mit Leistung und Vaterlandsliebe aut

zuwarten batten, fiihlte sich dem Staat ••••• generell verbunden. n4 

Was die FraueDSituation in der DDR angeht, so sieht 

man, daB die materiellen Bec1J.nswtgen gtinstis sind• clie 

Situation der Frauen zu verbessern und eine gleichberechtigte 

Stellung der Jlrau in der Gesellschatt zu emogliohen. Rund 

lo Prozent all~ Frauen in der DDR sind erwerbstiitig, und ein 

Drittel der Abgeordneten in der VolkSkammer sind Frauen. 

Die Berutsta~igkeit der Frau in der DDR ist - aus volks-

• als Zone• unertraglich. Die ~tinge Generation, die in der 
DDR aufgewacbsen war 
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wirtschaftlichen wie a~deologischen GrUnden - eine 

Selbstverstandlichkeit. ~ch tm akademischen Bereich 1st 

cU.e Situation der Frauen besser g~:orden. Der Anteil der 

Autorimlen der U.teratur hat zusenolDlllen• Viele Frauen 

betrachten daB Schreiben als "Instrument 4er Selbstver

wirklichungn, meiata Christa Wolf (Vgl. Christa Wolf im 

Gespriich mit Wilfried F. Schollert nlch bin schon fur eine 

gewisse Masslosigkeit", aus Christ:t.tfolf, I1aterialienbuch 

Brag. Klaus Sauer• Luchterhan4 Verlag• 1979, s, 61). Auch 

in der DDR•Literatur war der Autstieg der Frau in berufliche 

Positionen und gesellschaftlichc Verantwortuns Gesenstand 

Zablreicher Romane. 

Noch e~deres zei tgeschlohtliches Phanomen, das 

in der Arbei tswel t des RomaDS einen besonderen Ausclruck 

tand, ist der sozialistische Wettbewel:b. \~ie er auf die 

Arbeitswelt wirktet werde ich 1m IV. Kapitel diskutieren, 

hier m8chte ich zuerst allgemein Uber den sozialistischen 

Wettbewerb schreiben. 
~ 

Der sozialistische Wettbwerbt?dem SOzialismus 

eiiene Methode• der zur Entwieklung dar Masseninitiative, 

zur beaten Arbeitsleiatuogen UAd ~ Steigerung der 

ArbeitssproduktiVitit in der kameradschattlicher Zusammen

arbeit dienen sollte und indem Sbne es sich vom 
t"" 

Konlt$nzkampt um Markte und optimale l?ro:ti te izmerhalb 

des kapitalistischen Wirtschattss~tGmS unterscheidete 



wirkt auch manchmal als harteres Hetteifern Zttliscben 

Individuum oder :Setrieb~n. Von dem t•larktatigen wird es ale ein 

hoher ideal/er Lohn ges eben, wenn er oder s ein Betrieb 

ausgezeichnet werden - mit Orden und Ehrenbannern , denn 

dann ist ibm eine ErwiihDUDg im Fel:'nSehen und in den Zeitungen 

m6glich: "Die Auszeichnung von Einzelpersonen oder Kollektiven 

fiir hervorragende Leistungen erfolgt dw:oh Organe bzw. 

Beauftragte des Staates. Formen der Auseeichnungen s~d vor-

. wiegenda Pramien und Vergiitungen, Lob, Verottentlichung an 

Wettbewerbste.Celn bzw. in der Prease, Verleihung von 

Ehrentiteln. Ehrenbannern, usw" ; erwahnt Bendrik Bussik. 

Der Wunsch nach indi vi dueller AnerkennUDg tiihrt 

manehmal auch zu eUerauehtige Ko!lkurrenz zwischen Indi viduem 

oder einzelnen Betrieben. Manchmal hat es auch positive 

Auswirkungen fUr die Steigerung der Arb&itsproduktivitat. 

Jede Branche hatte z.B. 1978 '30 gute Tat'en• zu Ehren des ~o. 

Jahrestages der DDR-GrUndung •e~p~chen. Solche Versprech

ungen zu hoherer Leistung sind eine Methode des sozialistischen 

Wettbewerbs. Die Bescbliisse des VI. Parteitages der SED, der 

1m November 1963 staatfand, gaben dem soaialistischen \tlett

bewerbs.neue Impulse. Der Kampf um den wissenschaftlich

tecbnischen Fo~tschritt stand tm Mittelpunkt des Wettbewerbs. 

Die Werktatigen zahlreicher Betriebe kon~entrierten sich 

auf die Erfiillung des Planes" Neue ']ecbrdk." 
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Im abscblidenden Kapi tel werde !ch dies en 

zeitseschichtliohen Bintergrund mit dam Inhalt des 

Romans vergleiche.n, inwieter.o diese Zeltgeschichtliche 

Fakten im Roman verarbeitet worden sind.. 



4. K!pitel 

Wie bereits aus dem "Ibnalt des Rom.allB" ersichtlich, 

enthiilt Ohrista Wolf's "Der geteilte Himmeln eine Vielza.bl 

von Informationen zum zeitgescbichtlichen Bintergrund der 

Bandlung. Dae wird besonders deutlicht wenn man den Inhalt 

des Romans mit dem zeitgeschichtliChen Bintergrund vergleicht. 

Ich bescbranke mich hier auf folgonde Themen: 

1. Die gespannten Beziehungen zwischen Oat und West. 

2. Republikflucht und die Konsequenzen fur die 
Wirtschaft und fUr die Familienbeziehungen. 

3. Dar ~~uerbau. 

4. Das Bild vom Westen und Sozialiatiscbes Selbst
bewuBtsein in der DDR. 

5. Die Arbei tswel t in der Dl>R. 

1. Die sespannten Beziehuns,en eziscaep._Ost und West: 

Wie ich schon 1m vorherigen Kapitel uber die gesp~ten 

Beziehungen zwischen Ost und West in den sechziger Jahren 

angedeutet habe, findet man sie aueh im Roman an verschiedenen 

Stellen und in verachiedenen Pormen wieder. Schon am 

Anfang des Romans iS t indirekt die Rede von der Gefahr des 

Krieges, wodurch die Jsychologische Situation der Mens chen 

in der DDR vor dem Mauerbau ausgedriicltt wirda "Die Leute, seit 



langem an diesen verschleierten Himmel gewohnt 1 tanden 

ibn auf einmal ungewolmlieh und sehwer zu er~agen, •••• 

Die Luft legte sich schwer aut si.e, und das Wasser -

dieses verfluchte Wasser, c1aS nach Chemie stank, seit sie 

denken konnten - sehmeckte ibn en b:i. tte-r." 1 Di.e Leute 

lauschen <U.e Stimme des Radiosprechars 1 und von Xriegs-

gefahr 1st <lie Redea "Also kehrten wir zu unsezoer alltiiglichen 

Arbeit zuriick, die wir fiir Augenblieke unt~..1'brochen batten, 

der niichtex"nen Stimme des Radiospreehers lauschend und mehr 

noch den unhorbe.ren Stimmen sehr naher Gefahren• die alle 

tijdlich sind in dieser Zeit.n 2 

lndirekt l<Ji.rd durch den 11auerbnu dies e Gefahr des Krieges 

auch abgewendet, und die Stadt ~tird wiede.r hei.B und lebendig, 

sie "gab Leben und for<lert Leben, taglioh. •• 3 Dae Leben 

liutt normal ab, und die Leute ge~1~bne.n sich wieder dara.n, 

ruhig zu schlafen. 

Die Spannungen zwischen Ost tm.d West werden 1m Roman 

besonders 1m Betriebsfeld, in der kropagandaschlacbt gegen 

die DDR und in der Kiindigung des Vertrages fiir die Aus

lieferung des tlaterials, von dem tie Betriebe in der DDR 

abhiiDgig sind, deutlich gemachtt Es wi1."d sogar versucht, -

Arbeitskrafte von der DDR abzuwerbent heiBt es. 



Ala die Produktion in der Haggonbau-GmbH, die 

ehemals zu Gesamtdeutachland gehorte, alW irgendwelchen · 

Griinden absinkt, wird es im Westen in allen ttedien 

propagiert1 "Die Spannungen, scbien cs • denen das ganze 

Land seit Jahr und Tag ausgeset~ war• hatten sich nun gerade 

auf dies en einen Punkt zusamme11gezogen. Sogar die 'dr\iben' 

nahmen nun von ihnen Notiz; ihre Sender waren sicb nicht 

zu schade, fast jeden Tag Neuigkeit aus der •vom Untergang 

bedrohten, ebemals blUhenden Mildner-t-lasgonbau - GmbH' zu 

verbrei ten - ~Jahres 1 Erlogenes • Halbwabres." 4 

AlS der Werkleiter dieses Waggonwerkes auf Dienstreise 

nach Westberlin geht, kehrt er Dicht mehr zurtick. Er wollte 

sich der Verantwortung fur den ProduktioDSeinbruch entziehen~ 

und in Westberlin wird ibm geholfent. sich von dem Konflikt seines 

Gewissens zu befreien: "Sogar der alte Werkleiter sprach uber 

den w es tliehen Runclfunk. Er babe sehon lange gewuat, daB er 

auf verlox•enem Posten stehe, aber erst in letzter Zeit hatten 

Freunde !~eholfen, sich durch die eintig richtige Entscheidung 

aus dem R.onflikt seines Gewissens zu befreien. Seine Arbeiter 

aber, deren freiheitliehe Gesinnung er kexme, grW3e er 

aus dem gluc~licheren Teil Deutsehlands und stelle ihnen 

cmheim, das gleiche zu tun wie er selbet." 5 

Die Reaktion auf diese Rede des alten Werkleiter~ 

1st 1m Betrieb, wie man erwartet, Emp8rung. Die Rede wurde 



in der FrUhstUckspause uber den BetrlobsfuDk gesendet, 

und die BetriebsfUDkredakteurin kommentierta "Genossenl 

Kollegenl So spricht ein Verrat&r an unserem Betrieb, an 

unserem Staat, an UDS allenl" 6 

Das YJaterial fur den Betrieb vom Westen wird 

gekUndigt, und daB beeintlu8t die Produktion. Wendland, der 

neue Weri~ erkllirt die Situation illl Betrieb: "Wir 

bauen den neuen Wage:u nichtl - Bestimmte Metalle, die vir 

brauchen und aus dem Westen bezogent, sind UDS geldindigt. Die 

wissen immer ganz gut, womit sie 'WlS gerade driicken kcbmen." 7 

Aber Wendland und Metemagel geben den Kampf nicht 

aut und versuchen, unabhtingig vom Materiallieterungen des 

Westens zu arbeitena "Wir bauen den \>lagan spiiter. Hier sind die 

neuen Haanahmen, die wir einleiten milSsen• um. von den Hetallen 

unabhiingig zu sein1 mit denen man uns ~etzt erpressen will." 8 

2. 

Die RepubUktlucht, die bis zn dem Zei tpunkt des 

Mauerbaus ihren hCSchSten PUDkt erreichte• linden wir auch 

1m Roman, und zwar 1m Zusammenbang mit ihren wirtschaftlichen 

und Familienkonsequenzen. Die Fliichtlinge werden nicht be

urteilt. Anstatt "Flucht" werden andere AusclrUcke benutzt, 

wie z.B. •weggegangen', clriiben geblieben', 'nicht zuriick

gekehrt• usw. Das Bauptmotiv tiir die Flucht 1st, in dem sog. 
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'gliicklieheren•, 'treieren• Teil Deutschland leben zu 

k§smen. Aber die Leute haben aucb Angst vor den grfindlich 
yV . 

veranderten Verh!ltnisseyin Ostdeutschland. Das BeWUStsein 

des Somialismus 1st im Volk noch n1Cht gen~gend entwickelt. 

Dennoch gibt e~ Piguren ill Roman• wle tleternagel Wendland, 

Schwarzenbacht Bita, usw. die die LebensgrunCiSiitze aller 

Henschen einmal bestiuen verden, die a1s reale Sozialisten 

dargestellt werden. 

·Die llonsequenzen der Plucht fiir die Wirtschaft 
.eAV 

verden in der Form des Mangels an AJ.'beitskriit¥ 1m Betrieb 

dargestellt, In Rita's Betrieb ist tmmer wieder •om Mangel 

an Arbeitskriften clle Rede. Dem werkleiter Wendland, 4er bemiiht 

ist, die Planerfiillung zu erreichen, gelingt diese nicht, da 

die Produktion 1m Betrieb absiDkt• Er schlldert die Lage 

1m Betrieba "Planruckstand soundso viel Prozent, &Dgel an 

Material, Mangel an Halbtabrikaten, vor allem Mangel an 

ArbeitskrUten. Er n$te ZahlenJ SoUQ.clsO viel Schlosser, 

Tischler• SchweiBer feblen im Waggon\J1erk, soundso viel 1m 

ganzen Bezirk.n 9 

AuBer diese~wirtscba!tlichen Konsequenzen wird 

die Republikflucht' 1m Roman auch 1m ZUsammen mit P8Jilil1en

beziehungen dargestellt. Durch die Flueht wurden vtele 

Familien getrennt. Die Leute haben emotional gelitten. 

Solche Familien findet man auch ia Roman. Die Eltern von 



Ritas Klassenkameradin Sigrid sind mi-t zwei kleineren 

Gescbwistern 'weggegangen' • Zwar wuBte Sigrid von der llucht1 
wollte aber Dicht mitgeben. Sie ist alleine zurtickgeblieben 

und leidet unter ihrer EiDsamkeit• Ihre Situation wird noch 

schlimmer • a1s sie vom tl&Dgold, d~v a1s machtsiichtiger 
I 

HeDSch tm Roman dargestellt wird, im UOte~icht vorgeworten 
...... 

w~a "So. Sie haben es gewuat .... BAne nette Vemchwyrungl 

EiD Arbeiter verliBt seinen Staat,<lte Republik• SeiDe Tochter 

beliigt diesen selben Staat. Ibre Freundin, die genauso vom 

Stipendium der Arbeitermacht st-Jdiert; hillt 1hr dabei." 10 

Und Sigrid wie Bita, die mit ihr tlitleid hatte und 

am Anfang ihr geholfen hatte, die Nachricht fiir ein paar Tagen 

zu vereteeken, stehen vor der Getahr, aus dem IDStitut 

binausgeworten zu werden. Aber Scbwarzenbach steht doch zur 

Verfilgung, Sigrid zu helfen: "Er rief Mangold zu: Sorsen 

Sie lieber <iafiir1 dd eine Sigrid merlttJ FUr die ist die 

Partei cia, was 1hr auch passiert. • FU» wen denn sonst, 

wenn nicht tiir sie•" 11 

Die Republiltflucht Manfl'eds • die im Zentrum der 

Bandluns des Romans steht, 1st auch <las wichtigste Ereignis 1m 

Roman AU.Serhalb Bita•s emotionellen Leiden durch sein •weg

geben' • hat es negative Konsequenzen aueh fUr seine Familie, 

selbat da er seine El.tern nicht mebr achtete und immer gleich

gl.iltigeyr ihnen gegeniiber blieb. Seine i'Iutter s.ehnt sich 
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nach ihrem Sohn, wlrd krank vor VerZt'1eifelung uber 1hr 

verlorenes Leben und stirbt: "Die energische, lebensgierige. 

Frau Berrfurth w1rd beerdigt, und ihr Sohn ist nicht dabei, 

datUr geht e~derer an der Selte ihrer Schwiegertochter."12 

Die Beziehungen zwischen getrennten Familien oder 

Verwaudten werden in der Form des B~ie.t~Jechsels und auch 

als Verwandtenbesuch geschildert• Als r~red's Mutter ein 

Packchen West-Kaffee von ihrer westlichen Schwester bekommt, 

denkt sie: "Daa erste Piickchen nach langen Jahrenl Endlich 

geh6rt man auch zu ~enen, die die Nacbbarin mu eiDer Tasse 

West-Kaftee einladen konnten." 1' 
Oder die Szene 1m Restaurant in Heat-Berlin, wo der 

"Onkel aus der Zone" von seinen \l7eStlichen Verwandten 

eingeladen wird. Fiir die DDR wird hier nicht nur die ab

schiitzige BezeichnUDg 'die Zone' Ver\1Gndei;- eondern en wird 

such versuchtt einem Gast aus der DDR zu zeigen, wie viel 

beseer es den Leuten in Westdeutschland gehe. 

3. Der Mauerbau 

Die gespannten Beziehungen zwischen Ost und West 

und die schlechten Folgen der Massenflucht fur die wirtschaft 

der DDR•wuen die Hauptanla8e fiir den &uerbau. Obwohl der 

Hauerbau immer im Hintergrund des Romans steht, wird er nur an 

zwei Stellen angedeutet. Einmal von Rita, ala sie Schwarzenbach 



1m KraDkenzimmer erziihl t: "Der Sonntag nach meinem 

Besuch bei Manfred war der cl;-eizehnte August." 14 Also 

1st sie Kurz vor de:m Mauerbau vom \tieatberlln zurUckgekommen .• 

Der Mauerbau wird noch einmal 1m Mmtreds Briet 

• Martin Juns erwiibnt. Dort heiBt es: nzwar gehore ich 

nicht zu clenen, die regel.mi81g an die Nauer pilgem, um 

sich aut angenebme Art zu gruseln. Aber ich bOre ~a nocb 

Eure Sender • und so lange bin ich noch nicht weg, daB 

ioh mich an Jlichts mebr erinnern konnte." 15 

Wie ich schon 1m vorherigen lapitel erwlhnt habe, 

1st nicht der Mauerbau, durcb den die Teilung Deutschlands 

getestigt wurde und die Bottnung auf' l-Jiedervereizdgung 

Deutscblands begraben werden muBte, 4er ur&prRDsliche AnlaB 

tiir den Roman, sonclern das Tbema d.&r beiden verschi.edenen 

Lebenslll0glichke1ten in der Ubergan~pllase vom Kapitalismus 

zum 8oeialismus. Aber da, der Mauerbau deS wiohtigste Zeit

ereignis in dieser Zeit war, spiegelt es sich auch 1m Roman 

wider• inwieweit cladurcb das Leben cler l'lenschen beeintluBt 

wurde. 

4. Das Bild vom Westen und SOTZlialistisches Selbst
'iieWUiitselii Iii der DDBa .. , I 

Das klischeehafte Bild vom ties ten ale • treieren• • 

'gliicklicheren• Teil Deutscblands findet man ebenfalls im 
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G,teilten Himmel. Diese Ausdr«cke werdea immer wieder 

benutzt, llenn auch ironisch: Der alte vJerkleite», · der 

von eiDer Dienstreise nach \tlest•Berlin nioht zuriickgekommen 

1st, ngrUBe seine Arbeiter aus dem gl\ickl1cheren Teil 

Deutschlands und stelle ihnen a.Dheim• <las gleiche zu tun, 

wie er selbst&" 16 Auch die Szene, in der sich die Leute 

auf dem ~urm drangen, eine westdeutsehe~ Stadt zu sehen: 

"Alle Leute auf dem Turm drangten sieh in der nordwes tlichen 

Ecke zusammen und starrten auf die Ferne, im Dunst verschwimmende 

Andeutung einer westdeutsoben Stadt wie auf eine Fata Morgana."17 

Nach der Fluoht M&Dtred'a will auch seine Hutter 

mit ihrem Mann in den Westen fliehen. Frau Berrturth, die 

clas neue System in der DDR immer oJs lastis empfunden 

hatte• freut sich 3etzt auf die l10glichkeit in den \-Jesten 

gehen zu kounen: "Fliehen?• sagte Ben Berrfurth. 'Warum 

denn? und wohin? • Hann Gottes • er t<1eiB ee nicht I In die 

Freiheit ... endlichl Und ware es n~t weil Eltern zu ihrem 

Kind gehOrten," 18 

Als Rita 11m in West-Berlin besu.cht, benutzt 

auch Manfred den selben Ausdruckt ''Nun sieh 41ch um. Die 

treie Welt liegt air zu FUssen." 19 

Aber die Autorin steht diesem klischeehaften Bilde 

immer kritisch gegeniiber. De.s wird. besonders deutlich, ala 



Rita in westberlin 1st. Es scheint ibr, als babe die 

"millionenfache Menschenmiihe, stelfaslich neu die 

Unorclnung, das Chaos vom Leibe zu halten. nicht ausgereicht 

gerade fur 4iesen Ort. Eine Stadt in der Umarmung des 

Augenblicks, zi ttern4 vor dem unausbleiblichen Einbruch der 

Wirklichkeit. Bundertmal Ausprobiertes t Verworfenes wurde 

abermals wie solicle Ware aut den Markt (:!ebracht. Und der 

Mensch, dies em Ausverkautt ausgolietut, merkte nicht, da.B 

er nur noch wenige wohlberechnete Pigu.ren abschri tt ..... u20 

Bier erst vollendet sich das Motiv der Einsamkeit und der 

Entfremdung. Es wird seiner wirklichen sozialen BediDgung 

zugeordnet. Rita begegnet der Entfremdung nicht ale einer 

Einzelerscheinuns. sondern als dem '1esen der KapitalUtischen 

Gegenwart. In Westberlin trefen d!e Frasen nach dem SiDn 

des Lebens wiecler deutlicher hervorl n\vas hat es fUr eillen 

SiDn, daS wir auf der Welt sind? A1s ich mit Manfred 

zusammen t1ar, ve1'19chwand diese Frase. a1s hatte sie sich 

beantwortete An ~enem Sonntag war Sie Wieder da." 21 

Zwar gefill t ihr wohl das AuBere des Lebens dort; 

"Ich konnt0 mir genau vorstellen1 t'lie gern ich in solchen 

Laden einkauten wiirde. n22 Aber sie wiU nicht nur F.ssen. 

Trinken, Sichkleiden und Wohnen: "Hozu a8 man? •••• Was 

tat man in seinen traumhatt schonen Hohnungen? Wohin .tuhr 

man in diesen straJ3enbreiten Wagen? Und woran dachte man 
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in dieser Stadt, ehe man einSchlief bei Nacht?1123 lhre 
~ ~ 

Fragen zeigen vom Wunsch und ~ Straben nach echte» 

Simlgebung des Daseins. Und ~slob nur mit der 

sozialistischen Gesellschaft identitizieran. ID Westberlin 

bleibt ihr alles fremd* "Vieles gefallt einem, aber man 

hat keine Freude daran. Man bat dauornd <las Gefiihl, so sich 

selbst zu schaden. Man ist schlimmer ala im Ausland, weil man 

die eigene Sprache hort. Man 1st auf scbx>eckliche Weise in der 

Freade." 24 

Und weil es ilU." unmoglieh seheint, in Westdeutschland 

iu bleiben, kehrt sie .nach einem kurzen Besucb ihres Geliebten 

Manfred wieder in die DDB zuri.iekt auch wenn sie emotional unter 

ihrer Entseheidung leidet. Aber spater siegt ihr sozialistiscbes 

BewuBtsein und am Ende hat sie keine Angst mehr, ein Objekt 

der Geschichte zu sein. Sie wird zum Sub~ekt der Geschichte, 

und es ist der erste Tag ihrer neuen Freiheit& "Sie weiB, 

daB sie manobmal mtide sein wirdt manobmal zornig und bose. 

Aber sie hat keine Angst. Das wiegt alles auf: DaB wir UDS 

" gew6hnen, ruhig zu schlafen. DaB wlr aus dem "'Jollen leben, 

ala gibe es \ibergenug von diesen seltsamen Stoff leben. Ala 

k6zmte er nie zu En<le gehen." 25 Rita's Entscheidung filr ~ 
eiDe veraukwortliche LebensweiS~eflektiert auch das Bild 

der 1rauen iD. der DDR und ihre Moglichkeiten, miindig zu 

werdea. So steht am EDde die Autorin vollig auf der Seite 

ihrer Beldin, ihres sozialistischen BellUBtseins, es wird 
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aber die soeialistische Gesellschaft in der DDR nieht 

idealisiert und ohne Widersprtiche dargestellt. Die realistiache 

Darstelluns der Arbeitswelt, mit der ich mich 1m folgenden 

beschiiftige, ist ein Beweis daftir• t-rio ob~ektiv Christa 

\lol..t ~eden Yiderspruch, ~eden lonflikt in cler Gesellschaft 

ertaat. 

5. Die Arbeitswelt der DDR 

Wie ich sehon 1m vorherigen Kapitel gezeigt habe, 

werden die secbziger Jahre in der DDR als Konsolidierungs

phase ·der sozialistischen Wirtschaft 'b:ezeichnet. Aber mit 

welchen Sohwierigkeiten man diese Konsoli4eruns erreichte, 

4a An.tang der eechzi~er Jahre dooh eine Ubergangephase 

"' henschte und das .,:olle sozialistiSehe BewBtsein noch 

Dioht entwiokelt worden we.r, findet man in seiner Tiefe 

ill Roman. Es is t Dicht m8glich, in den landeskundlichen 

~ellen oder GesehichtsbUchern solohe Alltasafakten, 

Problema und Ertehrungon mit Einzelheiten vorzufinden. Das 

tindet man nur in der Literatur. Die einzelne Person 

ist fUr die Gesebichte unintereaaantt i.n der Literatur 

aber sind die Individuen so verarbeit&t, daB durch sie 

'die' ganze Gesellschatt (das Allgemeine) sichtbar wird. 

Wenn man die VerhaltDisse 1m Waggonbau-Betrieb, 

1n dem Bita in den Ferien arbeitet, betrachtet, dann verden 
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die WidersprUche, die ungUDstigen Seiten des sozialistischen 

Wettbewerbs deutllch. 

Die Brigade Ermiseh, in der Neter.nagel frUher 

Meister war, und ~etzt auch Rita erbeitet, ist eine 

bertihmte Brigade. Von dies en • tiichtigen Zwllf' iet sogar 

in den Ze1tungen die Rede. Sie wurde aueh vielfach aus

gezeichnet. Aber wie spannungareich 4ie Beziehungen selbst 1D 

dieser berUhmten Brigade sind, wird deutlich, wenn man die 

1Dtr1genvolle, riickliiufige Entwicklung Rolf Hetern.agels 

betrachtet. Meter.nagel war fraher Meister. Wegen des 

Streits zwiSchen Kuhl und Metemagel wurde er duroh eine 

Intnge, von der alle Arbeiter in del'.1 Brigade UDd selbst 

· Ermisch wu.Bten, zuriickgesetzt. Ibm t7ird vorgeworfen, dai 

er damals drei tausend Mark zu viel ausgezahlt habea ttGeld 

war zuviel gezahlt worden, unter seiner Verantwortung, .fiir 

Arbeitsgange, die es seit Wochen nicht mehr gab. Er hatte 

sich iibertolpeln lassen wie ein grijner Junge, wie ein 

Anfanger, und zwar von 3enen KoUesent mit denen er ~etzt 

zusammenarbeitete und denen er einmal vertraut hatte. Konnte 

ihnen •ielleicht jemnnd beweisen1 daB sie ibm absichtlich 

falsehe Abrecbnungen untersehoben hatten? FUr Fehler des 

Brigadiers steht der Meister gerade.u 26 Als Meternagel 

Uber diese Verhaltnisse in der B~~made Rita informiert, 
~ 

wird er noch deutlichana "Meter.nagel zeigte ihr nun die, 



welche an den Faden zosen und die, ~1elche sich ziehen 

lie8en, er zeigte die Regierer und die Regierten, die 

WortfUhrer...-und die Opponanten, offene und vei'Steckte 

Freundschaften, off em und versteokte Feindsehaften. rr 27 

Meternagel wird a1s kollektiv streitender und sich iiber

windender Mensch dargeetellt. 

tteternagel ist immer selbstlos trotz des intrigen

haften Verhaltans seiner K~llegen9 ~er fortschrittlich, 

um das Bessere fUr die Gesellschaft ~~ tun. tiber Meternagel 

spricht Rita 1m Roman: "Vor ihran Augen hatte ein Mensch 

einen sehweren Packen auf s1ch g-enomm~, von niemandem 

gezwungen, nieht naeh Lohn fragand, hatte e1nen Kampf 

begonnen, der fast auesichtslos schien, wie nur ~e die 

bewunderten Belden alter Bucher• hatte Schlaf unci Ruhe 

geopfert, war verlacht worden, gehetzt 9 ausgestoBen." 28 

Als die Produktion im Betrieb si.D.kt, sind die Gr\inde 

dafur auBgr der Mangel an Material; ~el an Arbeitskratten 
sh. ... ci~'VI 

auch in dem l'langel an Arbei ts~rpniae.tiont den Fehl" 

in der Arbeitszeit'v'ergeudung ~tunden zu suchen. Als Rita 

Uber deD Produktionseinbruch im Betrieb Meter.nagel befragt, 

antt1ortet er1 "Was los ist? 'hs Normals. Das, was kommen muBtea 

Wenn ltei:ner sieh verantwortllch fiihl.t, und 3eder nur in seinem 
~ 

kleinen Eckchen krS!lt, und das bis hoch b.in£1uf in die 

Lei tuns, ..... Dann hat die Materia.lVert;>1altung keine Ahnung 
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von der neu anlautenden Produktion, dann ist also 

das Material nicht eingeplannt, dann iat nuch die Tecbnologie 

nieht fe4rtig und keiner we18, was er maehen soll." 29 

An die §telle des alten Werkleitet's, der von einer 

Dienstraise nach Westberlin nioht tur{ickgekommen 1st. ist ~etst 

Herr Wendland, ~~ neue Werkleitor get~eten der ~etzt 
/ 

versueht, die Froduktion wieder in Gang zu set zen. Dafiir 

braucht er aber die Koopera tion von alle.u; "Keiner wird 

una helfen, sagte er, nMit tiberst-unden haben wir lange 

genug gearbeitet. Der Ausweg ist~ Jeder leistet soviel 

er kann, ehrlich. n 30 

Ala Metemagel die Arbeiter an diese Verptliohtllng 

erinnert und von ibnen verlangt, daB aeder anstatt acht 

Rahmen ttiglich, eehn Fens terrahmen einbauon soll, wird er in . . 

der Brigade nicht ernst genommen, niemand achtet auf die 

Verpfliohtung. Dieses Verhalten wird von Rita so beurteilt: 

"Was war ibnen wiebtig? Die Brautt das kleine ere~bte Grund

stuek, das Motorrad, der Gartent die Lder, •••• die neuen 

Arbeitsnormen, Schauspielertotos. •••• .Anspruchslose Ver

gnugungen , die man ibnen trtiher untergesehoben hatte tar 

das groBe Vergni.igen, das man ilme:n vorenthielt: aus dem 

Tollen ~u) zu leben. Nun klammerten nie sieh an ihre Gewohn

hei ten. nun hackten sie erbi ttert naoh Meternagel." ; 1 

Di~~enigen, die die neuen Ver.haltnisse in der DDR 

immer schon ala Uistig empfunden batten, freuten sich ~etmt 
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als die Produktion im Betrieb sanlu uw1e immer • ehe 

der Ausgang einer Sache entscbieden iBtt Aab es besonders 

viele l'li8mutige 1 tlbellaunige und E6s~1illige Hancher sobien 

toll vor Schadenfreude dariiber, daB m1 tten aut hoher See 

das Schi# sank, mit dem er selbst fuhr•" ;a 

Auch Frau Herrfurth, Manfreds tiutter, treut aich, 

als die Produktion im Betrieb sinkt. vias da seit mehr als 
J.J 

einem Jahrz,t auBerhalb ihrer vier trande gesohah, :US.tte 

eie bisher fiir liistig gehalten, weU es einen zu gewissen 

Anpassungsmanovern zwang. • (Vgl. Der Geteilte Himmel, s. 55") 

Auf einmal geschah• was sie immer gewtiascht' hattes Der 

Bestand dieser lastigen Neuheit war bedroht, mindestens eines 

!reiles <lavon, gewiB; aber mit Teilen fing es immer an, dachte 

eie. 

Obwohl es in der Brigade den meisten zuerst ums Geld 

keht, gelingt es ••4''•~ Meter.nasel und Wendland endlich doch, 

die Spannungen in der Brigade obzubauen und sie dazu zu 

bewegen, mehr zu produzieren. Am Ende geben sie alle zu, c1aB 

sie Meternagel damals ganz bewuBt betrogou batten, aber 3etzt 

stehen sie zu ibm, mechen alles tlas er sagt und scbatzen ibn 

hoclf'in• GUnter Ermisch sagt zu Heternagela "Wofiir haltst 

du unsl Du denk.St, weil wir dich einmal betrosen haben, 

betr\igen wir immer weiter? Jawehl, wenn du es wissen willstz 

Wir haben dich damalB mit den dreitausend Mark iibers Obr 



gebauen. Natiirlich babe ich gewuBt, daB er cU.ese ver

dammten Arbeitagange, die iob da immar noch abreohnete, 

iiberhaupt nieht mehr gab. Dac habsn die meisten gewu.Bt. Du 

hast deinen Posten verlor~n, gut. Abet1 sind wir deshalb f\ir 

alle Zeiten Ralunken?u 33 

Und ~etzt k!impfte Hetemamel l-Jieder fUr den Nutzen 

des Betriebes. Unter der Uberschrift 1Sie zeigen den W~g• 

gibt es wieder ein Foto von der Brigade Er.misoh in der 

Zeituns. 

So ist am Ende doch der Sieg der sozialistiachen 

Arbeitsverhaltnissen featzuatellen. Geschichtlich geaehen 

war es die Phase, in der ea um die Ehl;~liehkeit in den 

Produktiven Bezieh~~en der Menschen zueinander ging• um 

den Kampf gegen den Betrag an der Gemeinschaft innerhalb 

des Kampfes1um die Steigeruns der Arbeitsproduktivitat. 

Heternagel und Wendland bestimmen die LebenQr\mdliltze der 

anderan R1enschenJ nRita beobachtete taglieh, wie Wendlands 

und Meternagels Aktionen ineinandergriffen und sich wechselseitig 

bedingten. Sie trtar jetzt dav?n b"bex.·~eugt, daB von unten 

und oben zu gleieher Zeit das Richtise getan wurde." ~ 

Wie im Batrieb werden dia Arbeitsver~ltnisse auch 

in llentreds und Rita •a lnstitut in ihren ~JidersprUchen. 

dargestellt- Manfred•s Abhangigkeit vom Chef, der Kokurrenz

streit der Kollegan um Institut und ibr ~'rier~atreben, 



und schlie.Blich die Ablehnung der l1asc.hine •spinn-

Jenny • von l1anfred, aus vollig biirOltratisehen Griinden fiihren 

dazu, einen Naturwissenschattler fur dan Sozialiamus zu 

verlieren. Die Zusammenarbei t mit t1.artin an der neuen 

F1ascbine sollte ~a auch dazu dienen. ~ed von seinen 

Kollegen und dem Institut innerlieh eu befreien. 

Aber die I1aeoh1ne '~ird abgeleltnt. Und die Ablehnung der 

Mas chine losehte all a Lebenskraft in :um eus, Dichts mehr 

iDteressiert ihn ~etu: "Ein anderes Pro~ekt • das aus dem Betrieb 

kam und deutliche Zeicben von Unrei.fe trug, sollte dem ihren 

vorgezogen werden." 35 

Ihm galt ale schon bewiesen~ daB sie ihn nicht mehr 

brauchena "Da gab es irgendwelchs Leute, die konnten groBe 

Bottnungen eines Henschen mit einem Federstrich ver.n1chten. 

Dieses ganze Gerade von Gerechtigkeit war nichts weiter ala 

Gerede." (110) Und schlieBlich flieht er nach ~lest-Berlin 

wo er bessere Arbeitsmoglichkeiten finnet. Obwohl diese 

Erfindung nach acht Monaten akzeptiert wur4e, war es fur 

Hantred zu spat. 

Auch 1m Ri tas 's Ins ti tut int Iiangold eine .Figur, 

die eitersuchtig und ich-bezogen !Sto Hinter den moralistischen 

ZUgen Mangold's, steckt abstrackt politiseher Mecbanismus, 

der ibn bewegt, um mehr l'iacht zu bekommen • .Rita lfendet sich 

gegen sein Tamkappenwesen, hinter dem sich die Furcht 



versteckt, dem Leben und seinen Widerspriiche~v offen 

zu begesnen. 

Und so sieht man, daB es 1m. Roman keinen einzigen 

Lebensbereich gibt, der frei von WidersprUcben ist. Aber 

Christa Wolt ve1~ucht diese Widersprllehe nicht pessimistisch 

sondern Produktiv darzustellen, als reeliStische Ziige 

einer Ubergangsgesellschaft. Daa Bueh Christa Wolfs zeigt 

uns in real.ie tiS chen Ziigen • lrelcher Art solche hemmenden 

Momente aind, wie sie \iirken und iibert.Jhden \1erdena Es 

zeigt uns , daB diesJ'toJidersprucbSmo~te um so starker wirken • 

zu personlichen Konflikten fiihren ltonnen. ~e -ee weniger das 

Denh:en de*' l1ensehen auf der Hohef' de~ Zeit stebt. Christa 

l:Jol.t aeb~eibt: "llei meinen Studie.u in Betrieben babe ich 

festgestellt, wie empfindlich dar Mecbaniamus der modernen 

Gesellschaft auf ~ede Verletzung der ibm zugrunde liegenden 

okonomi.schen Gesetze reagiert, wie direkt manchmal okonomische 

Fehler, Versaumniese oder einfaeh nooh unbek~nnte Prozesse 

zu menscblichen Konflikten fiihren•" 36 
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ScbluB 

Nach dem Vergleich des ttgeteilten Himmels" mit dem 

zeitgescbichtlichen Bintergrund wird es~eutlich, inwiefern 

die &eitgeschichtliche Realitat in der Literatur verarbeitet 

worden 1st. Es war aber nicht mein Z1e1t ein literarisches 

werk als Summe rein landeskundlieher Iofor.mationen zu 

beweisen, sondem nur zu zeigen, wieviel man durch das Berangehen 

an ein literarisches Werk, tiber dle Zeit d,essen Entstehung, 

.bzw. die gesellscha.ftlich-Politische Situation, iiber die 

Gesellschaftsstrukturen, gesellschaftlichen Wan4lungen und 

die Reaktionen der Henschen 4araut erfahrt. Und fiir die 

Landeskunde 1m Ausland kann ein literarisches Werk sehr 

hilfreich setn z.B. bei der Ve~ttlung der gesellschatts

politischen und kulturellen Gesehiehte einen bestimmten Phase. 

Daduroh lass en sich die Zei tereigoisse in einem grti8eren 

Zusammenbang vermitteln. Al14ererseits kann die LK auoh 

ein gewisses Kontextwissen zum bessere.n Verstandnis eines 

literarischen Werkes ver.mitteln. 

Literatur 1st kein naives Abbil4 der wirklicbkeit, 

sondern "es ist das Ergebnis einer konstruktiven Abb114ungs

tiitigkeit, die Ob~ektives und Sub~ektives vereinigt." 1 Und 

dieses konstruktive Abbild der Wi~klichkeit schlieBt auoh 

den kreativen, rationalemotionalen Bezug des ~tlers zu 

den Gegenstanden ein. Daher 1st ein kUnstlerisches Bild 

"Die Vorstellungskraft und Phantas:S.e, <las Wiesen und 
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~u~tverstand des Autors reflektieren s1ch in diesem 

.sch6pferischen Entwurf- von WirklS.obkelts und LebeDS

beziehungen. Es ist vorausgeaetztt daB der KUn&tler sein 

Verhiiltnis zu den GegenstiiDden geltend macht, daB er sie 

ala sch.Un ocler Wlich, ale tragiscb ocler komisch beurteilt 

und darStellt." 2 Also das KiiDstlerische Bild ist nicht 

mit der Wirklichkeit an sich identiSch• sondem die Aus

einandersetzung des KiinStlers ist darin enthalta. 

Realis tisch Schreiben heiat nioht nur, die Ober

fliche zu dokumentieren, was und td.e en 1st (wie ·die 

Natural.isten das gemacht haben), sondern zu zeigen, was hinter 

den Emcheinungen s teckt, warum die Erseheinungen nicht daB 

Weaen, die ganae gesellschaftliche Realitat erkennen lassen. 

FU.r Lukacs ist clie t'iirkllchkeitt die so wiedergegeben wird, . 

eine Scheinwirklichkeit. 

AuBerdem briDgt eine direkte una. eintache Dare telluns 

bewu&tseins - und personlichkeitsbildende Wirkullg hervor. Ein 

literarische• Werk, 4as den Leser ttenig .tordert, veil an ihll 

alle~ sofort lesbar ist, wird bald unb.teressant, weil es nicht 

zur geistigen Verarbeitung anregt. Jene Werke wirken viel 

stiirker, die claa Denkvermogen, da.S Gefiihl und die Phantasie 

des Lesers anregen. Es wird ~etzt kl.ar, daB, wenn einem 

kmastwerk die asthetische Qualitat fehlt• es zwar vorUbergehend 

ala Bilfe bei der Klaruns wichtiger aktueller Fragen dienen 



kazm ihm aber eine Langseitwirkungen versast iat. Alle diese 
~ 

Merkmale des literarischen ~extes -Untersoheiden sich von 

einer landeskundllchen DarstellUDS• 

Wie clie Literatur, kann auCh die Lalldeskunde zum 

Instrument einer ldtologie (die Laildesk\mde- Aul!assung der 

DDB, als ideologiegebundene" LK) werdent inda sie ein 

bestimmtes Herrschaftssystem verherr11oht uad zur Erreichung 

seiner Ziele beitrtigt. 

Der Hiatoriker mu8 die ges0llschaftlichen Beziehungen 

der aenschen untereinander zuSQDSten seines Interesses an 

umtassenderen Vorgangen entpe~onliohen• Aber e~ Schritteteller 

ist ein auf den EintelmeJiBchen spezialiSi&rter DeDker. EiD 

dichterisches Werk stellt das Allgemeine im Besonderen 

dar. F.e stellt das bedeutende PJ:oblem so dar, td.e es vom 
·I 

Individuum verkorpert und gefUhlt t·1lrd und gibt UDS zugleich 

einen Uberblick Uber den ganzen geschiobtlichen ZusammenhaDg. 

, Dea Schriftsteller geht es sehr um die mellSchliche Realitiit 

und zu dieaer geharen auch Balttmgen VAil Getiihle, die 

niemals ne'Cltral sind. 

Als Fazit koDnte man teststellen·, da.8 zwar ein 

literarisches Werk die gesellscbaftliehe Wirklichkeit 

wiedergibtt Ulld in dem SiDne oitenkundig eeitbedingt 1st; es 

entspri.cht den Aufforclerungen, Bedurfniesen und HoftnUilgen 

eiDer Gesellschaft, aber zugleich geht ea Uber die 

BegrenZheit der Zeit hinaus, indem ea 1m geschiohtlichen 
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Augenblick ein Moment der Henscbheit, ihrer tortschreitender 

Entwicklung gestaltet. 

Deswegen enthalt ein literarisches Werk zwar eine 

Viel~ahl von landeskundlichen Informationen, dart aber 

nicht nur als ein landeskundliches Dokument veretanden werden. 

Aber eine Kooperation von LK und Lit• tm FU 1st sicherlich von 

beidereeitigen BUtzen. 
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