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I. E :1: N L E .I T U N G 

Die folgende Unter.suchung .ist ein Versuch, die Arbeiter
literatur in Deutschland vom Standpunkt ihres Verhaltnisses 

zum Erbe darzustellen. 

·nie deutsche Arbeiterbewegung stelltttt am Anfang des 20Jhs. 
einen bedeutsamen Faktor des offentlichen Lebens in 
Deu.ts~iliand dar und sie ist· deshalb immer wieder Gegehsl:and 
der Forschlm.g gewesen. Die Arbeiterliteratur als Teil 

dieser Bewegung ist aueh untersucht worden.(1) 

Auffilligerweise wurde.abar die iisthetische Bedeutung der 
Arbeiterliteratur kaum beachtet. Die Ursache da.£tir sehe.int, 
da.B die Litera.turwissenscbatt die Arbeiterliteratur nicht 
ganz allgemein als eine Literatur mit asthetischem Wert· 
betracb.tet, sondern sie unabhangig von ihrer literarischen 
Quali tat aus der soziologiseh.en Sieht her untersucht. 

Die folgende Darstellung zielt auf eine historisel\asthetisehe 
Analyse der Arbeiterli teratur - im Hinblick auf das . 
Verhiiltnis dieser Literatur zum Erbe. Die Arbeit hebt 
.folgendes hervor: Einmal gewahrt sie einen Einblick in den 
Wert und in die fUingel der Arbeiterli teratur dur·eh eine 
eingehende Aufarbeitung der Arbeiterliteratv und eine 
Untersuchu:ng der Einfliisse aut die Arbeiterliteratur. Zum 
anderen glauben wir, da.B diese Literatur im asthetisehen 
Sinne bisher von den Literaturhistorikern etwas vernaeh-

. lassigt wurde. 

"E~ ist erstaunlieh, wie viele Biologen, Anthropologent 
Soziologent Psyehoi.ogen unserer Tage den Begriff der 
Arbeit so sorgsam umgehen, als sei es zu darb, zu 
materialistisch, zu sehr von Marxismus infiziert," sagt 
Ernst Fischer. {2) Diese Feststellung F.ischers gilt .tiir 
die westdeutsehe Germanistik in besonderer Weise. Die 
Tabuisierung der modernen Arbeitswelt :tp den traditionel.len 
Lesebiichern beweist diese Tatsache. Die Ursachen sind 



~eder tief'ergreitend.und letztlich politiseher Natur::. 

Um die Arbeiterliteratur und ibre mebr als hundert
~·ahrige tradition umfassend erforschen. wid. sachg~maB dar

stellen. zu·kBnnen,. be:darf es einer objektiven, kritischen · 
und unparteiliehen Betrachtungsweise. 

Die Forse~ungsergebnisse iiber die Arbeiterliteratur zeigen, 
wie S·ehr die t-rissenscbaftliehen Arbeiten politisch bedirigt 
sind!> Dete.illiert i~t das Bild der Forschung in der DDR, 
~·o ·man sieh intensiver um .sozialistische ~raditionen 
bemiiht hat. Die Entstehung der Arbeiterliteratur, die 
Entwicklung dieser Li teratur im Zusammenhang mit der 
Arbeiterbewegung und die Literatur· im Umkreis der sozialen,,· 
.Fragen ist untersucht worden. 

Die wisse~sehattliehe Literatnr zur Arbeiterliteratur 
in der Bundesrepublik ist nieht u.mtangreich. Di·e Vielzahl 
der Angaben in einigen Bibliographien tauseht liber.aiesen 
Sa.ehverhalt hinw~g, weil es sieh bei der Sekundarliter~tur 
meist um. die Dokumen.tation der Rezeption handelt. Die
tiinigerma.Ben umfangliehe Liste von .Zeitungsbeitragen und 
Zeitschriftena.Ufsatzen~ die d.er '*Almanaeh der Gruppe 61" 
nennt, lassen sich kaum in eine Tradition einfiigen und 

bediirfen n.och. einer eingehenden Untersuchung.. Was .fehlt 
beiallen diesen Untersuchungen sind die kritisehen_Hinweise 
im Sinne einer dif~erenzierten Betrachtungsweise. In 
"Alternative" sind Untersuchungen zu einzelnen Werken sowie 
zu einigen Autoren wie von der Griin, Wallraff und Glucb.owski. 
Man hat aber d~e Inhalte der literarisehen Texte selten 
eingehend und zusammenfassend untersueht. 

-. 

~n der S~darliteratur.sind zwei zusammenh~gende Dar
stelltingen zum.gesamten Bereich der Arbeiterliteratur 
relevant :fur mein.e Arbeit.; Ditbmar Reinhard • .Industrie
lit~a~, Miin.ehen 19?3~ und- G. Stieg/B. Witte, Abril! 
einer Gaschichte der deutschen Arbeiterliteratur, Stuttgart 
19;73~ 

Dithmar versueht, die Arbe~terliteratur ia Zusammenhang 



mit den Sozialwissenschaften, und der politischen Wissen
sebaft • Betriebssoziologie usw. zu untersu·chen (3)~ Der 
Autor ·versu.eht, ~'die ~iteraturwissenschaft aus dem Ge~to 
astheti.scher Betrachtungsweisen zu befreien, damit sie 

. nieht eine elitare Wissensehatt 'fiir einige Priviligierte 
ist,· sondern der Einan.zipa.tion der Sehreibenden und 
Lesencfen client. n(4) . -Bel naherem Zu.sehen. erkennt ·man, ·daB 

Dittlmar ein:f'~ch lange Auszuge aus. der Sekundarliteratur 
(von Kiirbiseh iiber Riilcker ~u.r DDR-Literatur) .~aeh~inan.der
bringt ob.D.e auf d.ie Unvereinbarkeit .ibrer Positionen hin.-. 
zuweisen. Es ergibt sich eine vollig u.Dkritische und . 
chaotisehe Aneinanderreihung asthetischer 1md soziologischer 

. " . 
Problema. Ma~ muB G. Stieg Recht geben.,. wenn er sagt: .. 
1'Dithmar ist bar jeder literariseh-historiseb.en Kompetenz, 
und die unvermitttu.te Neben~in!-Ilderstellung von soziologischen 
und asthetischen Problemen wird auch durcb die Autoritat 

, - , . ' . I 

von Brecht-Zitaten nleht zur'dialektischen Einheit«(5). 
· Der dokU.mentaris·che Anha.ng ist allerdings s~br au~tiihrl.ieh. 

Di~ Darstellung von Stieg/Witte is:t umf'angreich und abge
w_ogen. D.ie Studie versueht "die Gesehichte der ~;beiter
liter.atur von den P.nfangen bis zur Gegenwart ~u verfolg.en 
und als .historische Einhei.t zu be:t:re1enn·.(6) ,. Arbeiter
lit~ra:tu,r wird als "Literat~ nicbt mebr fiir_Leser •. so~dern 
von .. Q.cl t'"tir Pr.oduzenten" definiert(?).. D~e parst.ellung 
unternimm.t di.e tiir die w.estdeutsche Forschung neuen Vor
sto3e in den Bereich der Arbeiter.liter.a.tur vor 1914 und 
behandelt .fi.ir die Weimarer Zeit aueh die sozialdemokratische 
.Richtung der Arbeiterliteratur etwas ausfiihrlicher als . . 

.g~wotmlieh._ Dureh ihre Rl:nweise .und FuBnoten bereitet · 
sie das Feld fiir detailliertere_Un.tersucbungen und ist 
eine sehr brauehbare Eintiibrung in. die Gesam.tproblematik 
der Arbeiterliteratur. Wegen des n~ht wertenden Theorie
pl:uralismuses is·t s~in. Standpunkt uns nieht e;i.nd.eutig •. 

. Mit der Widerspriiehliehkeit der Theorien muB ·der Leser 
allein fertig werden~ 

Die Arbeit Stieg und Wittes loste n~ue ·Diskus.sionen iiber 
die Arbeiterliteratur aus. Ihre Untersuchung. hat au~h 
diese Arbeit angeregt. Die vorl1egende UntersuchUng tragt 



... 

nach dem Zusammenhang von den literarischen Erzeugnissen 
d~r Arbeiter und der gleiehzcitig laufenden biirgerliehen 
Ltteratur. Sie untersueht weiter. wie s~ch diese Arbeiter
literatur mit dem Erbe befaBt. Die ~eignun.g des Erbes 
braehte £Ur die Arbeiterliteratu.r eine doppelte Verpflichtung. 
Einmal war es notwend ing., diese Trad i tionen fiir die eigene 
Froduktion fruchtbar zu maehen, unter Vermeidung ihrer 
Fehler und bei Kemitnis ihrer Voraussetzungen von ihr zu 
lernen, und andererseits muBte sie die Einstellungen und 
Integrationsversu.che zuriick_.Weisen, die von den Id.eologen 
der herrsehenden Klasse u.nternommen wurde. Auf welehe 
ltJeise die Arbeitersehriftsteller d.iesen Schritt nnternommen 
haben ist eindeutig durch die Untersuehung ib.rer ,Programme 
und Werke. 

Dies sind die wiehtigen Kriterien, bei der Untersuchung 
ut.td si.e zeigen meines Erachtens das .Neuartige der Arbeiter
litetatur im Gegensatz zur biirgerliehen Literatur. 

Das einleitende Kapitel skizziert den allgemeinen Rahmen 
der Arbeit - die Erbet'heorie,. :nie Arbeit ist historisch 
untergliedert in: "Arbeiterliteratur bis zum. Ersten Welt
kriegn t "Arbei terliteratur der \t/eimarer Republik" und 

"Arbeiterliteratu.r in der BRD"a Ein Exkurs besehaftigt 
sieh mit der "Arbeiterliteratur und Na.tionalsozialismus". 
Bei den \·ierkbeschreibungen und Mod.ellanalysen werden 
kontraverse literar-asthetisehen Theorien verkniipft 
(von der 'Naturalismusdebatte' bis zu.m ''Werkkreis Literatur 
der Arb~itswelt' ),. · Das macht die historischen und theore
tisahen Zusammenhange deutlich. Welche sind die Einfliisse 

auf die Arbeiterliteratur einer best.immten Epoche~ von 
welcher Tradi·tion distanz.iert sich. bewBt oder unbew.Bt 

' . 
die Arbeiterliteratur, wie entwickelt sich die Arbeiter-
literatur und ihre Erbebeziehung iiber 100 Jahre - dies sind 
die Hau.ptged.anken dieser Arbeit. Diese Fragen zu. beantworten 
benotigt eine eingeb.ende Untersuchung der Programme verschie
dener Kulturorganisationen. theoretischer Sehriften vieler 
Kritiker und dell Werke der Arbeiterschriftsteller • . 
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KAPITEL II 

DIE ERBETHEORIE 

Wir mochten davon· ausgehen; daB zunachst der Begrifi' 
des Erbes ei.ner Erklirung bedarf'. Im Brockhaus wird 
das Erbe als etwas Verstorbenes, als etwas Vergangenes, 

. . . yerstanden. . 
das mit der Gegenwart getrennt steht," Im Be.zug auf die 
Literatur wird aber das kulturelle Erbe als '' die Summe 
des menschlichen Wissens " bezeichnet und als eine Kultur, 
" die durch die gesamte Entwielllung der Menschbeit 
geschaffen sei. " (1) 

Das Verhaltnis der Literatur zu ihrem Erbe war<von Zeit 
zu.Zeit unterschiedlieh. Das BewuBtsein, das ~e 
Vergangenheit in einem gewissen Verhaltnis zur ~egenwart 
steht; erwaehst aus dem historisehen Denken, in dem man 
die Vergangenheit als Teil unseres Seins zu betrachten 
beginnt. Schon Goethe begriff den geschichtlichen ProzeB 
als Einheit von Vergangenheit und Gegenwart. Sie wirkt 
als Ausdruek einer Empfin.dung, die Goethe als ";Empfindung 
von Vergangenheit und Gegenwart in Eins" bezeichnet. (2) 
Schiller fordert den Universalhistoriker " das Vergangene 
mit der Gegenwart zu verknupfen, " (3) und Gladurcb 
kommt e.s klar zum Ausdruck, daB die Geschichte dt:}r 
Vergangenheit jetzt nicht mehr als etwas Autonomes, •etwas 
von der Gegenwart Abgeschlossenes betra~htet wird. 
Wilhelm von Humboldt forderte eine "Assimilation". Diese 
Assimilati·on vereint nach Humboldt die "Darstellung des 
Geschehens" mit der "Idee" des gegenwartigen Histor1kers, 
weil ja "die vollstandige Dur'chseMttung des Besondren 
immer di.e Kenntnis des Allgemeinen vpraussetzt, unter 
dem es begriffen ist. " (4) 

Auf diese Weise hat man angefangen, das kulturelle Erbe 
aus der .Perspektive der Gegenwart zu betrachten. 
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Das geschiehtlicbe Erbe machte die Gegenwart lebendig · 
und die Wirkung eines literarisChf?n Produktes ging uber 
die Zeiten hinaus. Dieses Phiinomen wird ganz kla.r von 
Goethe in seinem Alte.rsgedieht "das Vermiichtnis" aus
gedriickt:. 

"Dann 1st V.ergangenheit bestiindig, 
rias Kiinftige v:orauslebendig, · 

Der Augenblick ist Ewigkeittt.(5) · 
Ganz d.~tailliert und griindlich Wu.rde das Problem des 
Verhaltnisses zum Erbe von den Marxisten diskuttiert. 
L~nin torderte eine Aneignung des kulturellen Erbes und 
betont in seiner Rede ilber "Die Alifgaben der Jugendverban
den, daB ·die proletarische.Kultur nicht autgebaut :werden 
·konne·;t,ohne die genaue Jte.np.tnis der gesammten Entwicklung. 
"Es ware lrrig zu glauben, daB es geniige, sieh die k;ommu-
nistischen Losungen,. die Sehlu.Bfolgerungen der kommunis
tisehen Wi,sensehaft anzueignen, ihne sich jene Summ.e 
von Kenntnissen anzueignen, deren Ergebnis der Kommunis
mus selbst ist .• "(6) 

Diese Rede von Len~~seigt, daB das Verhiltnis der Arbeiter
klasse zum. Erbe ein Be.standteil der ~heorie und Praxis 
der Arbei terbewe·gung 'lrlird. Dabei erhebt sieh so fort die 

Fragen, ·leitet der heutige Kiinstler seine Arbeit nieht aus 
den gegenwattigen.Aufgaben ab? Sind die kiinstlerisehen· 
M.ethoden, Teehniken:der vergangenen·zeit noeb nutzlieh? 
konnen kanstlerisehe Werke der Vergangenheit die soziali~
tisehe Kul tur noch bereiehern? Wir ;.rissen, daB die bilrger• 
liehe Kultur und. die sozialistisehe Kultur zwei grund
·verschiedene historische Kulturtypen sind. Darau[ trifft 

Lenins Hinweis vollig zu, diese beiden Phasen verglt!i·ehen 
au wollen, hieBe Elle und Pfund miteinander zu vergleichen .• ( ?) 
Gerade d~shalb haben die ultralinken Radikalen das Erbe 

- abgelehnt und glaubten, daB die Revolution die Kultur 
gan·z neu _hervorbringen wird. Die Anfeehter des Proletkul ts 

gla~bten., daB jede Gesellschaft eine eigene Kul tur hat, 
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die mit der vorhergehenden Kultur nichts zu· tun hat. 
Man mllBte nach ihnen die sozialistisehe Kultur vom 
Grunde aus neu autbauen und die bUrgerliche Kultur 
vollig negiere~- . 

Lenin lehnte aber di.ese 'Theorle des·Proletkults vollig 
' " ab und betonte mehrmals .die entscheidende Rolle, die 

das kuiturelle Erbe. beim Aufbau derproletarischen Kultur 
und einem · sozialistischen Staat spie1t.. Das EJ;>be .soll 
studiert werden und zwar nicht·nur aus Erkenntnisinteress~; 

·sondern es dient ais Entwtcklungshilfe ffrr die 
sozialisti.sehe Personlichkeit.;, 

.Es b.ilft· ·einem di$. Gegenwart ·in der Totalitat besser. zu 
verstebe.n •. Man mu.Bte ·junge Kommunisteni die beil;U Aufbau 
eines sozia.iistisehen Staates·eine.Rolle zu spielen 
babe~, bilde~. Die Hauptfunktion der Erbeaneignung 
besteht darin., einen bewuSten Henschen zu entwickel~. 
Dam.it wir<! die seh()pferische An:eignung des Erbes zu e.iner 
Vor~ussetzun.g fur die Bildung der ~ungen Kommuniste~. 

Also die Aneignung der Schatze des kulturellen und _ ',. __ 
kiinstlerischen Erbes des Volkes di'ent der Entwieklung 
elnes all·seiti.g gebildeten Mensehen. und. aueh zur Bchaffung 
und w~iteren Entt~ltung der sozialistiscben Personlichk:eit. 
Die.ses umfassende Verhil.tnis des Marxismus-Leninismus .zum 
Erbe hat 'L~nin klar :f'ormUliert, als er in seiner Rede .. 

· .. " Die Aufgaben · der Juge_ndverbande ",. sagte : n Ohne die 
:k1are Einsich~, ~daB· nur durch e.ine genaue Kenntnis der 
·dureh die.gesamte Entwieklung der Mensehheit gesehai'fenen 
Kultur, nur durcb die Umarbeitung ein~ proletarisehe 
Kul_tur · aufgebaut werden kann - obne eine sole he. Einsicht 

. ~ . .· ~ 

werden·~,wir diese Au.fgabe · nicht losen. Die proletar.isehe 
. • i ' ' 

Kul~r :fB.llt nicht vom Himmel, .sie ist nicht eine Er.findung 
von Leuteri ~ .die sich · als, Fachleute f'iir proletarisehe 
Kultur. :be~eichnen. ·D~s i.§t alles kompletter Unsinn. Die 
proietarische Kultur muB die·gesetzmaBige Weiteren:twieklung 

. . ' 

jene SUl!Uile von Kenntnissen sein, die sieh die Iien.schheit 
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unter db Joch der kapitalistiscben Gesellseha!t, der 
Gutsbesitzergesellschaft, der Beamtengesellsehaf't .. , 
erarbeit~t bat ... (8) 

Ein weiterer PUnkt von Lenin uber die Bedeutung des Erbe.s 
ist seine geschichtli,cbe Funktion. Die Gesellschaftsform 
andert sich standig •. Die Gesehiehte zeigt uns, daB die 
Gesellsehafts:f'ormen sieh als Proze.B entfal ten, denn · ~jede 
neue Klasse entwickelt sieh aus der vorhergehenden. Die 
neue Gesellsehaft entsteht im Scho.Be der alten Gesellschaft und 

kann von der alten nicht ganz getrennt werden.- die kann nur im 
dialektischen Widersprucb zur alten entstehen. 

Aus diesen Griinden sollte das nicht abgelebnt werden. Die 
Sehrif'tsteller mussen die wertvollsten Errungenseha:f'ten der 
alten Literatur sieh aneignen und verarbeiten. 

Die gesellsehaftliehen Funktionen der Aneignung des 
kulturellen Erbes in der sozialistisehen Gesellscha.tt·ist 
sehon diskutiert worden. Aber es geniigt nicbt zu wissen, 
da.B das Erbe :fur die sozialistische Gesellsehaft ais etwas 
Werttrolles und Fortschrittliches gilt. Das theo:reti.sche 
und methodologisehe Verstandnis der Frage der Aneignung 
mu.B .zuerst ausgefiihrt werden. Die Art und Weise des 
Umgangs mit dem Erbe wird von den Marxisten neu bestimmt 
·und. wird durch viele unterscbiedliche Faktoren bedingt. 

An'iignung des. Erbes hei:Bt eigentlich Auswahl, Aufnabme und 
Verarbeitung des kulturellen Erbes. Dieser .ProzeB wird 
immer im Interesse einer bestimmten nasse gemacht. Daraus 
folgt, daB die Er'(theorie der Marxisten .einen poli tischen 
Charakter hat,. Die Arbeiter soll nicht. irgendein Verhaltnis 

zum. Erbe.haben, sondern ein bestimmtes namlieh parteiliches 
Verha.;;..ltnis, d.h. 4?in Verhiltnis,. das vom Interesse der 
Arbeiter als nasse diktiert. ist. Die sozialistische Kultur 
knupft an die " besteD Vorbilder, Traditionen und Ergebnisse 
der bestehenden Kul tur " an, fiibrte Lenin aus, und zwar 
" vom Standpunkt der marxistischen Weltanschauung und der 
Lebens- und Kampfbedingungen des Proletariats in der Epoehe 
seiner Diktatur". (9) 
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Nieht 3edes literarische Werk kann einf'ach angeeignet 
l7erden, son.dern man mu.B bestim:mte Kri terien zur Auswabl 
der notwendigen Werke haben. Die Erbaneignung ist ein 
standig neuer, von Jeder Generation neu zu vollziehender 
Proze:B. Jobannes Becher noti.ert in seinem Tagebuch : '*In 
:Zei ten mit rasch sich verande-rndem P.o.si tionsweebsel muB 
beinahe jede Gener4tion, einen neuen eigenen itandpunkt 
sich erobern~ gegeniiber dem Gesamtkomplex der mensehl ic-hen 
Vergangenheit"'. ( 10) Also die Beschi.f'tigung mit d.em Erbe 

wird. immer von den /tutgaben der Gegenwart angeregt. Die 
Fras~n oder die Antworten, die das We~k aus der vergangenen 
Zeiten provoziert, die mensehlicbe GJ:1lD.ds,ituation, die es 
historiseh neu stellt, und die neuen Antworten, die es gibt, 

werden .tiir die Wahl dieser oder jeller !l!raditio:o. wesentlicb. 
Nadb d.ex.- AUS\fahl steht die Frage d.er Art und Weise der 
Autnabme vor uns. _ 

Der sozialistieche Scbri.ttsteller strebt in seinen 
Bezi.ebungen zum Erhe weder die Identifikation mit dem 
h:istoriscben Gegenstan.d an, noeh unte:rstell t er ibm die 
eigene;. Wunscbvorstell®g. Seine schopferische Aneignung 
verlangt etas BewuBtsein des historiscben A.bstands, es muB 
historisehkonkret und kritisch sein. Daa Erbe muS wie 

Br_:e:ebt ia seinem Ge-dicht IJ Fragen eines lesenden Arbeiters " 
vorfuhrt - k.ritisch nacb seiJ'ten Aussagen iiber die 
geschichtliehe wirkliebkeit befragt und nacb seiiaer Stellung 
:i.rmerhalb der gescbiehtlicben Wirkliehkeit. 

Wichtig d-abei ist, das Wort "kritiseb". Kritisehe Ane.ignung 
bedeutet hier,. daB man " die groSen Xunstleistungen friiherer 
Gesellsehattstormationen aus ibren Klassen.verhaltnissen 
und ihren lliderspriieh-en begrei.tt "• (11) Es war 3etzt die 
Aufgabe der Scbri.ttsteller, wie Helmut Bock schreibt t "··· 

das Erbe aus seinen besonderen Gesellscha.ttsverhiiltnissen, 
den zei tgenossischen Konfliktsi tuationen und Zie~l
vorstellungen su erkliiren". (12) 
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Daraus folgt,, da.B der Sehriftsteller sich dem kiinstlerischen 
Erbe .nicht absiehtslos nahert, es niemals unbefleekt 
empfangt, sondern fur die Fragen-, die die Gegepart stellt, 

nacli Hilfe in der Ver.gangenheit. sueht. " Man kann aber• aus 

der Verga11:genheit n~ lernen, un,d meist le.rnen die Lernenden 
etwas anders. daraus als die Lehrenden n; schrieb Johannes R. 
Becher in seinem Tagebucb., (13) Die Bedeutung 'der Aneignung . . ' 

des Erbes war unter den Marxisten mehr ein tiefes Erfassen 
. . . 

und Begreifen des gesellschaftlichen Zusamme~hangs. Aber 
im sozialisti.sehen Sinn.e ist der Gegenstand der Literatur
gesehichte die gegenwartige Beziehung zur vergangenen 
Literatur., die erst durch diesen Bezug wieder zu etwas 

Lebendigen wird• 

Die Literatur wird zum Mittel fur eine gesellschattliche 
Veranderung. Das letzte Ziel der historischen Arbe.i t besteht 
nicht in einem "Verstehen", sGndern·in der Verl.ebendigung 

und Verwirkliehung des.Giiltigen. Das Verstehen ist natiirlieh 
notwendig aber reicht nicht au.s, ·• DieRekonstruktion und 
die numarbeitung", also die Neudeutung,und Anwendung muB 
daraus folgen. W'ie Engels at~k betont, wird die 
ge~ehichtliche Bildung einerseits "erhaltenn, andererseits 
ttverwandelt und weiter fortgebildet" - wobei der I:o.halt und 
das Z'iel dieser Fortbildung mit der neuen Fu:riktion der . 
Bildung als nein Gemeingut der ganzen Gesellschatt" auf.s 
engste verknupft ist. (14) 

Wie das gesehehen kann ist praktisch eine immer neu zu 
losende Fr-age. Diese Frage wird in den.Debatten.um 
Tradition und Erbe an vielen Gegenstanden und auf' water
schiedliche Weise gestell t. Der erste methodJ,.o&j-~cfiatz 
ist die Erto:r;se~ung der sGziokultu.rellen EntstehL-ungs
be~ingungen jedes Kunstwerkes, was schon ala Autgabe der 
solalistischEm Kul turpoli tik diskutie:rt wurde. 

A , -, 

Als besonders wichtig erweist sieh dabei, daB Bezug auf 
die Ganzheit des Ktinstwerkes genommen wird. Und von groEer 
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Wichtigkeit ist die Tatsaehe, daB in der Ganzheit Elemente 
vorhanden sind, die nicbt angeeignet, sondern die negiert 
oder dialektisch aufgehoben werden sollen. (15) Diese Elemente 
sind, wie Mittenzwei sagt " die philosophiscben, asthetischen~ 
k.unsttheoretischen u.n.d kunstkritischen Interpretations-
und VermittlungsmLuster, in·die die Kunstwerke eingebettet 
·sind, und ein solches Element bilden. die li terarischen 
und kunstlerischen Techniken". (16) 

Jedes Werk wird innerh!llb _eines philos~phisehen und kunst
theoretischen Systems vermittelt;. Diese philosopbischen 
und kunsttheoret.ischen Ob~rmittlungsideolog:i,en sollen 
nicht angeeignet werden. " Die Aneignung des·welt
literarischen Erbes kann durch die sozialistisbbe 
Gesellscba£t nicht-erfolgen, ohne das kiinstlerische Werk 
von den ideologisehen Hiillen ~d Interpretati,onsmustern 
freizulegen "• (17) Es ware jetzt.die Aufgabe des 
Schrit"tstellers zwischen dem ltiinstlerischen Erbe und der 
ideologischen Vermittlungshiillen zu unterscheiden, und 
nur das kiinstlerische Erbe anzueignen. 

Die marxistisch-leninistische Erbetheor.ie versucht sieh 
mit dem Erbe in seinem geschichtliehen Kontext auseinander
zuset.zen. Das Erbe wird sogar in konkreten gesellschafts
literarischen Prozessen einbezogen. 

Bei der Entwieklung jeder literarischen Stromung kommt 
es zu einer Auseinandersetzung mit dem Erbe. Wie die 
Arbeiterliteratur in Deutschland iiber .fast 100 Jahre die 
Erbefrage in Angrif:f' genommen hat gibt uns ein deutliches 

. e . 
B~ld iiber die Verwirklichung der Erb ... theorie in der Praxis. 
Wenn wir die Arbeiterlij:eratur von 'An,fang bis zur 
Gegenwart untersuchen, sehen wir wie schwierig eine 
kritisehe .Aneign.ung, d.h. die Auswahl, Aufnahme und 

· Verarbeitung des Erbes ist. 
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K API TEL III 

.3. Arbeiterliteratur bis sum ersten Weltkrieg 

Erstens ist die Bedeutung des Begrif'fs "Arbeiterlitera.tur" 
sehr bestri tten und mu.B erlautert werden. Die Literatur
wissensehattler und Dicllter hatten heftige Diskussionen 
darllb'er und konnten sich auf eine Definition nicht 
einigen. Was ist das? Ist es Dichtung, die von Arbeitern 

gesebriebe:a ist oder, fiir Arbeiter geschrieben ist oder 

sagen wir, ein literarischer Beitrag zum. T.hema • .A.rbe!t*'• 

~ 

Es ist eindeu.tig, daB es in diesem Begritf zwei Einzel-
phanomene zusammengefiigt werden, die historisch niehts 
miteinander zu tun haben. "Arbeiter" und "Literatur",• 
Der Begrit:f' enthal.t zumindest den Ansprueh einer Erober
~· Der Arbeiter hat die Li teratur in Besi tz genommen.., 
~-ie der Artikulation seiner Probleme und der Durch
setzung seiner Forderungen zunutze zu maehen. 

Devor man den Begriff zu definieren versucht, mu.B .zur 
Kenntnis genommen werden: « ••• daB alle Deflnitioneh 
iiberbaupt nur bedingte und relative Bedeutung haben; 
da eine Definition niemals die allseitigen Zusa.mmen

hange einer Erscheinung in .ihrer vollen En.tfal:J;ung 
,~assen kannn.(1) Man kann aber zu einer logisehen Defi
nition kommen, wenn man die gangigen Detinitionen 
kritiseh prfift. 

Julius Bab, der 1924 zuerst eine Studie iiber Arbeiter• 
dichtun.g veroffentlichfe, formuliert: "Arbeiterdichtung 
ist gesehrieben von Mensehen, die aus dem Proletariat 
b.ervorgegangen sind, die an unsere Kultur . als Dichter 
Anteil nehmen und dabei 1m Wesen ibrer Gestaltun.g 
Spuren ihrer HerkUnft z·eigen"(2). Er definiert also die 

• e,,. .. . . 
Arbel.\diehtung naeh der sozialen Herkunft der Autoren. 
Es darf nicht iibersehen Werden, daB die ersten Schrift
steller der Arbeiterdiebtung aus dem Burgertum kamen. 



Erimiert sei hier an ··Heinricnt::J Reine mit "Weber"., Georg 
Weerth "Die Industrie" etc. Ati13erdem gibt es auch ~etzt 
Arbeiterdichter, die sich von ihrer Klasse (Blirgel.'tu.m) 
gelost haben und sich mit der Arbeiterklasse identi-

. . 

tizieren und schreiben, z.B'"' Leopold Jacoby,, Sohn eines.-
Lehres,, Augttst-Otto Walster, Sohn eines Kautmanns., 
Joseph Luitpold; der aus ein,r ourgerliehe!l Familie · 
stammt usw,. DiesesPhiinomen beschreibt Marx ganz genaut; 

'"Wie,. ••efriiher ein feil des Adels zur Bourgeoisie 
tibergin,g,, so geht tt.etzt ein Teil de.s Biirgertwns zum Pi'<>
letariat iiber -~-· •. ,c"(3) . A~ • 

Diese Defi.~ition von Bab kann als unhaltbar bewiesen lflerd.en. 
· Doch nieht nur der bUrgerliehe Intel.lektuelle _kann SEl'-ne 

Klasse verlas.stln; aueh das Bewu.Btsein des Arbeiters ka,lU).. 
so def:ormiert werden, -(JAaJ! er nicht mehr erken.nt,. wo d~e 
objektiven Interessen seine.r Klasse liegen. AUein d:i.e. 
Loslosung von seinem Bernt und die Konzentration aut die. 
Sehri.ftstellertatigkeit konnen sein Verhaltnis zum Zweek 
seiner literatfi.sehen Produkte vertindern. 

Statt der Herku.nft hat Ranno Mobius die Thema:tik ala
entscheidendes gi terium fur d_i.e Definition verwend·et-• 
Die Arbeiterliteratur wird betrachtet als "Litera~. 
iibero d.ie Arbelt~er., die nieht- notwendigerweise von 
Arbeitern geschrieben worden ·ist" • .(4). So kame die 
Schwierigkeitt ob es zur.ei.cbend ist sich nur aut die 
Darstellung der Pl:'Oduktionssphire zu beschrBnken und -· 

diese vielleieht noeh um dam.it eng verbundene Bereiehe 
wie Fraizeit oder Weg zum Arbeitsplatz zu erweitern, 

Hammer ·defini'ert die Li teratur nach ihrer Funktion a.ls 
Liter.atur .fur· Af'beiter •. Dies ist na.eh u.nseru Ub~
&eUgUD.g betref:f'ender_Wld soll nur noeh erweitert we~den. 
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als da.s Organisieran einer Klassenliteratur, in der 
'das Proletariat sieh seiner selbst vergewissert unci sicb 

- . 
gegen die kulturelle Herrschatt des Bilrgertums dlirehh.-
setzen 1"ersucht.. Das ware eine Literatu.r .;;unter der alles, 
was uber die Welt der Arbeit, iiber die Arbeit und Uber 

die so~ialen Notstande von Arbeitern oder von Leuten., 
die auf der Seite der Arbei1:er stehen, ,dargestell~ wird .• 
,,.---- >~- ,(~- --y~ ~------., :--- ~---r-·- - \ Damit wird die 
I..___.. - -- - .-/ '--- - -~J "-- _.) ----- --- /\.._ --- - ../ 
Arbeiterliteratur als tunkt1onale Kategorie wirksam~ 

Selten.ist in der Litera'burgeschiehte ein Phanomen. mit 
- -

so versolliedenen Begriften genannt word~. Die me(eten 
dieser Begriffe sind unseharf. Aller auch die Inhalte, 
die mit den Begr.iffen verbunden werden, sind nieht 
eindeutig. In den 20er Jahren sind Namen wie Ar'beiter
dichtung, Arbei terkorrespond.eate.n., proletariseh..;. 
revolntionare Literatur zu finden. In den 60er und ?Oer 
Jahren kamen andere binzu.; Arbe1terliteratur, Literatu.r 
der Arbeitswelt, Industrieliteratur, 3a sogar -Industrie-. 
diehtung. Die Begri.f'te sind verbu.nden mit .Poliiiisehen 
Parteien, Arbei tnelu{lerorganisationen oder Gru.ppen und 
sind aueb von den gesellschattliehen Ereignissen abhiingig. 
Sie batten verschiedene Zwecke und Ziele un.d deshalb hat 
ea keinen.Zweek alles un.ter einen Nenner.zu brin.gen: 

Die Bez~iebnungen werden hier historiseh eingeteilt: 
_... Jul.tinge der sozialistisehen Literatur im 19Jh., 

(Weerth, Freiligrath., ••.• ) 

-"Soziale Lyrik" d.er Jabrhundertwende (Gediehte, di-iit 
in Verbindung mit der damaligen Arbeiterbewegung vor 
allem Mitleid erregen und Anklage erheben wollen). 

_ "Arbeiterdiehtung" im engerem Sinn (etwa von 1914 
bis 195; gescbrieben und insbesondere von Fuilktioniir
gruppen der sozialdemokratie getragen· - Broger, Barthel.-.) 

_ proletarisch-revolutionare Literatur (nach der Spaltung 
der Arbeiterbewegung als Parteiliteratur·im Sinne 
Lenins unter der Fiihrung der KPD - Bredel, I1arahwitza, 
Griinberg etc~) 
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-- die unter ciem Hotto "Arbeit macht !rei" zur "Arbeits• 
dienst...:Diehtung" pervertierte "Arbeiterdiehtung" im 
Nationalso.zialismus • 

...... Bitterfelder Weg, eine Bewegung der "schreibend~n. 
Arbeiter" in der DDR. 

-- Literatur der Arbeitswelt in der BRD (durch die Gruppe 
61 sowie die Werkltrelse) 

Man sieb.t .jetzt wie · $ehwierig es 1st ein.en all.gemeinen 
Begri££ sowie ·eine Definition zu tormu.lteren. Es ist 
notwendig, ein Blick auf die Entstehungsgesehiehte <ler 
Arbei.terliteratur zu. werten. 

3•2•· ·EntstebuPg der Arbeiterliteratur- .a.us•den sesell.,. 
scbaftlicb.en Zjli&tanden - .Arbeiterbewee;up.s. 

Es gibt versehiedenartige Th~u:>rien ilber die Anfang$ der 
Arbeiterliterat\lr.. Es ·existieren :Beispiele aus der Antike 
und Hinw·eise aut die Existenz der Lite~tur ilber Arbeit 
aus altgermaniscb.er Zeit. Sie waren rituelle oder Zauber
l.ieder gewesen, aber diese ilberspitzten Theorien sind 
f'iir uns nicht haltbar,.(5) Dann kamen die Ra.mmerli.~er 
der Zimm.erleute die Seh.iftzieher- und Seemannsliedel!. 
Aber sie geh6ren nicht gu dieser Untersuehlnl.g, da die 
ges$llschaftliche ·Klasse ''Arbeiter" damals nieht existierte. 
Sie sind .nur von folklorisehen Wert. 

Die eigentliche.Arbeiterdichtung begann mit der Arbeiter
bewegung in der Mi.tte des 19Jhs. Diese Bewegung setzte im 
-zweiten Dri ttel des 19Jhs ein. Dle industriel'l,.e Egpansion 
verlief .zu dies.er Zeit ungewo!ml.ich scb.nell in Deutschland. 
Dadurch stieg dex- Wohlstand der besitzenden Klasse st@k 
an und die Not der Arbeiter wnrde groBer. Die ~baiter• 
b·ewegung war e~ ·gesellschaf'tlicher Hachtkampt d.er 

. . . . 
Industriearbeiterschaft~ Der geschichtliche Hi.ntergrund 
tiir die Etttstehung der Arbeiterdichtung·war folgendes: 

1. · Das starke Waehstum. der Arbeitersehatt infolge der 
IndustrielisierlUlg. 

' . 1 

2. Die krisengefahrd~te sozialpolitische und arbeits
rechtlich unges.ieherte Lage der Arbeiter. Die 
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Ideologie der berrschuden Klassen war gekennzeiehnet 
durch den Liberalismus und die Auf~assung von dem. 
natirlichen und gottsewollten Unterschied zwischen 
Reiehen und Armen. Diese Ideologie sollte die 

· winlicb:en Verhal.tnis$e versehleiern un.d die 
Herrschaft des BU.~gertu.ms. stabilisieren. Fttr 4ie 
beberrscbte Klasse stellte sicb nun die Attfgabe, 
:die U~logie zu entlarvett und zu zersetzett und 
Vorstellungen $11 entwickeln, die dtm. Interessen d..er 
gro.B&a Mehrheit entsprachen. Ihr Ziel war, die 
Selbstentfremd.ung des .M~.nschen aufzuheben und 
seine Selbstverwirklichling zu erreiehen. 

Die Theorien .Marx und h"'ngels wurden: zur geistigen. 'Grund~ 
lage.. Trager der Bewegung wurden die Arbeiterparteten, · ·· 

· wi.e z.B •. der Allgemeiner Deutscher Arbei~erverein;·der 
von Lasalle geplind~t worden Wa.J't dann ka.men die .Sozial• 
demokrati'e" d.ie Gewe:rkschaf't"en und die Genossens~haften. 
i'erner aueh die konfessionellen Arbeitervereine. 

Der proletarisehe Emanzipationskampf in Deutschland~·.·.· 

spie1te .sieh zuerst nur auf okonomlsebem u.nd politts~lu.tm. 
Gebiet.. Das :r:roletarlat hat direkt gekimpft. und benut~te 
datur keinen kiinstlerischen ttaweg. Die Kun·st war, 
vollig in del?' I1a(Jbt des Bugertu.ms~ 

Erst viel spater hat die Arbeiterklasse erkannt. daB· 
rur ein.e Befreiung des Arbeiters Literatur ein wiehtiges 
Mittel war. Dadureh konnten sie eine Offentlichkeit 
herstellen und l'1assenkommu.nikation m{)glich machen.· 

i •· ' 

·Zahlreiche Arbe\i.terbildungsvereine \rurde gegriindet., 
Arbei terbibiiotheken eingeriehtet. Dadurch ent.stand 
e!ne Arbeite~iehtung und 1844 wurde die erste d.eu'Cs•: 
s~raehige Anthologie (6) verot.tentlicht. 1844 mit de•-

. - . 
schlesischen Weberaufstand, der dieunmenschlichen 
Lebensbedingungen in diesem spezitischen Produktions• 
zweig aufdeekte tmd militariseb niedergeschlagen wurd,~,~ 
begannen viele iiber diesen Weberautstand zu sehreiben. . - . . 

Ihre Werke sind in einer Anthologie ~,,_ · .:.:: erschienen.. 
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Das anonyme Arbeiterlied <ier Weber in Peterswaldau 
und Langenbielau war das erste Lied in dieser Anthologie. 

n( ~ ••• ) Hier wird der Mensch langsam gequalt., 
Hier ist die Folterkanimer• 

· Hier werden Se.ufze:r vie'l ge~ahlt, 
All,e Zengen· von- dem Jammer ( •••• )"(?) 

; • 3. Das Zi·el. und die Funktion der :firi.iher.eri Arbei terdiehtuns 
und ihre pralt;tisehe Anwendup.s. 

Damit begann die At>beiterdichtung~ "deren Zweck einer 
unm.ittelbaren Ehrgei'z war, die die entleerteri _Hiilsen 
biirgerlieher Literaturtormen mit revolutionirer Nabrung 
fii11ten(8) 

' ' ' 

/~.,._~ .. Dies.e Literatur um.faBt den ganzen Problemkreis, · 
der bisher ,von den Literaturhistorikern etwas vern.aeh\:, 
lassigt. wurde.- Die Arbeitswelt. Wamter Jens behauptet~l. 
"Die Welt, in der wir leben. ist noch nicht literarisch 
tixiert. Die Arbeitswelt zumal scheint noch nieht,:~ 
den Blick gerilckt zu seta. Wo ist das la>n?trat einee 
.Arbeiters. wo die. Zeichnun.g. eines Maurers. wo ag.ieren · 

. ' 

die Madchen in d.er Fabr.ik., wo bewachen Roboter die 
.rotlichen Lampen?"(9) Das alles wurde schrittlichl' 
dargestellto; um die Arbeiter von ihrer Lage bewuBt ztt 
maehen und eventuell sich als eine Klasse zu solidarisi·eren 
um. das Biirgertum. zu bekampten.. Die. Arbeit.erschriftstel1er 
haben dieses Ziel imm.er im Au.ge be hal ten. Desha.lb gab 
.es in der Arbeit~rlitera.tu.r einen bestimmten Lehrsat'Z 

· der sozialistischen Doktrin oder d.ie Stellung der 
.Partei ztt Tagesereignissen fur die Leser. 

· · . · . · pGur 1 'at"t, 
So ist eben ihre Fun.ktion.- Es war keine 1' art4 sondern · ·· 
eine neue tunktionale Literatur,. Sie soll ala Inst.rument 
der Emanz.ipat:S.on fUr ihre Leser wie fUr ihre Produzent~n 
wirken, alles um gegen die Uberm.acht des Biirgertums anzu.,. 
kiim:pfen. . 
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Neben der rein politischen Information geht es um 
die Grundlegung einer asthetischen Erziehung der 
Arbeiter., die von der Kultur vollig ausgeschlossen waren. 
Es gab ein starkes Verlangen nach einer Bildung im 

Volk, z.B. 

"Der Bildungsdrang erfiillt die armen Klassen,, 
Sie drangen durstig allen Quellen zu 
tJnd gonntn sieh, das Edle eu erf'assen 
Und um. zu lernen, weder Rast noch Ruh,. "(1Q) 

I 

Die Arbeiterliteratur war folglich vollig auf einen 
Dialo.g angelegt. Die Autoren wenden sich mit ihren 
historischen, politischeri. oder sozialen ~iProblem.en 
stets an ein ~blikum, vor dem sie Sachverstand fUr·. 
die ~ehandel ten Problemen voraussetzen konnen. Die .. · 
Ar~ei terli teratur gewinnt . dadureh eine soziale 
Kommunikationstunktion., die die biirgerliche Literattu;- • 
seit der Zeit der Aufklarung immer mebr eingebu.Bt 
hat. So wi.rd das Verhaltnis genialer Dichter -
rezepti'\rer Leser im Kommunikationsmodel'l auch geiiadert. 
Die Literatur soll den Leser zum Schreiben anleften. 
Demnach fallen Autor, Leser und Gegenstand dieser 

. . Ans_pJ;:uch 
Literatur in eins. "Dadureh ist in ibr ;ernonen 
sowohl auf das liter~iscb.e Verhalten ihrer Leser 
.Ein.flul3 auszuuben-, der in der hohen Literatur. weitgehend. 
verlorengegangen istu. ( 11) . 

;.;.1. Arbeiterlyr:ik 

Das Ziel der Arbei terschri!tsteller kam zum Ausdruck 
1m Weberlied "Das Blutgerichtn~ das allgemein a.1s 

· das friiheste Zeugnis de:r deutschsprachigen Arbeiter• 
literatur gilt. 

Die ersten Werke sind aus dem sozialen Impuls gekommen. 
' Notschrei, Anklage,. Wollen, Fordern - war die Stimtmmg. 

Diese Literatur war in ihrer inhaltlicben Zielsetzung 
ants engste zu dem Kampf der Sozialdemokratie nach 
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1870 ftir -eine revolu.tioniire Verancierung der Gesellsehatt 
gebunden. "Wort wird Watfe" war ibr Motto. 

"( •• ,) Was kiimmert• s -eueh, ob arme Leut 
l ' . • 

- . Kartof~eln kauen mils sen, 
Wenn ihr nur k8nnt zu Jeder Zeit 
Den oesten·Braten essen? 

Kommt nun ein arm.er Webermarm, 
Die Arbeit zu·beseben, 
Find.•t sieh -der kleinste Fehler d.ran• 
wird's ibm gar sehlecnt ergehen1( ••• )(12) 

In diesem Gedicht s~ sehon alle Weseumerkmale 
der Arbeiterliteratur enthalten.. Es geht von der· 
konkreten gesellscha.f'tl.ichen Lage .de Betroft;enen aus. . . 
und zi.eht aus ihr po.litische Schlu.Btolgerungen. - Sie 
dient zur un.mi ttelbaren revolutioniren BewuBts~insbild
wag- und bedient sich etner traditionellen Form uad 
einer weltverbreiteten r.telodie.. ( "Es l.iegt ein SehloB.
:inPsterreieh"), sodaS es ~edermann bekannt ist.. .Diese 
inhaltliehen u.nd 1'ormalen QUalititen befiihigen eSt .aunt 

Kam.ptgesang n verden. 

Die streikendeu Weber in· Peterswal<iau u.nd Langenbie- . 
lau. sangen es bei ihren Umzugen und l?rotestmiirsehen .• (13) 

- - -

Nicht aur das - es hat so1'ort eine wabre Flut von Weber-
Gediehten hervorgeruten., z.B. von Louise Aston; Ernst.· 
Dronke, Adolf Sehu.lts, Georg Weerth und Heinrich Heh:lfJ-• 

. · Karl Marx hat das •weber lied" tolgende Bedeutung mt• 
gemessexu uzunachst erhmere man· sieh an das Weber'iied,. 
aa diese kiihne Parole des Kampfes worin Herd, Fabrik• 
Distrikt nieht einmal erwahnt werden, sondern das 
Proletariat sogleieh seinen Gegensatz gegen die Gesellc• 
s·ehatt des Privatellgentwo.s in schlagender, seharfer• 
rtlcksiehtslose~, ~ewt;Llts~er Weise herausschreit"1(14) 

Eines oder mebrere Charakteristika soleher Operatirltat 
wird reflektiert in vielen Gedichten,.- In abnlieher 
W·eise stehen aueh die "Prologe" als Gebrauchsliteratu 
.zur Eroff'nung von Festen, Theatervorstellungen und 
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-Parteitagen 1m Dienst der Orgaraisation. Allegerie 
war die Grundform der Arbeiterlyrik. Die Arbeiter
lyrik wendet sich an den e inzelnen · Leser, um ibm 
einen politischen Saehverhalt zu demonstrieren. 

Antike Mythologie • Religion, Naturerscheinungeni abs
trakte Begrif:fe werden allego:riseh verwendet fiil!' 

e.inen politiscben Z11stand oder eine politisehe 
Ferspektive •. 

( ••.• ) "D.en Ameisen~ ·den flinken, 
Wohl w.ird ihnen. manehmal heiB, 

Bei ibrer sehwereu Arbeit 
Geraten sie _gar in SehweiS .... 
Kein Anderer aber verprasset 
Die Friiehte von ihrem FleiB. 

Es wageu die Bliimlein zu bliihen. 
Sagen in Rebellen-Roth; 
ltein Staatsanwalt beantragt 
FUr. liochv.errat den Tod •. 
Im frisehen, treien Walde · 
Bestehet kein Verbot. 

Und doeh ist all~s·geordnet. 
Es regen.sieh Zauberhind' ~ 
Rusch-Rusch- die Waldesgeist.er 
Wie alles fliegt und renntl 
Es fii.brt die alte,. heil'ge 
Natur ibr Regim~t." (15) 

Rier steht die Arbeit der Ameisen tiir nieht entfrem.4ete 
Arbeit,_ die rot,en Blumen fiir die freie Erltfaltung deli' 

· :Arbeiterbewegung.,. Alle diese Freibeiten fiihren nicht· 
zur Anarchi&, sond;·ern zu einer wunderbaren, harmon1sehen 

.. 'Naturordnun.g• t die identisch mit der erstrebten 
sozialdemokratischen Qrdnung der Welt ist. 

Es gab eine groBe An.zahl von Satiren und Karikaturen, 
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dureh die die politisehen Gegner, meisten.s die Nationsl.
liberaie~, aber auch Bismarck, die Ki:rehe und einselne 
Industrielle verspottet werden. 

Max Kegelt Gebet eines Liberalen, 
"Nimm uns, heii'ge Reaktion, 
Alles, was. wir je erstrebten, 
Als w:ir gottlos und verstockf; 
Noch mit dir im Streite lebten. · 
Nimm den Rest der ·Pre.Bfreiheit, · 
Nimm Vereins-, Versammlungsreehte, 
Sp-erre in das Zuchthaus ein · 

AU~, die nicht deine Kneehte.~ 
Du.lde keinen freien Laut. 
Darfst auch folte:rm., hengen, koptenl 

Nur den Gelqsack lasse uns 
· ·. Un~ das Reeht •· das Volk zu schropten 

Amen. n { 16). 

Die Flmktion:al.itat dieser Diehtung wird jedoeh in all.en 
Yal1en; durchgenalten• .:P ~ · 

Q,H ::,·.<¥W,.,~~t)I/~M( I I . 
. Desselbe ,gilt· aueh fiir d.as Arbei tertbeater.. Es heist 

. . 

eng mit der Gesehiehte und den Organisations:tormen der 
. -; 

Arbeiterbewegung~ .Die tr\ihsten Stiieke, wie Sebweitzers 
"Ein schlingel''- u.nd Bosses uselbstbefreiung" t dienen · 
vo;inehmlicb der Agitation und Selbstdarstellung der 
.Arbeitervereine und wollen ein allgemeines Arbeiter
pnblikum. mit grundlegenden Lehrsatsen der sozialistischen 

Dokt.x-in vertraut machen. Es gab aber spiiter Arbeiterstueke, 
di-e nieht ·so eindeutig Agitationsti.icke waren, ;sondern 

allegorisch ge~arbt waren. ' 771-- 6?362-' 
Wiibrend Ly:rik-und Theater in der Arbeiterbewegun.g pro.io,; 

• !'. 

pangandist-isehe und organisatorische Funki!ionen erfii.l• 
lten und damit .dire~ politiseh wirksa.m werden konnten, 

. blieb eine solehe Wfrkung der Prosa :problem.atiseb. 
Frosa W'ar zur.Goethes' Zeit al.s "Geschiehte der Seele0 

. verstanden worden· aber das Proletariat woll te keine 
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personliche Weltansicht iuBern, sondern alles objektiv 
darstellen. So konnte der Roman. nicht ·operativ in die 
Arbeiterbewegung eingesetzt w~rden, weil _sie sebr an der 

biirgerlichen Form und Ideologie gebunden war uad die 
n$ue Weltansehauuns des Proletariats nieht ausdriieken 
konntft.~ (11)-

Wie wir sehon gesehen haben, griff die Arbeiterlite~atur 

auf' trad.itionell veraltete Formen zuriick, Das neue
polltische Bew.Btsein tritt 1n alten kiinstlerischen 
Formen·wie vom Mittelalter" Baroek usw. aut .. I}lr:e 
Eigenart lag tlarin,. da.B sie a.ndet."s als die gegenwartige 
btirgerliche Literatllr wirkte. 

Kritik an cler Arbeiter_li.tera:tur - -- . . -• .. 

Fontane sehrieb sehon 1896; nAlles Interesse ruht beim 
vierten Stand. Der Bourgeois ist furchtbart und Mel 
und Kl~ si11d altbecken, immer wieder dasselbe. Die 
neue bessere Velt fangt erst beim vierten Stande aa:. 
Man wrde d,as sagen konnen. aueh wenn e$ sich bloB erst 
um_ Bestrebungen, um Ab~au.te bs.ndelte. So liegt es 
aber ,ni.eht, das, was die Arbeiter denken, ,spree hen, 
sc_hreiiren, hat das Denken, ~rechen und Schreiben der 
altre_gierenden Klasse titsicb.lich Uberholt, alles ist 
viel echter,\ wabrer, lebensvoller. ''( 18) 

Das Interesse der Literaturwis.aenschaft ru.bte aller
dings nieht im 'Vie~ten Stand, nicht so wie Fontane 
es gemeint _hat. Es 1st ,sehade, daB die Literatur

geschiehte diese Arbeiterliteratur vernaehlassigt hat. 
Man erkennt, daB die ,German:istik und :die sozial-

,gesehiehtliche Forsebung sieh mit dieser Mater1e 
f.' a$t ilberhau.pt nieht beta.Bt hab,en. ( 19) Die me1sten -
Lexika entha1ten die Namen der Arbeiterschriftsteller 
nieht.Der Grund da.f'ur ist nicht nur die ideologis~hen 
Untersehiede, ,sonde:rn. es war eine -eintaehe Abneigung, gegen 
politische .Dichtung. Der angegebene . Grund war., daB 
di$Se Prodtikte a.llzu sebr kunstloe sind und daher einer 
kritisehen, Diskussion n.icht wert. Sie wurden mehr als 
Kommunistenkitseh bezeichnet.(20) 
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Die Arbeiter versuchten zum er?ten mal i~Kulturgebiet 
der Kapitalisten. einzudringen und. ibre Litera:tur.· war 
~ d~n AQ.t§ngen zugegeben primitiv, zur Trivialisierung 
und z~ formalen Klischees neigend~ aber dennoch war sie 
du;-ch ihre Klassensolid.aritat und ihren kampf.erisehen 
Anspruch ·etwas ganz Neues. . . 

Was ·ibr aber fehlte, war· von Anfang an die th&Ol."etische · 
Vermittlung. Erst v1el spater setzte sie sich m1t 

. . . 
einigen .ktlltu.rellen und literarisc.hen Fragen aus.e1na.n4er. 
Es gab einige 5!.fentliche ~ebatten iib~ den ,Naturalismus •. 
die Moglichkeit unci Grenzen einer proletarisehen __ Lit.era• 
tur. Erbef'rage ete., aber si.f: selbst verstand .sicb als 
Gebrauehsliteratur., die fiht den Augenbliek und seine 
politisehen Bedilr!'"nisse gesehatten wrde. Wie Franz 
Hehrin.g in seinem •utsatz "Kunst und Pro.letariatn· ·vom 
1898 .sagtet "Sie wollen nur allem Zorn, aller Trauer~ 
allem Jubel LU:ft maehen,womit sie der proletarisch*-* 
Betreiuliligskampf in seinen wechs.elnd.en Phasen er.t'till te 
<•·•~•) "(21). Literaturtheorie war dabei nicht so w!chtig. . . . 

Es ist richtig., daB die Arbeiter ihren Zorz:t eintach li tera• 
riseh gegen.'detiKlassenfeind richteten·und neben ibre 
Arbeit ·dabei wenig Zeit f'inden ·auf auBer·e Form und 
literaturhistorisebe Ordnungsprinzipien zu aehten~ Aller · 
dies·e Arbeiterliteratur war 1m ihrer. Form anders als 

. die gleiehzeitige biirgerliche Li teratur. 

Ein weiterer Grund zur Orientierung am k1assischen Erbe 
1st, daB die Dichter am Anfang aus dam Biirgertum kamen. 

Die . Ge.tahr ~~g aber darln, daB die proletarische · .Li teratu.r 
obne vorhandene proletarisehe Litaraturtheorie sich 
:entwiekelte~ Es kam namlich zu ei~er mehr oder weniger 
unkritisehen tlbernahme tradltioneller Inhalte und 
Formen Ohne uberlegt zu haben, ob sie f'iir tbre Literatur 
geeign-et waren oder nieht. 
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Langsam ha.ben. die Arbeiterdichter aber erkannt., daB 
sie. nun anstelle des BUrgertums Trager der kul turellen 

· tJ'berlieferu.ng werden miissen. Dadl aabei eine bloBe trber• 
nahme der traditionellen Muster nicht geniigen konne, 
hat PreuBler in seinem. Gedie~t zttm Ausd~ek gebracht. 

·f1Doch was die Geistes!ursten nicht geseheni 
Weil ihre Zic;tle Sehonerem geweiht, 
D.as mu.B au.f eignelil Boden nun erstehen,. . 
Dtli!eh una-. ·die Kamp.tgeoornen di.eser Zeit. "(22) 

3.;.. Literarisch•theoJ;"etische Uberlemeaen zur Erbefrase 

. . 
Voll den 90er .Jahren bis in der Weimarer Republik gab es 
hei'tige Debatten iiber.das Verhiiltnis der proletarisehen 
Kul tur zum Erbe. Die G:riindung der Konunu.D.istischen 
Partei und die Nachrichten tiber den Auf'bau der Prolet• 
kult in Ru.Bland gaben der Arbeiterbewegung Impulse• 
elneJlkrundsatzliehen Neubeginn au versuchen. Lenin 
hatte 1918.bemerkt1 daB es im Gegensatz zu Ru.Bland* 
ilt· de!l: westeuropiisehe:n Landern nscbwieriger" sei ndie 
Revolution zu. beginnen, weil sieh dort der hohe Stand 
der Kultur gegen das revolutiona_re :Proletariat auswirkt 
•••"(2;) Die Aufgabe wire sieh von dieser Sklaverei 
zu befreien~ Den Weg ZUX' Bewaltigung dieser Au.tgabe 
war bestritten .. 

Sollten sich die Arbeiter mit der biirgerliehen Lit·eratur 
beschaftigen oder sie U.berhaupt verdammen und eine 
eigene schaffen. 

Ihr Ziel war das Niederschlagen des Kapitalismus und .. 
das DU.rchsetzen des Sozialismus. Dafilr mu.Bten sie das 
gesamte Proletariat zusammen.bringen und zu dem Bewu.Btsein 
verhelfen,, daB sie ihre Krafte gegen die Bourgeoisie 
fiir die klassenlose Gesellschatt benutzen sollen. Das 
Problem· der deutschen Rev.olut.ion ist ganz i':ichtig, 
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wie Martin Rector sagt, "das Problem der SelbstbewuBt• 

seinsentwicklung des deutschen Proletariats."(24) 

Man .mua Hermann Neisse Recht geben, werm er sagt; 
"Solange das Proletariat nieht ein gefestiges"' 
~usammenha1tendes Klassenbewu.Btsein auch den kunstler• 

ischen Lockung seiner Ma.chthaber., seinex.- Todf'ein.de 

entgegenstellt.,. solange wird der kapitaiistisehe· 

Geis·t siegen~ Gerade dt1rch Diehtnng ·tUld Kunst sehmeichelt 
• - ,. • p • • 

eta s-ich am verhangnisvollsten in. die Herzen und Ko~fe 
der Hassen ein., wer sonst niehts von der Herrenklasse 

~ ' ' 

ann:immt"' nim.mt die .Sirenengesange ihrer Literatur d.oeh 
. ' 

noch willig in sein Ohr ( ••• )., wenn · er einen Roman ode:r . 
ein Gedieht · liest~ la:Bt sieh durch die auBere Form . 

beto~peln untJ. wagt nicht:, die .Frage naeh· der NU.tzlichkeit 
.fUr sein spezie~les K~asseninteressezu stellen."(25) 

zusammen ·mit den revolutionaren Linken. un.t·ernahm. 
Hermann-Neisse eine radikale Negation burgerlieher 
Kul1rur und. hielt d.ie Kunst und Diehtung-. die .bisher 
als das V erebru.n.gsrirdige gepriesen wurde, nieht nur .tiir 
wertlos" sondern aueh schacllich. Hieraus leitet sioh 
tlir ihn die Notwendigkeit ab., die Wirkung btirgerlieher 
Kultur und Kunst auf' .das Proletariat ablnl.bauen~ Er for• 
-dert,. die "Personliehkeit de.s Proletariats '\fOn der 
triiben Erbsehaft biirgerliehen Geistes zu bef'reien" vom 
Dogma der absoluten GUltigkeit der Kuns't-~"(26) Daraus· 
folgt die Forderung" eine ganz neu.e Kultur all~in zu 
entwickeln ~ eine zweite K.ultur ,;... mit dem Kollektiv
bewu.Btsein und Ideologie der Gemeinscha.ftsgedanke. 

Es ist aber nieht moglieh sans 1soliert von der Tradi-· 
t.ion neueubeginnen!" Jede k:iinstlerische Produktion 
ist e~ngebettet in den historischen Ablaut, sowohl 
der Gesamtgesehichte wie auch d&r Kunstgeschiehte. 
"Das Heute geht gespeist dur.eh das Gestel'n in das 
Morgen~ "(~) 

Marx sagt in d.er Einleitung zum • Aehtzebnten Brumaire 
von Louis Bonapart·e: "Die Henschen maeheD. ibre eigene 
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Geschiehte~ ab'er sie machen sie nicht aus freien Stiicken, 
nieht unter selbstgewahlten, sondera unter Unmittelbar 
vorgefwa,denen;;. 'gegebenen und i.iberlieferten Umstande."(28) 

Es ist e1ndeuti£h daB das Proletariat weder die ganze _ 
Kultur der Vergangenheit anerkennen · kann,. :Jaoeh sie iri·,. 
Bausch un.d Begen ·verwerfen k:ann. · Es bes~~ht aber au~h 
kein ~weifel dariiber, daB die proletarische Litera~ 
einen .:neuen Inhalt hat und dafiir etrie neue Form braueht. 
Es ware ihre A\tf'gabe das Erbe kritiscb an.zueignen und 

. wei terzuentwiekeln.. Reine Identifikation wird nicht . 
erforderl, sondern eine kritische Beurteilung·der 
traditionellen Werte, um sie nach den theoretischea . 
Pr.inz.ipien weiterzuentwiekeln. 

;.6.. Dle Natura.lismusd.eba,tte 

Ein Ver.sueh der kritischen Aneignung der gegenwartigen 
burgerliehen Li.teratur ist in der Naturalismusdebatte · 
aut dem Gothaer Parteitag von 1896 gemacht worden; ·aber 
aut ··de~ prJtischen Bereich waren diese Uberlegungen 
nicht er.f'ol:greich. Eine der wichtigsten theoretischen: 
Diskussionen tiber die Arbeiterliteratur als f'ledium ·der 
Ji...gi;tation UJ1d Aufkliirung war die Naturalismusdebatte 
auf Clem Gothaer Parteitag von 1a96. 

Sebr vi:ele heftige Auseinandersetzu.ngen 111it dem Natural• 
ismus liste sich innerb~lb der Arbelterschatt aus. Schon 
vor dem ~sche.1nen der ersten naturalistisehen Werke 
in Deutschland ht;itte- es 1885 in der 'Neuen Zeit' eine 
Auseinanders.et3ung iiber die Rom.ane Zolas gegeben. (29) 
Zola schildert,. in seinen Romanen die Arbeiter - das 
E1end der Arbeiter in den Koblengruben und dabei scheint 
es. als ob er die Sa:cbe der Arbeiterschaft vertrate. 
Die Kriti,k der Arbeiterbewegung an Zola war aber gegen 
die Art sein~r Sehilderung von Kot. Schmutz und Elend. 
Di:e Einwande gegen seine Romane sind zweierlei: .Erstens 
,err.egen .sie "selbst bei dem. vorurt.eilsfreisten Leser 
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einen solchen Grad von Widerw.illen," "da.B man das Buch 
aus der Hand wirtt".(?O) Der zweite Einwand ist politischer 

· N·atur. Zola -wisse au! Grund "seiner pessimistisehen · .- · · 
· Weltanschauung _in der Darstellung der proletarischen .Hisere 
nieht das richtige MaB einzuhalten."(31) Er besehreibe nur 
die ei:ne Seite.des Milieus und un.tersehlage :die·trohe 

~. optimistisehe .Zukunttserw~~g der ·Arbeiter. 

Damit sind zum ·erst·enmal die beide zentralen Kritiken · 
:.Ci:xiert, unter denen sich die deutsehe Arbeiterbew~png 
mit dem·Naturalismus auseinandergesetzt· hat •. 

. ' 

-,. Der Natu.ralismus h'S.t zum erstenmal die Arbeiter • ·die 
' . . 

vierte Schicht - als Held, als Tbema in den Werken · 
d.argestellt. Es gi:ag. den Naturalisten darum,. -eine· 
getre~e Wiedergabe der Wirklichkeit .,... fast mit mikrosko.-
pischer Seharte -.zu· geben und.sie bevor~ugten ni-eht mehr 
die Angehorige,d.er obere:a Klassen. sta.tt dessen ,stellten 
sie 'Mensehen d.BJ.- obn~ ~cks.icht aut die Kla.ssen$Ugehori.g
keit. · · Ib.re Einstellung· war durehaus antibflrgerlich aber 
nieh·t kritisch. Sie haben das Elend, die Misere sieher . 
g·etreu widerspiegelt aber ihre Haltung zum Leben war. ti~t .. -
pessimistiseh, weil sie kainen Ausweg aus diesem Elend 

. kannten.. . Das naturalistisehe Wel tbild · war auf der Hilieu
theorie · Ta.ines basiert; "D.ie Kunst ist ein Produkt von 
'• ra.ee * ,, 'moment • und 'milieu' • Die heutige Welt, das 
gegenwartige Elend ist ein mensehliehes Schicltsal elne · 
Naturnotwendigkeit, die nieht verandert verden kann~ 
imd es.gibt ke~e Hotfnung auf morgen. Das pessimistische 

· Bild entspricht nieht dem sozialistischen Weltbild• das 
eirie optitnistische ZukU.nftsperspektive hat. 

W'egen di·eser U11terschiede in der Weltansebauung kam es 
zu hef'tigen Dillkussionen iiber die Nti.tzlit;_hkeit des 
Natura.lismus f'iir die Arbeiterliteratur-• Zur Otf'entlieh .. 
kelt gelang diese-Probleaatik erst durch die Di.skussion 
aut dem Parteitag der SPD 1896 in ·siebleben bei Gotha. 
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In der 'Neuen Welt' .•;' ein Unterhaltungsblatt der Sozial
demokraten, waren die beiden naturalistischen Roman$ 
'Der neue Gott • von Hans Land und • Mutter Bertha • v,on 
\vilhelm Hegeler abgedruckt worden. 

Edgar Steiger, der verantwort~iehe Redakteur der •Neuen 
Welt' meinte, er wolle dureh solehe Veroffentliehungea · 
die Arbeiter zur mociernen Kunst erziehen, die nioht 
parteilieh sei, sondern die Welt so abspiegele, wie . 
sie ist.(32) Also Naturalismus ist nlir als ein 

. brauehbares Mittel fiir die "Erziehung des arbeiten.den · 
V'olkes zur Kunst iiberhaupt" einzusetzen .• (J3) Fiir cl.ie 
Ein.fiibrung in die Kunst iiberhaupt kommt die moderne 

Kunst naeh Steiger deshalb besonders in Frage. weil 
zu ihrem Verstandnis keine "historisehe Bildung 11 

notwendig sei, Uber die die Arbeiter ja nicht verfiigten. 
Die Form der neuen Krinst ist aueh relativ leicht und 
verstandlieh. Ein weiterer Grund ist die Unparteiliehkeit 
dieser Kunst. Im Gegensatz zur alten Kunst bevorzugt 

. . . 
d~ Naturalismus nicht mehr die Angehorige der oberen. 
Kla8sen. "Die Kunst versenkt sich auf einmal in die ge• 
ringste Mensehenseele. Ja, die Kunst ist demokratisch 
geworden, man braucht keine Konige mehr auf der Biihne, 
man braucht keine Fiirsten, keine Barone und Grafen in 
den .tRomanen, ~etzt ist der Arbeiter oder wer es sei,.· 
.~eder Hensch ganz lbsgelost von seiner sozialen 
Stellung ein gleich interessantes Objekt."(34) Steiger 
argumentiert, daB ·der Naturalismus eine Kunstriehtimg 
~eit in der aueh die Arbeiter beriicksiehtigt wiirdenf 
u.nd daB die Arbeiter bier gegeniiber den anderen Klassen 
nieht mehr unpreviligiert seien. 

Steiger sehlieBt seine Rede aut dem Parteitag mit der 
Erklarung, daB das "arbeitende Volk ( ••• ) auf allen 
Gebieten ·des Lebens" die Fiihrung ubernehmen solle, 
d.azu sei es notig, das Gute und $chone" aus Vergangeh•. 
heit und GegeD.wart in die zukiinftige Gesellseha.ft mit 
hiniibe~~bmen, damit das Volk seiner Fiibrungsaulgabe 
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gewachsen sei und "damit es nicbt in Frondienst verkiimmert, 

sondern dam.it wir alle ganze Henschen werden. "(35) 

D,ie Vel"offentliehung d.er beiden naturalistischen Romane 

und Steigers Position zum Naturalismus hat heftige 
Di$klissionen auf dem Gothaer Parteitag au.sgelost. In 
den meisten Diskussionsbeitrtigen der Deligierten wurd.en 
die beiden b'ekannten VorW,jirfe gegen. den Natural.ismus 
wiederholt. Der Naturalismus ,zeige nicht die proletarische· 
Wirkliell.keit lind babe keinen Be"Zu.g zum Sozialismu.s (Wilhelm 
Lieblm.echt)., er schildere nur das Vergehende und nicht 
d.as Entstehende (Franz Mehring), man sehe nur di,e 

· abst•roende Gesellschaft nieht die Keime der kommen.den 
(Karl Kautsky), der Naturalism.us sehildere zwar die 

. . 

mingel der bestehenden Gesellschaft, zeige aber keine 
Alternative (Robert Schweiehel) .• (36) Ein Urteil Uber 

. die gen.aue \-Jiedergabe der Wirkliehkeit bei:m Naturalismus 

:tindet man in dem Schwank von Friedrich Bosse·• De1'· 

Arbeiter un.d die Kunst'., wenn Frau Kla.ar von einer 
Arbeiterfamilie sagt: "Gehen Sie mit Ihrem .Krimskramsf 

-o 

Rontgenstrahlenl Du lieber Himmel, ieh habe an dem. 
Elend. in, meiner Umgebung vallstindig genug. Wenn man 
sich den ganze:n Tag den Kopf ~erma.t-tert hat, wie man 
es aus 4er Welt seha.t.fen konnte, dann braucht man , 
mir nieht abends noch zu sagen: Das ist aenschliehes 
Schicksal, Naturnotwendigkeitl "(37) 

FUr die Arbeiter sollte die Kunst vom Nu:tzen sein. Was 
nutzt ·as., werm immer nur Not in der allerkrassesten 
Farben gesehilJiert wirtl. Der :Pessimism:ttS .in BeZU$ auf 
dem Naturalismus entsprieht dem sozialistischen Weltbild 
iiberbaupt nieht~ Das war natlirlich die Hauptkritik an 
den Naturalist ... 

Der zweite .Anreizpunkt 1st• daB der. ~;;:tturalismus den 
guten Geschmaek ~erletzt~ Es wu.r4e lange diskutiertt 
ob es der Atlstand · erlaube, in Romanen solche 'schmutzigen 
Dinge' darzustellen wie es z•B •. in Wilhelm Hegelers 
Mutter 'Bertha geschehe, indem geschildert w:i.rd, wie 
peinlieh es der Romanheldin ist, ihrem Freund deutlich 
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zu macben, daB sie eine Toilette aufsuchen mu.B. Bei.dieser 
D:lskussion haben di·e Kritiker gezeigt., daB sie ein.e 
konservati'Ve Tendenz in Sachen der Kunst vertreten. 
Hegelers Roman is~ ohne diese Stelle in der 'Neuen .:Welt' 
abgedruckt worden. 

Diese Debatte wn den Iiaturalismus bleibt jedoeh unzu• 
~eichend~ weil die Diskussion sich weitgehend aut ·die 
Frage der Anstandigkeit oder Unanstandigkeit · bescblriiDkt 
und dad.ureh b~eiben die eigentliehen Probleme 1m HiD.ter• \} 
grUD.d• . Themen,. wie das Verhaltnis der Arbeiterliteratut"
zur biirgerlichen Izitelligenz und. die Einsehatzung der 

gesellsehaftlichn Funktion. der Kunst wurden kaum 
diskutiert. Einige wesentlichen F~agen zu.r Bestim.ta.u.n.g 

·des Verhiiltniseies der Sozialdemokraten zum Naturalt.smus.· 
waren: Welche Funktion wird der Kuns't iiberhaupt 2;~rochen? 
Ist die biirgerl~ch-oppositionelie Kunst fur die Arbeit·er .... 

. . 

klasse brauchbar? Wenn ja, wie ist sie zu, funktiona).i&ieren? 

Wabrend der.Parteitag zu keinem eindeutigen BeschluB in. 
der Frage .des Naturalismus kam, nahm Franz Mehring, der 
Feuilletom'ed.akteurder 'Neuen Zeit' die Diskussion zUlD. 

. . . 
Anla.B einer Untersuchung,in.der er den Naturalismus vom 
m.arxistiscben StandpUnkt aus kritisiert;. Er hat deu.tlich 
die Griinde tur di~ Abneigung der Arbeiterklasse gegen 
d.ie moderne Kunst erklart und eine Alternative fur '<lie 

. ktins~leriscbe ~iehung der Arbeiter vorgesehlagen• 

·m .seinem Aufsatz "Kunst un.d Prole$ari~t", die .er ·eln$ 
vloehe uach dem Gothaer Parteitag fur die ···Neue Zeit•· 
gesehrieben hat (38)t: argumentiert :er, daB das Ver'\1'! 
hal tnis der Arbeiter zum Naturalismus nicht aus der 
RUckstandigkeit der Arbeiter entsteht, sondern weil 
sie den Naturalismus fUr unvereinbar mit dem proletarisehen 
KlassenbewuBtsein halten.;. 

· .. Er entwicitelt seine Posit·i.on, ill der er den biirgerlicben 
Charakter der mod.ernen Kunst betont. Dio Hauptkritik 
besteht wieder in dem Pessimismus der modernen Kunst.: 
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"•. • die mOd erne Kunst ist tie! pessimistisch.. .Sie kennt 
keinen Ausweg aus dem Elend, das sie mit Vorliebe sehildert .• " 

Da.gegen 1st "3ed_e revolutionare Klasse optimistisch, sie 
sieht, wie der sterbende Rodbertus einmal sag~e, die 
Zuktmft ·in einem wundersam rosigen Schimmer. "('9) Franz 
Mehring hat den Naturalisten vorgeworfen, daB sie nur 
die J;luinen beschreiben, nicht aber das neue Leben . 

_ sehen. un~ gestalten, das aus diesen Ruinen erwaehsen 
kann· und ~~ll~ daB si~ "im Elend d~r Gegenwart nur . . . ' . . '' . ' 

· · das Elend sehen. Was ihn-en vollsti:ind.ig .tehlt, 1st 
· ~enes freudige Kampi"ele~ent. das dem klassenbewuBten 

. Prole_tariat das _Wesen des, Leb.ens. ist. "(40) Die Naturalisten 
haben, · ·w~e. ·es auf .dem Part~i tag diskutiert wurde, das · 
Eland dargestellt,- wie sie es sahen, aber gerade aus 
dies em .·Elend sehopfen. die Arbeiter Q.ie Hoffnu.ng auf die 

.. Zuk:unf't. Daraus schlieBt .Franz Mehring zu Recht: "Das 
:Proletariat_ kann sieh nte fiir eine Kunst begetstern, die 
lllit all-seinem Denken un.d Fiihlen.in klaf!endem Wide:rsp;t"Uch 
st·eht. "{41) · 

Auf. diese Weise argwnentie:rt Franz Mehring gegen den 
.Nattn"alismu:s und zeilt, wie :Naturalismus ungeeignet 
fur eine kiinstlerisehe Erziebung der .Arbeiter sei.. FUr· 

die Arbeiter hat die moderne.Literatur nieht derselbe 
autkiaren.de Ef'fekt wie tv das B~rgertum. Da~ die Zustande 
seh~eeht sind• W:ld d.er lnderung bediirfen, 1st den A:rbeitern 
klar. FUr sie ist nur wiehtig; positive AnstoBe zu bekommen 
und _ nieht eiri.e perspektivlose Zustandsbeschreibung. Franz 

--Mehring sieht. die· Notwendigkeit der_, '~tlerisehe~ 
· .Erziehung fiir die Arbeiter an. Die Literatur der Vergangen
- heit ·und G'egenwart · wird' als Mittel datiir benutzt. Er 

·- tiridet es niitzlieher statt den Naturalistenj' ;d;~e Stilcke 
des· 3ungen.Sehi~ler-au.tzutiihren, die autklarerisch, 

'klassenbewuBtund·kampferisch sind. 

Wir sehen• daB· literarische· Er~eugnisse die Arbeiter• 
. _ bewegung fast )von An:fang an begleiteten. Denne.ch hat 

die Bewegung .isicb nicht wn eine kontinuierliche theoretisehe 
. Durchdringung Uit44 planvolle Ausriehtung der Literatur als 
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Medium der Agitation und Aufklirung bemiiht.. Die .Natural
ismus<lebatte und die Diskussion um die Erbefrage haben 

die Arbeitersehri.f'tsteller von der Problemat.ik bewuBt 
gemacht aber sie brachten keine Klirung um ein literatur -
und medienspezi!isches Konzept. Die skizzierten Auf.
fassungen machen es auch verstandlich, daB sich die 
Ar~eiterbewegung vorwiegend mit einer ·kritischen 
Siehtung vorhandener Literatur begntigte,. ansonste~ 
sieh mit der !riiheren Diehtu.ng - 'das Erbe' ·- .nicht 
besehii!tigte.- AllerdiD.gs entwickelte sich dadureh eine . . 

breite Bildungstradit.ion unter den Arbeitern. die den 
Kapitalismus nicht stiitzte. Diese Periode soll al.,s 
eine Yorbereitungs?eriode tiir die Bliitezeit der Arbeiter
dichtung wahrend der Weimarer Republik: be.trachtet werden. 
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:tV. .DIE ARllEITERLIY!ERAfUR IN DER WEIMARER ·REPUBLpt 1918•1933 

4.·1.Spaltmng in der Arbeiterliteratur der Weim.arer Zeit 

Die obenangefiinrten Standpunkte dar Arbeiterdichter · zum 
biirgerli·ehen Er"be kann man ganf8 konkret in der Arbeiter-

, 
llteratur der Weimarer Repu.blik sehen.. Einerseits hat 
man die .Autoren im Ein.t,luabereich der SPD.. die sich i'ast 
mit der herrschenden Geaellschaft identitiziert habent 

· Un.d iulderseits die LinkSradikalen,<iie anfangs u.nter . 
. der Fiihrun.g d·er Kl?D-;; · :::,~2.;;;. die biirgerliche Kult11'r abgelehnt 

ha.'ben • 

. Die Gesehiehte der Arbeiterbewegung in der Weimarer 
' . 

Republik wird charakterisiert durch die Spaltung de. 
Arbeiterscha.ft in zwei sich heftig bekampfende Parteien, 
die SPD und K:PD. · 1918 tiel die Regierungsgewalt in 

. den Hand en der. SPD aber bei den_ Wahlen zur Nationalve~'"" . 
sammluns {1919) erb.ielten die beiden sozialistischen 
Parteien (SP:D und USPD) zusammen nicb.t die absolute M$br• . . 

-heit. Daher war die Sl'D zu Koalitionen mit biirgerliehen 
Parteien gezwu.ngen. Die revolutionaren Kritte., die im 
~egensatz .zur SPD eine revolutionare Veranderung Deutsch..:. 

·. lands erreichen wollteni' · ha'b.en sich vereinigt und bildeten 
die KPD~(Kommunistisehe Partei Deutsehlands) 

Diese pcilitisehe Spaltung sieht man deutlich auoh ln.der 
·. ~beiterliteratur dieser Zeit. Ein:mal war 4ie Litera• 
unter dem Ein.fluB der SPD stark vom .Lebensgefilhl der>. . 
Jugendbewegung beeintluBt.(1) l)er Berliner Arbeiterjugend ... 
. V:erlag kiimmerte sieh im wesentlichen wn diese Arbeiter• 

.. ~:ichttmg.. Zu den fiihren.den Vertretern dieser" Arbeite~~ 
dlebtung gehoren H. Lersch• Karl Broger und Max Bart~el:- ·.· 

4.2. Omanisation und Tb.eorie der Arbeiterdich!apllg 
unter. dem . Einflu13 der Sl?D .• 

Das Ziel dieser Arbeiterdiehter war wiederum die Erziehmig 
des Proletariats zum Kampf gegen den Kapitalismus.. Zli 
d~em Kampf nahmen.die Arbeiterdichter einen konservativ
sozialistischen Standt>Unkt ein.. Da die nroletarische 
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Diehtung erst am Anfang ihrer Entfaltung war,. mu.Bte diese 
Diehtung auf manehe Elemente der Tradition zuriiekgreifen. 
Die Arbeiterdichter wollten die Literatur, die 1for delQ. 
Krieg -von Arbeitern geschrieben wurde, weiterentwiekeln. 

Sie waren durebaus fiir die Aneignung des Erbes und es 
wurde dem Schrift.steller freigelassen, wie er die Tra,dition 

aneign:et, solange er die sozia1istische Weltanschauung 

propagiert.(2) 

Die Literatur soll ndie Hoffnung .des Individuums u:n.d. 
seine Sehnsueht naeh Selbstverwirklichung lebend.fg 
&rhalt.en".(3) ~eprasentativ fiir di,e Kulturpolitik dei.
SPD war die nEntfaltung der Arbeitergeistiglteit,. durch 

.Arbeiterbildung und dieses Resultat werde am bestea 
tiber die biirgerliehe Kultur erreicht.(4) Der Leserwird 
autge.tordert "••. kritiseh zu wahlen, was dem Arbeit• . 
wesensgemaB ist. Das ist abeli- nicht .nur der sozialistische 
Tendenzroman unserer. Zeit, sondern auch sehr vieles andere, 
aueh aus der biirgerlichen Welt verg_angener Jahrzehnte •. 
so .fern es nur den Arbeiter zu seiner Selbsterkenntnis und 
seiner SehicksalsbestimmUDg fU.hren kann •• .• ( 5) 

.Man unterschatzte wohl dabei die Getahr der Identifikation 
mit der burgerliehen Kultur. · Statt einer kri.tischen 
Aneignung entsta.nd eine reine. ldentit'ikation mit der · ·. 

biirgerlichen Kultur. Was fehlte, waren die theoretisch• 
kritisehen Uber'legungen seitens der Partei und den 

Arbeiterdiehtern uber di~e Ftmktion der Literatur in d.er 

aktuellen Phase des Klassenkamptes.. Die Arbeiterdichter 
selber haben sich mit der Lehre -von Marx und Engels nicht 
besehif.tigt und waren sich nicht dariiber im. klaren, was 
die Funktion ihrer Li teratur sei. 

Genau wie die relativ unkritisehe Identifikation ter 
SPD mit ·der staatspolitisehen Grundordnung der Weimarer 
Republik im politisehen Bereich, haben sieh folglieh 
die Arbeiterdichter den Normen des burgerlieWKultur
betriebs untergeordnet. 
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Die Arbeiterdichtungneigte zur mytbischen Oberhohung:der 
Arbeit und des neuen Iiasehitleti.r)lytbmus. · Sie ·steht·· iii 
ihren ~mn1s.eh~ :und visionir~il Ziigen und , i~en · G$danken 

der Mensehh~itsverbriiderung dem Expression.ismus nahe.(6) 
;Zu ·den bevo~~ugten T~~mb. der Arbeiterdichtun.g geborent 
elherseits "a.ei- Kampf gegen Enti-echtung Und Ver5dung.des 

.. Henschen' durcip die' l'iaschine ~d durch ·den sich ibr.er. 

· a:is "Watf'e bedienenden Kapitalismus" . "Rut naeh Erlosung · zu 
S!)zial~r Gereehtigkeit, nach Befr·eiung der Menschheit ~u 
allgemeiner Brudersch.att .. und naeh neuer Verbind~ mit 'd.er 
Natu;-" si~~ auch z'Q; !inden. Anderseits. gab es. "~en. Stolz 
und das .Kraftbew.Btsein der schaf.fenden Henschen,· d.er 

,, . . : . ' ' . . ; .. 

sieh als Herr eines neuen Weltalters fiiblt und.die Arbeit . . . . . . . . . ' 

als Neubau· .der.·sozialen Zukunft bejaht"(?) Alles was u;t""" . . . . . . 

. sehon war '!"": wi_e: .. Krieg u.nd Technik - .~de kritisiert· ·aber 
auf einer ander,en Art. Diese Arbeiterd~ehtung stellt . 
B.l.diermensehlichen. Gewalten. hervorgerufene Bedrohung 

I' ' ' ' 

od.er Krankheit dar. Titeln wie "Opfer"-, "Sehicksal"', 
"Menschheitsverbriiderung" usw. sind zu,.finden.(8) 

. . ' ; 

Der historisehe Hintergrund der Arbeiterdiehtung ist 
der Krieg u.nd die Weima.rer Republik. Anstelle des 
politischen Kampt'es gegen den Krieg .findet man die 
1~irg·ebung in ein "unsiehtbares· Sehieksal" und in eine 
"Himmels- oderWel~gewaltn.(g) Die Kriegsbegeisterung 
resultiert ~ :wie aueh bei vielen Ext)ressionisten ... aus 
dem Gefiihl;'' des Uberdrusses an den Verhiiltnissen vor 

' • ,j . I 

dem Krieg,. Der Kriee; wurde als Be.freiung aus erstickenden 
Zustiinden verstanden. 

Anstelie e.ines klaren Aufzeigens der Klassengegensatze 
ist eine verschwommene, schicksalsbestimmte Mystik d:er 
.:grauen Arbeitswelt, ein Besingen des "Rbythmus der 
Arbeit" zu linden: 

"Wir trotzen der Arbeit ;:.;(;c 
noch heutigem Grau, 
wir woll:en sie he ben, 
ins himmliche Blau ••• 11 (10) 

Anstelle eines mitrei:Benden revolu.tionaren Elans ist 
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•ine mtide Resignation., ein beseheidenes Hoffen "auf den 
Tagn t .eine "Flu.eht in die alleingebliebene Schonhei t · 

des · Feierabends "• nE~~eJSttinde des Abend. s. hebt . uns zu 
~·"L 

Himtael empora ·• singt Walter Schenk ( uF,ei·erabend·"). Die 
Arbeiterdlchter wurden)von Kritikern deshalb "Feier• 
abencilyriker" genannt. 

. ;. I 

Diese Arbeiterdichter begriff'en, die Arbeit zwar als A.us•' 
. ·,. 

b·eutug• aber aucb al~ Kraftgeftihl und Stolz. sie;~.~sehildern 
b.itltig , ein~:·t SchonP,ei tsgefiihl d er flrbeit, z.:S. nLobge&a:ng ..• 
tr~t~ allede~". von B~.the~~ Stadte, r1aschinen 9 Biitten• , 
werke wui-d.en positiv ·g·esehen - meistens aus einft," bauer• 
lich•handwerklichen Gesellschaftsperspektive. AUeswas 
gesellsch~ft,kritiseh und kiimpf'erisch war• 'Wllrde itt die': 
Allegorie entrackt oder festlieh isthetisiert: 

u ( • ~ • ) Ieh will, 'in die griine Freiheit* 
· · · · W.ill heim an d'en st~omenden Rhein 1 

Si:lftgrtine W'i:ilder rauschen 
Wolken segeln vorm Winde 
Me&rlutt · :sattigt das Herz(. ••• )tt( 11) 

Die Natur dient hi·er. ale Allegori~ der zuldln.ftigen Welt ·. 

als Gegenbild zu: einer: als haSlieb. u.nd uner~riglieh 
ertahrenen .. lndust~ie · • und Arbeitswelt .• 

" . ·.·"'·. 

'· Gesellsehaftskritisehe ·Elemente sind in dieeer Dieh't'Wlg 
.vo:iY'handeil; :z.B. · 

' ttWir al.le. s1n.d gehorsam.e Maschinensklaven, sind selbst 
. . . 

· Iiasehine~ Zwangslau.fig werden wir alle in Bewegung 

gesetzt;.. Wo sind 4ie Seelen aer Henschen?"( 12) 

H!er.ist der.M~nseh,in der Gegenwart der Maschine 

u,nterg,eordnet U,nd :eingeglied·ert• Aber wo liegen die 
Ursaehen dieser Ken.t'likt? Wie soll man sie tiberwinden? 
Viele F+-agen aber keine Antworten. Heistens wurde der 
Konfliltt Mensch•Teehnik ala sebicksalshaft und naturnaft 
verstanden und die herrsehenden Ei:gentumsve:rhaltni.sse 
wurden nicht uD.tersueht •· · ·· 
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"Ab&r· aeh9 des Seh1eksals miieht'ge Rsnd. 
hat andiese:m barten Lager mich gebettet 
nur die Traum.e( •.) schweifen ungebmmt", 

'· . 
singt ,ein SPD-Diehter Walter Schenk in "Seutzer der Naeht"(13) 

Folglieh kann uum da.raU.s sehlieBen, daB die Arbeiterdichter 
sich weder kritisch mit der Wirkliohkeit auseinander• . . 

gesetzt babe.u, noeh Voratellt.U.lgeo. entwickelt habent Wie 
4ie Gesellsehatt vernuttiger gestaltet w~rd~: konnte~. 
lNir sie schien ~a die Welt ~n ibrem. Grund • hei~ • zu 
sein. Der Staat,., in dem sie leben, ist aus ihrer Sicht9 

"eine organiscb natU.rliche h'1.nheit, ein Haus,. in dem· sicb 
.,edes · Individtmm heim.isch tiihlen kann• so!ern es nur aner
kennt. daB das Band des Blutes und c:les Bodens al1e Glieder 
einer Nation solidarisiert. "(14) •MenschheitsverbrUderung" 
ware die. LOsung. 

Dieae undialektische Seheinversobnug von btlrgerlichen 

Kultur und SPD•Politik ist kennseiebnen<l fiir den Mangel 
einer verbindlichen Tb.eorie innerhalb der sPD. Im Grunde 
bleibt die KW1Bt dem niehtpolitiscben, individuel..len 
Bereich zugeordnet. Die politische HaltAmg dieser Sebrilt
steller wird durch eine Abneigung gegen Parteipolitik 
charakteressiert. Lersch f.ormulierte seine Vor.stell1111gen 
folgen<ierm.a.Betu "Ich biu otme Partei und Politik erzogen .• . . . 

bin ganz Menseb und Arbeiter~ will nicbts anderes tu:n.... 
als was ich fiir ihr Bestes erkenne., will Bruder sein •. 

· bins .Sa doch. Aber wie ich die biirgerlicb~ Ehes·ehlie.Buns 
· hasse und die gaazen· Forma.litiiten. so eine Abne1~ 
. llabe ieh gegen .Pa.rte1politilt. Ich will frei sein, ·kam:l 
nicht anders als t'rei sein. Kann keiner Partei angeb.Oren~ 
keiner nasse, keiner Klieke. keinem. Dogma. Ieb bln ein. 
Dichter, ein treier Mensch, · so frei man auf dieser :E.:.rtle 
seiu kanni"(1S) 

Die Arbeiterdichter baben aber dabei da.s Ziel und die 
Funfftion ihrer Literatur vergessen. Anstelle einer 
kritisehen. Auseinanderset.eung m~t der faktiseh bestehenden 
Ordnung tritt der Hymnus aut eine bauerlicb-handwerltliebe 
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Seheinwirklichkeit auf • in dem eine Anerkennung der vor
'herrschenden EigentumsverhUtnisse zum Ausdruck kommt. 
Sie dient dazu; ein gesellsehaftliehes Bewuatsein. z11 

schaften und zu: erhalten, das mit den Interessen der 
bestehenden_Machte iiber:einstimmt. 

~Jegen dteser. T~ndenzen und. weil dtese Diehtuilg die An-.. 
spielungen '!lut ,'Zeitereipisse und ·.soziale Verhaltnisse 
mehr in einer abstrak~en· und pathetischen· Spraehe kle.idete. 

wid .. einer allgemeinen Wertideologie ttntg"') · entstand gan.z 
.nati.irlich bel ·den biirgerlichea Interpreten der Eind~ek; 
da.B die Autox-en ~ein.e so.z1alistisehen ~iele · propagieren • 

. Deshalb .fand 41e ·Arb~iterdicb.1mn.g aueh groae· Beaehtull.f:t 

': J.m literariseh int~re~sierten BUrger-tUm. 
' ' '- '· 

In. den kommunistisehen PUblikatfonen wurd.eri nur s·ehr 
... I .I 

'!lrereinzelt Werke der Arbeiterdiehter verotf'entlieht 
oder bespro~hen, weil sie d.er komimmistisch orienti;erten 
Arbeiterachaft als Lesestoff fiktisch nichts anbieten. 

Aber diese. Autoren galten in de:r biirgerlichen Literatur• 
geschiehte und in der zeitgen:ossisehen JCritik als besonders 
geeignete Interpret en des. Arbei ter-All taga-. weil sie ihrer 
W·eltarischauung nach, iht'er Herku.nft und ihrer sozialen 
Stellung naeh Arbeiter waren.{16) Dies.e Behauptung halt 
einer Naehpriitun.g an Rand des autobiographischen Materi·als 
nich.t stand.(1?) Die meisten ·Scttriftsteller kamen aus 
dem .Kleinbtirgertum ~!~~.a. von wenigen Ausnahmen a.bgesehen. 

(Heinrich Lerseh) standen sie der sozialdemokratisehen 
' 

Arbeiterbewegung nahe. 

Die .Arbeit·erd ichtun.g der SPD bat s.ich auch im .Rahmen 
· · der ~:~sozi.aldemokratisehen Arbeiterbewegung ·groBer Belieb• . 
· theit et>freut. Sie wurde sehr popularisiert. Sie war in 
· Zeitungen, ·verschiedenen Broschiiren~ Kalentiern, Anthologien 
.und Lied.erbiieher, .sogar als Zimmel:'Wandschmuek auf dem 
Markt. zu :finden. Ein· groBes Forum fur die Arbeiterschrift-

'· 
stel.ler bildete die sozialdemokratische- und Gewerkscha£t
. spresse. · Anlasse zu .Diehtungen ergaben sieh ferner aus 
den Umgangs.formen der Arbeiter.jugend und den F:e:ie:tn und 
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Gedenkta.gen von Gewerksehatv und Parte_i. 

4.J. Entw&cklune; und Bedeutung der ;eroletarisch-revolu• 
t.ioniiren Literatur der KPD . in Deutsehland 

. ~. ;1"1 :- .~!!!£~!!!!!!..&D!~l!S!!fi 

Gleichzeit~g mit der Arbeiterdichtung aber in der entgegen
gesetzten Richtung entwiekelte sieh eine p.roletariseh
r·evoluti.onare Literatur unter dem EinfluB der KPD. Die 
Politisierung des :)linken Fliigels des Expressionismus , 

. . 
·' ' 

w_ahrend des Krieges~;-· die verstarkte Aufnahme vom Marxismu.s 
_in der Lite~atur und viele andere Fakt.oren kiindigten ein.e 
neue Periode der deutschen Literatur an · ... die proletarisch
revol.utionire Literatur von 1918-193~. , Diese Literate . 
artikulierte sebarter als je zuvor die Fo~eru.ng naeh einer ,, 
sozialistisehen Veranderung der Gesellsehatt. Die Literatur 
wu.rde vollig .in den Dienst des Klassen,kampfes ges-tellt 
und -Wrde als Mittel·der Agitation und Propaganda betrachtet. 
Literatu.r war ein t1ittel i.m Kampf gegen die biirgerliche 
Klass.e. "Die Literatur dien.t ·dem Ziel die Welt su. verindern 
vom Standpunkt des revolutioniiren. Proletariats aus".(18) 

· Die proletariseh~revolutioniiren Xratte haben einen radikalen 
Standpu.nkt · eingenommen unci richteten ibren Kampf "gegen 
jede Art burgerlicher Literatur" und ebenso "gegen eine 
bestimmte Art sogenannter .Arbeiterdichtung. "(19) · 

4.; .• 1.1. · AV;S:eip.sndersetzuna- mit dem bura-erliehen. Erbe , . ._....._... ________ _.,... __ ..,..,..._:liiilt-.. _..._ ..... ____ ..... __ ... ::.iiil_. ........... ~ ... ~-..---
- . 

Die btirgerliche·Kultur wurae als.Opium; als Rauschm.1ttel 
betrachtet-, die die Arbeiterdichtung im Fange gen.ommen hat. 
Die proletarisch-revolutioniire Kunst wird aber "die ruck..-

. . 
siehtslose$te En.tlarvung und Destruktion alier biirgerliehen 
Denk• und Seinstormen ••• " .sein. Die Schrittsteller wollten . ' 

"n.icht~ aus dem anderen Lager konservieren". ( 20) \-Ia~end 

defij{app ... htsches 1920 kam es in Dresden zu Sehie.Ber-ei·en. 
Dabei wu.rde ein Gemalde von Rubens ·dureh eine Kugel besehad.igt 
Die revolutionaren Kratte begriiBten. "mit Freuden, daB die 

· Kugeln in Galerien und Palaste. in die Meisterbilder der; 
Rubens ''sausen", statt in die Hauser da- Armen in den 
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Arbei.tervierteln.. Sie sprachen der gesaJll!llten biirge+"lichen 
Ktlllst jeden Wert fur das Proletariat ab,.{21) So bereitete 
s.ieh die ?!endenz auch gegen die kritisehen Realisten Hein
rich Mann, Thomas Mann, Gerhard. Hauptmann usw. Das nationale 
Kulturerbe wurde ignoriert. Die luBerungen der revolu.tion
iiren Kriif'te gipteln. .in den Satzen: ".Es gibt nur eine .Autgabe: 

Mit allen Mitteln, mit aller Intelligenz u.nd Konsequen~ 

den Zerfall dieser Ausbeuterklasse zu bescbleunigen".(22) 
Die Arbeiter sollen ganz al1ein ihre neue Kultur sehat!en; 

"Ja .• Recht hat,.. o du si.i:Be Mutter, 
De in Sprueb., vor d em' s mir stets gegraust t 

Was soll uns Shakespeare, Kant und Luther? 
Dem Elend dUnkt ein stuckchen Butter 
Erhabener als der ganze Faust."(23) 

4 •. 3 .• 1.2. '~!!!£!!~!S!l£!D-S_!i!!!~.2£2~!~~1!2!!:£!:!2!~~!~~ 
'Literatur ........ ~~ 

Die revolutioniiren KrB.fte nahm.en Stellung nicht nur gegen 
die biirgerliche Kultur, sondern auch gegen die existierende 

Arbei terdiehtung. Der 13egri.ft nproletarisch-revolut.ionar 
stammt aus dem politischen Bereich und diente als U'ntet-~ 
schied zwischen der Politik der KPD und d.er der SPD und 

11Sl?D,. Urspriinglich hie.B es npr.oletariseh" (aus der 
.A.iobeiterklasse starmnend) und nrevolutionar" (nicht der 
Herkunf't aber der Haltung naeh zur revolutionaren Arbeiter
sch~i:t·t geborend) t die Zusammenziehung "proletarisch-revolu
tionar" bezeichnet .dann den Klassenstandpunkt unabhiingig 

von der Herkunft. Ia literarischen Bereich dien:te 
dieser Begritf' "der Un.terseheidtmg von einer Arbeiter• 
diebtung:; del:' du.reh·die Verbiirgerlicbung einer Reihe 
von proletarisehen Sehriftstell,ern nihres revolutionaren 
Inha:Its. verlustig gingu •. (24) 

.-~ 

Die proletarisch-revolutioniiren Kratte sahen~ wie die 
Arl)eiterdiehter aus dem uneri"reuliehen Arbeitsalltag 
in Sehwarmerei und Mystik tliichteten., in vermeintliehe 
Schonheiten der Seele der Natur~ f'ern von Klassenkam.p.t, •. 
Becher verldindet in der Linkslturve 1/1950: ·"Wir werden 
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k§mpfen gegen die sogenannten ~ Arbeiterdichter', wie sie 
die Bourgeoisie und die &ozialdemokratie bJitseheln und 

hoehpappel.n ••• "(25) Der Kampf' der revolutionaren 
Sehriftsteller gegen die verbiirgerlichte Arbeiter-
dic~tung_ ibrer Zeit ist berechtigt,denn wie die vorh.erige 
Untersuehung ~eigt, ·reehtfertigte diese · Arbeiterdicht'Ullg:t 
den Krieg, identifizierte sich mit deDi Staat und ·verurteil;te 
d,en · Gegner als mind erwertig. 

Der Untersehied zwischen di·esen beiden parallel lautenden 
Ri.ehtungen der Arbeit~rliteratur ist eindeutig in diesen 

.. zwei Gedichten zu sehen, die .sich mit der gleiehen 'l'he}1latik 

.beschaf'tigen: 

"Deutschland mua leben, 
aucb wenn wir sterben mi1ssen,"(26) 

verki.indete Heinrich Lersch. :Und von dem.Arbeiterdichter 
. Karl Brog.er stammen die Verset 'riel- anders. ausgedrU.cltt:. 

"Herrlich zeigte es aber.deine sro.Bte Gefahr• 
daB dein armeter Solul auch de.in getreuster war . 
Denk es., o Deutschland 1 tt(2?) 

Von Antang 1m hab.en die proletarisch-:revolutionaren 
Schriftsteller ihre Abiehnung des biirgerlicb.en Erbes 
und der Trad.ition der Arbeiterciiehtu.ng ausgedruckt 
und das Wesen lhrer Literatur formuliert.. Schon in 
der .erst~n N~er.der Zeitschrift 'Linksku.rve' charakter
lsiert J.-R• Becher das Wesen der proletarisch-revolu-
tionaren Litei;'atur so : 0 Sie ist der Aufstand gegen die 

. . 
Welt; so wie, .sie heute ist, der Ruf nach durchbluteten 
Gehirnen u~~ nach den Breitsehultrigen ••• Proletarisch .... 
revolutionare Literatur. ist.nicht .Armeleutepoesie oder 
Mitleidsdiehtung, sie. bewimmert nicht tranenbeflissen das 
Elend des Proletariats, sie blattert nicht beschaulich in 

. . 
dem Krieg wi~ in einem Schaueralbum. Im Trommelf'euer und 
in .StraBenkim.pf'en ist di.e geboren, sie ist unter den Druck 

der Zensur groBgeworden. .Die. An.t.wort • die sie auf die 
Ausbeutung und aut der;t Krieg gibt,. ist eine aktive L6sung." 
(28) Sie bemiihten· sich um eine Literatur,.dienicht nu.r 
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Gesinnung.vermittelt, sondern aueh unmittelbare HiJ.festel-
lungen inf pi-oletarisehen Kampf gewahren soll. "''"'"' ··::~ 

' . .- ·'-":'" 

Negativ ,wend·en sicb die revolutionaren Krafte gegen das· 
· biirgerliehe Erbe • posi ti v aber such en sie anf'angs die 
Proletlrulttendenzen .aus Rullland fiir die Arbeiterklasse · . 

. zu. gew:innen. · 

Der B6lgri.ff i eine russischeit A~kiirzung fiir 'Proletari$ehe 
Ku.ltur!. durehzieht die gesamte Diskussion zu Begiml der .· ' 

WeimSJ!el". Republik~ Dt3·rP;r:oletkttlt ist die Bezeichnung 
fiir· eine kulturellie Arbeits• und Ks.mpforg.anisation-des 
russischen Pr9letar~ats. Sie wollte eine proletarisehe 

J1assenkul tur. entillickeln unter Aussehaltung der traditional-. ' . 
. . . len Kul tur. D.~r Pro letklllt war von Theoretikern wie M.J • 

Kalinin und A.A.,. Bogdan<pw begriindet. Er · entwickelte sieh 

in -den ersten: Jabren d.er ~owj~therrsehatt zu einer 
Organisation, verlor ,jedoch um 1921 die Unterstutzan.g 

• • I • 

LeJilins- und wurde 1934 von Stalin _liquidiert. Es Wurd& 
. gefordert_, da.B die "proletarisehe Kultur dem Charakter 

des revolutionaren Sozialismus entsprechen mu.B, damit 
das Proletariat sich mit· neuem \>iissen bewaffnen, sein · 

Gefuhl mit Hilfe· der neuen Kunst organisieren und seine 

Lebensbeziehungen in· e:i.nem neuen. wahrhaft proletarischen, 
d,.h., kollekti.v~stisehen Gebiet" umwandeln kann. 

· nahmen . 
Die Proletkultschri£tsteller~eine radikale Stellung zu:m 
Erb~., z.a .• · in dem Gedicht 'Wir 1 von V.T. Krulov hei.Bt es: 

"Verbreimen wir Ratfael in.Namen unseres Morgen, 
.ZerstO.ren Mu.seen und zertreten die Blut.en der Kunst., ••(29) 

Die Organisation erwachst·~ aus diesem Gedanken und lehntt·.-" 

· alle vergangene Kunst und. Literatur ab.· Sie halt,'1 ' die 
V.ernicbtung r~ wert und willl· · -~ Neues aus dem. Boden 

stampt'-en, das n~ p;roletar:lsah sein dar£ .• 
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Die Intellektuellen und Schriftsteller in Deutschland 
wandten sieh anf'angs.diesen Tbesen des Prole'tkults 
zu. Es war der Inbegri!f des Guten fiir die Arbeiter. 
Die Werke der sowjetischen Sehrittsteller wurdenins 
Deutsche ubersetzt und wrden als wegweisend fur die 
proletarisch-revO'lution.are Literatur betrachtet. .A.ngeregt 
von Gedanken. des Proletkults entwarf man im Organ der . . . 

KPD eine ku~turelle Kampforganisation des Proletariats. 
Die Au!gaben dieser K~forganisation sollen sein: 

-1~ Boykott d.er bi.irgerliehen Kul tureinrichtungen. -_ _ _ 
2. Propaganda. f'tir die Gedanken der proletarisehen K~1ltur! 
3! Organisatorisehe Verbreitung der proletarischen 

K.ulturarbeit.(:;O) 

Die Zeitschrift 'Arbeiter-Literatur', die in wien 
erschien, verof'fentliehte theoretisehe Aufsatze 
fiihrender Politiker der Sowjetunion., ·in denen diese 
iiber die sowjetisehe Literaturpraxis berichte:t.en.In 

den·;oer Jahren haben die proletariseh-revolutionaren 
Sehrittsteller sich. bewu.Btvon der Proletkult abgewandt. 
Sie wurden mehr .von Lenin beeinfluBt, der selber mit deirr 
Proletkult nicht einverstanden war. 1924 war aueh Lenins 
1905 gescbrieben:er Aufsatz "Parteiorgani.sation und 

·parteiliteratur" in deutseher Spraehe ersebienen. Lenin 
forderte 9 da.B_das Proletariat "im Gegensatz ·zum biirgerliehen 
Karrierismus und Individualismus in de:t- Literatur" das 
"Prineip der :~arteili teratu.r aufstellenu miisse. 

·nw~rin besteht nun diese Prinzip der ParteiliteratU.r? 
:tficht nur d~in. daf! fur das sozialistische Proletariat 
die literarisehe Tatigkeit keine Quelle.des Gewinns von 
Einzelpersonen oder G,rnppen sein darf',. s:i.e dart i.iberhaupt 
keine ~dividuelle · Angelegenhei t sein,. di~ von der allge.
meinen proleta.tischel1 s;a:cheJ,_ unabhangig ist 41 Nieder mit 
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den parteilosen L:i.tera1ienl Nieder mit den literariseben 
Ubermenschent ( ••• ) Die literariaehe Betati~ muB ein 
Bestandteil der organisierten, planm.a.Bigen, verein.igten 
so~·ialdemokratisehen Parteiarbeit werden. tt(;1) · 

Dieser Aufrur Lenins wurde zur Gru.ndla.ge der neuen prole
tar.ischen Literaturpraxia, die ganz im Dienst der poli~. ·. 
tischen Sache steht.. Intensive Literaturdiskussionen 
trAU'den in den Partei- und Bundze.i tschriften eingeleitet .• 

Die ldin$tlerisehen Prinzipien wurden ausfiihrlieh 
diskutiert • 

. In diesen Diskussionen kam man zu dem Schiull11 · daB das. 

eigentlieh Vorbildhafte fur eine Arbeiterliteratur in 
Deutschland die Darstellung der nRealitat 11 und "Partei• 

lic~eit" ist. 

Die wirkliche·, lf!ahre Welt muB dargestell t werden• \ias 

ist die Ws.hrheit? Wie sieht die W.irklichkeit aus? \r!as 

geht in d·er Welt vor? Was ist die Aufge.be unserer Zeit? 

Diese l!':r•e.gen sollten sich der Kiinstler stellen und daraut 
an.tworten. Ertsin Kisch betont in seinem Aufsatz "Uber 
die Rolle der Sehriftsteller in diese:r Zeitn, da:B die 
lebendi.ge v·erbindung zu:m. Proletar.iat dazu .filhre, die 
wirkliche Welt zu sehen und von det• Scheinwelt zu u.nter
scheiden.- "Diese Seheinwelt von allen Seiten zu bedichten 
uad zu beschreiben haben die Machthaber in Auftrag 
gegeben ood als uzaeine ltunstu proklamiert,. Wir wollen 
mit dieser 'reinen Kunst• niehts zu tun habcen. n(32) 

1928 wurde ein Diskussionsforum von ea,. 500 .Mitgliedern 
gesehaf'ren und die Zeitsebri.tt 'Linkskurve' wurde heraus
gege'Ben.. Hier bem.uhte man sieh. zunaehst mehr in theore• 
tisehen Auseinanderset~tmngen um eine geeignete Form 
proletariseh-revolutionfirer Literatur. Man tragte ganz , 
dez:idiert naeh dem Verw~dungszweck von Literatur im 
politisohen Kampf'. Sie glaubten nicb.t an zweekf'reie Kunst~ 
sondern Kunst v1ar fiir sie •wa:rre im. Klassenk:amp.t'- Waf.te 
des Proletariats gegen die Bourgeoisie. In der berUhmten 
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Sehr.ift uKunst ist ·warte"(1928) von Friedrich Wolf heiBt 
es: "Eill. Dichter~ der heute noeh 1' art po~ i • art,. die 
Kunst um des asthetischen Spieles willen vollfuhrt, 
dieser Verse- und Szenenbastler, er ist in unserer Zeit 
der Arbeitslosenheere; der .Miitterselbstmorde und Abtrei• 

bungsparagraphen,. d~ Wohnungsnot, Grunenunfalle ti.nd 

Eisenbetongeruste ein.Ziseleur, ein F.il1granschmied ••• 
aber kein Dichter, der ·unseren Tagen ettt1as zu .sagen 
hat1 11(33) 11Aber die Kunst ist weder ein Erbauungsmittel 

in der Hand von Padagogen, Studienraten UD:d. Rauschebarten, · 
die au.f' den 'bildungshungrigen" Handarbeiter losgelassen 
Werden,· noch ist sie ein Luxus. Kaviar unci Opium.. 'das 
uns die HaBlichkei ten des 'grauen All tags • vergess_en. . in.aeht." 
(34) Die Kuns·t· heute 1st Schtd.nwerfer und Waite. 

4. 3.2. Q~~!!:!i~!-~2:-~~!l~!!~~~!!-~}~!!-!Y::: 
~2!!!!!:~2lm!!. 

Folglieh bekam d.er Inhal t den Vorrang vor der Form. und 
d.ie Litera:t-Ur sollte aus d.em Arbeiterbewu.Btsein heraus-.. , 

geschrieben werden und .zwar in derselben Spraehe, die die 
Arbeiter verwenden.. Kurz, aggresiv und dynamise:h m.u.Bte 

. der St~l sein. Man wollte Zolas Forderungen entsprechen: 

"Wir wol~en die Wahrheit sagen, in einfachen Worten, damit 

das Volk uns verstehe1"(35) Mit dem neuen_Inhalt hat man 
versueht aueh eine neue Form zu entwiekeln., Demgem.a.B be

muhte sieh der BPRS (Bund f'iir proletarisch - revolutionare 
Sehriftsteller) um eine sehopferisehe und erzieherisehe 
Kritik in Form von gemeinsamen Buohbespreehungen mi~ dem 
Autor und. auch .Diskussionen iiber handwerkl.iche Fragen: 
'l'echnik .des Schreibens, Komposition, Sprachprobleme, 
Gestaltung usw. Ein wichtiger Beitrag dieser Diskussionen. 
1st die Abfosung des 'Iehs' durch das -'Wir' in der 
Literatur. Die neue Literatur soll in der 1\rbeiterkla.sse 
kollektives., solidarisehes Bewu.2tsein vermitteln und damit . 
zu ihrer Selbstid:enti.fikation als revolutionare Klasse 

beitragen.. Auch die Bedingungen ihrer Distribution und 
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· Rezeption wurden geandert. Sie steuert nicht aut 
individuellen Konsum, sondern au! ein kollektives Publikum, 
Zweitens wurden Gestaltungsmittel des Films wie MOntage
technik und Sekundenstil in die Literatur iibernommen. Um 
die Spannung zwischen Literatur und Leben , Dicbtung und 

Wabrheit zu iiberwinderi., hat man dokumentarisches Material 
im Kunstwerk verwendet. Die Reportage gewann als selbst
standige literarisehe Gattung an Bedeutung. 

·In der Ausbildung ·dieser Literaturtheor.ie durch die 
neugegriindete kommun:istische Partei und die ihr nahe
stehenden Literaten lassen sich drei Phasen unter-
scheiden. In den ersten Jahren nach der Novemberrevo
lution bis 1923 gewann der mit Expressionismus unci 

Aktivismus in Beriihrung stehende Linkskommunismus einen 
entscheidenden Ein!lu.B auf die Entwicklung der literarischen 
Theorie und Praxis. Als der Linkskommunismus in den Jahr.en 
1924-1928 wahrend der Stabilisation der Macht anEinf'lu.B 
verlor, wurde aufliterarisehem Gebiet ein Neuan!ang gemacht. 
Eine Gruppe von sehr radikalen aktiven Arbeitern bildeten 
die Arbeiterkorrespondenten und gaben der proletarischen 
.Literatur neue Impulse.. Dieser antitraditionelle Ansatz 
fuhrte dann in einer letzten Phase von 1929 zur Grlindung 
des Bundesp~~oletariseh-revolutionarer Schrif'tsteller und 
zur Ausarbeitung einer operativen Literaturtheorie. 

Zu den Griindungsmitgliedern gehoren unter anderem Johannes 
R. Becher, Karl Griinberg, Hans Lorbeer, Erich Weinert, 
Kurt Huhn, Berta Lask und Kurt Kliiber. Der Bund verof'.fent
lieht seine eigene Zeitsehrift "Die Linkskurve". Auch 
weil der Bund eng mit der Partei verbunden war, bat 
die kommunistische Presse eine wichtige Roll·e gespielt. 
Die kommunistische Bezirkszeitung 'Rote Fahne' hat viele 
Werke von Arbeitern veroi"fentlicht und in der O.t!entlich
keit verbreitet~ Der Bund gewann in kurzer Zeit viele 
Anhanger. Viele junge Krifte aus der Arbeiterklasse oder 
den biirgerlichen (kleinbiirgerlichen) Kreisen kamen hinzu 
und die Mitgliederzahl stieg auf fast 500. 
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Die tbeoretiscben Forderungen wurd~n zum f.feil in der 
Diehtung des Bundes prolets.risch-revolutienaren .. 
Sehri.ttsteller realisiert. Im Gegensat~ zur Z~it vor 
1918 wird die Prosa in der Weimarer Republik zur ein
fluBreiehsten Gattung. Der proletarisehe Roman batte sein 
Zi·el tmd seine Absieht vors Auge und hat neue Stof!ge~iete 
und neue Formen wi.e Bericht, Chron~k u~ .•. einbezogen. Der 
Aufbau des Romans wurde geloeker~ und in eintaeher.Sprache 
gesehrieben... Zu ~en Autga~en d.er revolu~iQnaren Diehtung 
ge~o~t.e es, daB nieht·d.ie individualistiscb$ Gestaltung 
der einzelnenPerson, sonder.n das Kollektiverlebnis 

' ~'f . ' 

verdeutlicht wird.. Au~ Grund.dieser Zielsetzung der 
Arb~iterliteratur muBte auch die Verbreitungsform: neu 
du.~ehdaeht lr7erden. Becher regt die "ScheJ.'fung· e.iner 
wirklieh billigen Massenauflage11 an, in der die in der 
"Volkssprache gesebri.ebenen Berichte und l1'rzablungen 
allgemein zuganglicb gemacht werden sollen."·(36) 1930 
ersebien de.r 1 Eine-Mark-Roman'- der .rote Hassen.roman. Der 
Roman war nieht m.ehr eine Luxusware. Die Romane des Roter.t 
·' Eine-Mark-Romaa • thematisierten vornehmlieh gegenwartige 
politisehe Au.seinandersetzungen. Sie schilderten - das 
Leben in den Fa.briken, Schiichten·md Mietskasernen- d.as 
Leben de.s Proletariats. Die ersten ·*Eine...o:Mark-Romane' sind: 
"Sturm aut Essen., von Hans Marchwitza., n Barr1kaden am 
Wedding" von Klaus Neukrantz, ''M.aschinenfabrik N&K" von 
Willi Bred.el. 

Willi Bredels Roman rand in den Kreisen des Bundes 
proletarisch-revolutioniiren Sehri.ftsteller eine begeisterte 
Aufnabme. Naeh d~m Urteil von Kurt Klaber in der *Links
kurve • ( 11/1930) hat Willi Bredel mit · 'Masehinenfa.brik N&K• 
den "e:rsten und beaten proletarischGn_Betriebaroman n 

· -geschrie.ben. " Es i st ilbrigens noch mehr als ein Romaa. 
Ein Lehrbucb. Das Abc unserer taglicrhen Kampte. '~ (3?) 
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In diesem Roman tritt Alfred M:elmster in die Maschinen• 
.fabrik N&K (sollte c: ,_.:; Nagel u. Kaemp sein) • . Er baut 

dort eine kommunistische Betriebszelle auf,.die eine 

Betriebszeitung, den 'Roten Greifer! 'herausgib't und 

schlieBlich einen Streik organisiert.. Als dieser 
zusammenbricht, wird auch Melmster entlassen·, aber 

die politische Arbeit geht auch ohne ibn waiter,. 
· Bredel greift dieses Breignis heraus und 'ste-llt das 

Leben innerhalb der Fabri.k dar·, wobei auch die einzelnen 

Arbeitsgiin.ge beim Drehen von Metallwerkstiicken in 

teehnischer Faehsprache beschr:i:\eben verden. Die Fabrik
leitung wird in einigen ihrer Vertreter, dem. Meister, dem . -

Kalkulator, dem Direktor sichtbar •. Der Hauptakzent der 
Darstellung liegt auf der politisehen Auseinandersetzung 
mit dem von der SPD domd.nierten Betriebsrat. Die Mitglieder 

der SPD werden: als Feiglinge und Verrater abgestempelt,. 
. ' 

die n~emals die Sache der Arbeiter,. sondern. immer die 
d.er Werksleitung vertreten. 

Bredel hat in seinem Roman den Stoff ganz grfindlich 

und klar bearbe:i.tet aber die Ursaehen fur diesen 

Zustand der Arbeiter sind sehr oberflaehlicn behandelt 
worden. Wer hat eig:entlieh schuld - Nur der Betriebsrat 
oder.Betriebsleiter? Worauf .fiihrt die ganze Problematik 
zuriick und wie ist sie zu iiberwinden?. Die Problematik 
w.ird gan~. vereinzelt nur im Zusammenhang mit der Fabrik · 
entwicke~t und nieht im groBeren Rahmen des ganzen 
Gesellschaftssystems. Nur das Leben .innerhalb der Fabrik 
wird dargestellt und sie wird mit der Arbeiterbewegung 
nicht verknupft •. 

Was .fehlt ist die Geschiehtsperspektive der Arbeiter
scbriftsteller. Georg Lukacs hat diesen Aspekt in 

Bred.els Roman kritiziert und ihn als 'zuriickgeblieben i 
besehriieben-. ·Einen 'inhaltlichen Neuland' ist nach 
Lukacs in diesem Roman betreten worden. Aber er lehnt 
den Roman ab, weil hi ihm Mensehen- und Sprachgestaltung 

' c • 

zu abstrakt sei., und d.ureh die Begrenzung auf das Leben 
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im Be.trieb nur ein Ausschhitt, aber nicht die Totalitat 
der gesellschaftlichen \,firklicbkeit zu Worte kommt. (38) 

. Lukacs lehnt auch die· Reportage als Kunsttorm ab, weil 
in ihr eine Erkenntnis des gesellschaftliehen Gesamt- bracht 

I 
prozesses nicht ·gest.altet wird, sondern nur theoretisch einge-/! 

wird• Die Gestaltung des Gesamtprozesses jedoch "ist 
die Voraussetzung fiir eine richtige Kompositi'on.des 
Romans. Warum? W.eil nur die Gestaltung des Gesamtprozesses 
den Fetischismus d.er okonomischen und gesellscha.ftlichen 
Formen der kapitalistisehen Ges.ellsehai"t auflost und 

sie als das e~seheinen li.Bt, was si.e wirklieh siD.d, als 
(klassenmaBige) Beziehungen der Henschen zue1nand.er."(39) . ·, 

Dieser .Anspruch an den R~man sehlo.B die bisherigen Fo·rmen 
der proletarischen Literatur aus. AuBerdem war die ganze 
Diehtung dieser Zei't zu·sehr von der'Partei:bestimmt. 
Die KPD hat ihren organisierten Arbeiterdichter die Themen 
gestellt un.d feste AUftrage erteilt. Die Themen waren 
aber nur aut bestimmte aktuelle politisebe Ereignisse 
besehrink.t.. ~~-

l?roletarisches Theater ..........,,..._ ..................... .....,_ _ _..._....._ 

1919 hatte man· zuerst noch keine Konzeption fii.r ein 
·proletarisch-revolutioriares Theater ausgearbeitet. 
r-1a.n hat zunaehst mit dem expressionistisehen .Experi
mentiertheater ''Die Tribiine'' zusammengearbeitet. 

Dann: grundete der Bund.ein eigenes proletarisehes 
"Theater des Bund•s fur proletarisehe Kultur". Dieses 
Theater :;~ing vom Proletariat .als alleiniger Zielgru.ppe 
aus und versuehte erstmals, die Funktion des Theaters 

- 1m gegenwartigen Klassenltjpf zu bestimmen. Mit dem 
Klassenkampf als Ziel hat Rudolf Leonhardt d.er im 
Auftragdes Bundes das·Programm ausgearbeitete, das 
"Theater als Waffe" bestimmt.(4d) "Das Theater soll 
der Mund der Masse sein, die dureh ibn ·sieh .selbst 
au.i."ruft. Si.e will sich in ibm ihr Signal zur Aktion 
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geben, die Not ihrer Lage und die Hoffnung ihres St~ebens 
sieh zu ruten".{41) Erwin Piscator hat theoretische 
Texte fiir- das neue Theater gesehrieben, in dem er unter 

dem .EinfluB des russischen Proletkults "die bewuBte 
Betonung und _Propagi.erung des Klassenk~fgedank-enS11 

hervorhebt .• 

Aber in der Praxis bat der Bund Stucke ausge.f'iihrt, 
-die nieht zur- ~onkret·en politi·sehen Aktion aufrufen •. 
(gesehweige denn zu.r politischenBewBtwerdung beitragen). 
Die StUcke konnten auf den- Zusctlauer nur moralisch.t als 

' - . . - - ' - ~~ 

Idee wirken, z.B. Herbert Kranzs "Freiheit· .. das der 
• • i 

Bund. im Dezember 1919 in der Berliner Philharmonie auf-• 
. . -- :;-~ ~ .. 

tulirte,.. 

-Iil.- d·iesem Stuck wa.ren acht Matrosen und Arbeiter wegen 
pazifistisehe.r Handlungen zum: Tode veru.rteilt. Sie 
hatten aber den Zell~nschliisseli der ihnen die Freiheit 
bringe_n konnte. Sie geben den Schlussei jedoch zuriickt · 
um zu irmerer "Freihei~ 11 

}. •. zu gelangen; sie nebmen. 
die Exekution fireiwillig auf' sioh. . .. ,, 

Die Freiheit hier ist ein.e abstrakte Idee und.die 
aktivis~ische Auffassim.g von poli tischer J?raxis kaxm .· 
·deshaib nieht realisiert werden. Das Ganze ist wiederlUl 
an <las. Individuum geriehtet und dadureh brieht mit 
·dem_.Konzept der biirgerlichen Tradition nicht • 

.Man sollte aber aueh die Schwierigkeiten, die das 

Theater zu Begin.n der Weimarer Zeit hatt_e, beriicksichtigen. 
Zum e.inen wurd-e dB.$ Theater Bech von biirgerlichen Inta-· 
llektuellen: getragen. die erst- i.m Begrift waren, sich 
van ibrer Klasae, d.h .• btirgerliehen Kunstvorstellungen., 
zu ·emanzipieren.. Dariiber hinaus berrschte noeh 1'-langel 

an proletarisch•revolu.tionaren Stiieken. die gut waren. 

Man hatte aucb re:volutionare, burgerliebe Stiieke zeigen 
konnen.~ aber die Erkenntnis, daB diese Stucke auch zur 
Bewuf?tseinsbildung der Arbeiter beitragen konnen, fehlte. 
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Piscator hat am Ende der Weimarer .Zeit eine konkrete 
. . 

Steilung zur .Erbeproblematik genommen. Sie blieb 
aber theoretiseh. 

lnsgesamt gelang es den Arbeiterdiehtern wabrend (ler 
Weimarer Zf;lit nicht, eine dauerhafte literarisehe 
Produktion mit der neuen Konzeption zu etablieren. Mit 
dem ·Anfang des Nationalsozialism.us wurde die Arbeiter
li tera tur zurtiekgedrangt •. . . 



E X k u r s 

Hit der I'lachtergreifung der NSDAP werden die Arbeiterorgan.
•isa'tionen zersehlagen. Die Arbeiterliteratur hat wie die 
sozialistische Arbelterbewegung einen :Bruch in·ihrer 
Tradition erfahren. Die Arbeiterdichter, besonders d.ie 
proletariseh-revolutionaren Dichter, wurden vertolgt und zum 

::J~ Schweigen verdam:mt. Ihre Literatur wurde von den Nazis 
verboten und verbrannt. 'Wegen dieser Drohungen giilgen 
viele Autoren ins Exil oder zogen sich in die innere 
Emigration zuriiek. 

Es gibt keine·.Literaturgeschichte der Arbeiterdiehtung 
und deshalb keine Untersuchung und Analyse, was au.s den 
Arbeiterdiehtern und ihren Werken nach 1933 geworden ist. 
Bruno Schonlank, Ernst Preezang, Otto Krille und Kurt 
Klaber em~grierten in die Schweiz und nach Frankreieh, 
Emil Ginkel und Vietor Kalinowski erhielten Berufsverbot~ 
genauso wie Ludwig Lessen, der 1943 Selbstmord beging. . 
Paul Zecht, einer der GroBten in der Arbeiterliteratur 
wurde 1933 verhattet. ZerfaB war im KZ Dachau~ Die 
Exilgruppen in Prag, Paris und Moskau setzten zum Teil 

die Arbeit des "Bundes" bis etwa 1935 fort aber ,sie baben 
nur gelegentlich etwas veroffentlieht. Aus Deutschland 
bekam nur Jan Petersons Roman uunsere Straaeu, die die 
Verfolgungen, V~rhaftungen der Arbeiter schildert, aus
landische Anerkennung. Dar~us scheint es, als ob die 
Arbeiterd.ichtung im Drit~en Reich zu Grunde gegengen 

,· 
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Erstaunlich ist aber, daB obwohl der Hauptangriff der 
Nationalsozialisten gegen die Arbeiterklasse sich richtet., 
einige Werke der Arbeiterdichtung.sogar in Sehulbiiehern 
im Dritten Reich erschienen sind. 

Das war moglich, weil bestimmte Gahalte der Arbeiter .... 
diehtung vom Nationalsozialismus in Ansprueh genommen 
wurden, um das eigene Ziel des Nationalsozialismus zu 
erreiehen, Die Nationaisozialisten woll ten im Gegen• 
teil zu den Sozialisten eine !nderung erreichen, und 
zwar obne lnderung der Besitzverhaltnisse, sondern 
allein vom BewuBtsein der nationalen Zusammengehorigkeit 
her. lm Rahmen dieser Konzeption hat nArbeit" fiir die 
Nationalsozialisten, gleich unter welchen Bedingungen 
sie geleistet wird, einen personlichkeitsbildenden Wert 
bekommen. Der Arbeiter wrde als Diener des Volkes 
illustriert. "Arbeitn war eine l?tliehterfiillung .fi.ir die 
Volksgemeinschatt. Dadureh bekam Arbeit eine ganz 
besondere Wiirde und. Ebre. Mii.hle meint sogar: "Die NSDAP 
erhob den Adel der Arbeit zum n.euen deutsehen Adel" (1).., 

Trotz der .ideologischen Unterschiede gelang es den 
Nationalsozia.listen, einen Teil der Arbeitersehaft dureh 
ihre Ideologie der "VolksgemeillSchattn anzusprechen. 
Ihr Standpunkt wird in der Einleitun.g der Anthologie 
unas Lied der Arbeitn seharf betont: unas Lied der Arbeit 
a~f nicbt mehr das Lied einer Volkssehieht sein, nein 
es mu.B die gesamte Nation umspannen. so erweitert .si·eh 
die Arbeiterdichtung zur Arbeiterdichtung"(2). Solehe 
luBerungen haben manehe gereizt. 

In der nation.alsozialistisehen Literatu.rgeschichte 
spielen drei beriihmte Arbeiter, niimlich Barthel., Brager 
und L~eh, · eine bedeutende Rolle.. Brogers Gediehte 
wurd.en zwa:r gedru.ckt, obwohl er kurze Zeit im KZ war. 
Lersch und Barthel dagegen bekannten sich often zum 
Nationalsozialismus. 

-~, 
.. \ 
-: ~ 



Wetm man die Arbeiterdichtung vor 1933 untersucht, stellt 
s~cb die <Frage, wie ~s zu verstehen ist, daB die Arbeit'er
dieh1;er zu Di.chtern des Dritten Reiches ·.geworden. s:b:td~ ·· 
Die . Unters.uchung f"iihrt zu zwei Lo.sungen. · Ersteri.s lst· die 
Arbeiterdichtung mi.Bbraucht worden. Der Nationalsozialis-

-.mus bemichtigte sieh dieser Literatur llauptsachlieh wn 
die Arb·eiterscha.ft iiber seine wahren 'ziele zu t'a:a~·ehen. 
liir haben ein konuet es Beispie'l in Kari Br6ger. .W*ahrend 

Broger als SPD-Stadtrat v()n N\U'nb~g so.~ar-voribe~~hend 
im: KZ war,: wurden obne seine Zustimmung seine Gedichte 
in 'die Ns .... sehulbiicher aufgenommen. Alle Gedichte, Rymne 
und sozialkritisehe Sehritten, die 4er Nat'ionalso.zialism.us 
fur ibre ZweCke assimilierte. sebrieb Broger schon vor 
19J3~ viel·e sogar vor und wahrend des. ersten W~ltkrieges. 
Damal:s war die Stimmung der Arbeitel" anders~ Nationale 
Begeisterun.g und Kampfbereitscha.tt um die Klassenunter·· 
schiede. zu vernichten - waren ihre ThemeD.. Brogers 
Ged ieht · "Bekenntniilf" t 

"Herrlich zeigte es aber deine groBte: Gef'a.lw• 
daB dein. armster .Sobn aueh dein getreuester w~ · 
Denk es. o Deutschland••(3) 

wird zum beispielha:ften Zitat. Kein Di·cbter ist so mis
braueht worden wie Karl B~oger. 

Was die Vereinabmung von Arbeiterdicqtung durch den. 
Nationalsoeialisten erleichtert hat, ist.die: Kriegslyrilt 
aus der Antangsphase des e:rsten 'Weltkrieges. Sie sehUderte 
nation.ale Einheit und Eintraebt. Freilich konnte d~r 
Nationalsozialismus nieht alle Kri.,gserlebnisse der 
Arbeiter vereinneb.men, aber bestimmte Inhal te konnten 
le"icbt assimiliert werden. z.B. die militarische Metaphorik. 
Die Gleichung Krieg-Arbeit. Soldat-Arbeiter war sehr 
geeignet tiir die Verbreitung der na:tionalsozialistischen 
Ideologie.. Selbst in Gedichten der Abkebr wie 11Verla.saene 
Fabrik" aus Petzolds "Volk, mein Volk" aua dem Jahr 191.5 
ist diese Tendenz zu sehen: 



"Wo sind sie, die.noch vor kurzer Zeit 
bier aus- und ei:p;gegangen, , 
sie alle, die mit Hammern und Zangen, 
mit Dampf und Feuer stahlerne Kra!te zwangen, 
wie Sold.aten an die Werkbiinke gereiht"(4) 

Aber diese Gleichung ist nichtf Neues in der deutsehen 
Dich~. Schon wabrend des Mittelalters kam im Helden.
lied die Gleiehuag Krieg-Arbeit vor. Nocb starker kommt 
diese Stimmung bei Lersch zum Ausdruek: 

"Wir sind ·des schat.tenden Volkes Soldat, 
Die hammerden Bruder der Welt"{5) 

.. Die Nationalsozialisten haben sehr geschiekt die Tatsache 
versehleiert,. daB der Krieg fur die Arbeiter eine 
Ho£.fnung ·auf eine neue Gesellscha.ftsordnung ist. 

Noch ein Integrationspunkt ist der "Volks'begrift" der 
Arbeiterdichter. Kein Wunder, daB die nationalsozialis
tischen Kulturpolitik die.Arbeiterdiehter interessierte. 
Sich aus der Klasse harauslosen und in die Volksgemeinschai't 
un~ eine literarische "Deutsche Arbeitsf'ront" intergl?ieren -
dies war ein groBer Anreiz. Max Barthel wurde sehr be
geistert von dieser Idee und sahrieb im "Vol.k im Morgenrot". 

"U'nsere Liebe die b.ieBt Deutschland, 
das uns in den Armen halt, 
und wir lieben unsere Heimat, 
denn hier schlagt das Herz der Welt, 
und eln HoP;nstoB gellt 
.Deutschland. 

Burger, Arbeitsmann ·und Bauer, 
Stadt und Land,,. gebt ·euch die Hand, 
unser Land ist unser Schicksal" 
und hat ewigen Bestand 
Heil.iger Verband 
Deutschland ••• "(6) 

·• ' 



D~r ~weite GJ.'Ulld fllr die Verwandlung der Arbeiterdichtor 
zu Dichtem des· HationaleozialisDllls 1st, 4aB manche 
Arbeiterdichter, aut Grund · ihrer kleinbiirgerlichen Ber
kuntt UD.d·ldeologie .sich leicbt beeinilussen ~ieBen. 
Barthel und Lersch un.ter andeGD. geh5ren zu dieser Gruppe. 
Im Juni 193~ er1auterte Max Barthel seine Position in 
elnem .Brief an se.inen Freu.n4.. Im Ve:t"gleich .zu den and.een 
Parteie~ tand er die NSDAF "ei.ne bluhende Frtihlingswiese"(?) 
"Die NatiOnalsozial.isten eroberten d.~e Macht., sie gebrauchen 
d.ie Macht • 1md dar~ unterscheiden sie sich wesent11ch · 
von unseren gemeinsamen Freunden, die mit d.er Macht 
nicht:s a:nzutangen wu8ten"(8) 

l'lax Barthel wurde . stark ala Oberlauter kritisiert. Er 

racbtf'ertigt ~leine Position mit den Schlj:avorteu 
aeinee Brietes: "Wir sind andere Wege gegansent ~ie f'ubrten 
zu keinem Ziel-. wir kebrten um Und sahen. einen neuen 
Veg ~.. Wir· sia4 such keine Uberltiuter. Wir siD.d UDSV 

~aB4 ·una. unser Vollt11{9) .Dabei kritiaiert er die, die 
Lk. Exil gegansen sia4 mit den Worten: "Hier ·wird · . 
wwer Schicksal und das unaerer Kinder entscbieden tmcl 
nieht in dor Emigration in Ziirieb, Prag, W.len o4er Paris. 
Die fiber die 'Grenee gegangen . sind, haben das Recht 
verwh-kt, tiber Deutschla:itt zu reden und zu schre1ben"l(10) 

Das war die allgemeine StimmuDS• die die Verwand.lung vom 
Sozialismus . zum Nationalsozi.alismn.s in. der Hal tung de 
Arbeiterdiebter ausgelost bat. Solche luSerungen von 
.Arbe1terdiebtern selber ha'ben die Arbeiterd.icbttmg vOll:is 
disltreditiert md tubrte_ zum: Zusam.t.uenbruch · des Zleles 
der Arbeiterdicbtu.ng im Dri tten Reich. Manf"Jltann es 
sicb .aber aicht so leicht maehen und die ltleinbtirgerliche 
Berltuntt und Ideolog1e als die einzige Erkliirwlg filr 
ihre Venanclltttlg ~ Na.tionalsozialismus geben. · Des 

Problem war viel kOmPlizierter~ 



Was man daraus ersehlieBen kann, ist folgendes-: 

-Die l:ufnahme von Elementen der revolutionaren Arbeite~ 
diehtung von Nationalsozialisten war ein Versu.ch7 den 
Arbeitern mit ihre1n scheinsozialistisehen und sehein
revo1utionaren Bild vorzutauschen, das was ihre Taktik 
aueh im politischen Bereich war. Sie waren aber nieht 
.sebr erfolgreich. Der Hinweis~ daB naeb. 1945 die 
Arbeiterliteratur ·-in ihrem wirklichen Sinne wi.eder 
aUrerstanden ist+ iat ei:n Beweis dafUr, daB nur sebr 
wenige Arbeiterdichter ·sich zum Nationalsozialismu.s 
bekannten, von den m.eisten kann man das Gegenteil nach
weisent 
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K A F I T E 14 _ VI 

VI. ARBEITERLITERATUR IN DER BRD . 

6.1. Das Valltuum in d.er westdeutschen Arbeiterliteratur 
-------~·----~-....... ---~----------------------...... ---~------....... ......-~ ..... 

Von 1945 bis 1961 kann von. einer Arbeiterliteratur kaum 
gesprochen warden. Die okonomische Entwicklung in 
vlestdeutschlan.d naeh dem zweiten Weltkrieg hat Problema 
eigener Art gesehaf'f'en. Die wachsende Prosperitat der 
flinfz'iger- Jahre lie:B den Arb.ei tern keine Zeit t um uber . 

die Klassenauseinandersetzungen zu reflektieren. Dieses 
Phanomen verhinderte das B·edUrfnis nach einer Literatur. 
in der die Probleme der industr.iellen Welt dargestellt 
werden. Abgesehen davon war die Erinnerung an den Nation
alsozialismus und an den Weltkrieg sehr stark. Also man 
ka.nn von einem •tVakuwn11 in der wes·tdeutschen Arbeiter

literatur zwischen 1945 und 1961 sp.rechen. 

· Diese Situation des ·"Vakuums" ist nicht erstaunlich,d·enn 

die Arbeiterliteratur fand nach dem zweiten \-Ieltkrieg 
ke.ine Stil.t~e mehr in den Arbeiterorganisationen. · Der 
Bueh.erkreis wurde nicht wieder erB.ffnet und die Biicher
gilde Gutenberg veroff'entlichte .keine Arbeiterliteratur.(1) 

· AuBerdem legte die KPD keinen Wert. mehr auf proletarische 

Kultur~beit. Naeh der Ntederlage f'anden die pro~etarisch" 
:revolutionaren Schriftsteller · .zum gro.Bten Teil ibre 
Heimat in.der DDR. In Ostdeutschland· entwickelte sich 

eine soziaiistisch-rea.listische Literatur, die unmitte·lbar 
an den Bund proletariseh-r.evolutionarer Schriftsteller 
der ZWB9-~iger J~bre ankniipfte. 

6.2 .. ~£!~i!!!E!M!!!6_!!!~-~!S!m!-!!!.!!£-~l!!2££~!2!:!!
~~2!!!2!2!!-~-~!!:-~1!!!~!!£~]!U!~ 

Aber in der BRD blieben alle Versuche, die Tradition der 
Arbeiterdichtung d.er Weimarer Zeit wiederzubeleben ,obne 
gro.Ben .Erfolg. Die 'klassisehe Arbeiterdichtung' war 



dureh den Naticinalsozialismus kompromittiert und die 
Em.igranten und Verbotenen waren fast vergessen. Versue·he 
der Wiederbelebung der Arbeiterliteratur sind alle:t'dings 
von der SPD gemacht worden. Die Gewerkschaftspresse 
driickte llexte aus der • Arbeiterdichtung'' wieder ab. 
Bruno Gluct1,ow,sk_i begann w.ieder :zu sehreiben. 1949 
erscht-en die Sammlung "Neue bergmannisehe Dichtung1f,.. Willy 
Bartoek organisierte 1956' ein Tr.ef'f en von Bergbaudichtern .• 
Das Do~tmunder "Archiv fiir Arbeiterdiehtung 1md soziale 
Li teratur., _, dessen An.fange bis 1926 zurfickgehen,. wu;rde. 

1958 wieder beru.fen. In schm.alen Bindchen wurden u.a. 
Werke von Lersch, Wohlgemuth herausgegeben.(2) Alexander 
·Cube meinte 1959-. daB "die Arbeiterdichtung lebt".{;) 
Aber die wenigen Werkedie erschienen sind,waren zu 
sehr epigonal,. ·Der Hallen.ser Germanist Wolfgang Friedrich 

beru.rteilte .sie gan:z riehtig als eine. "Fortsetzung jener 
kleinbiirgerlicb;...;bescbriinkten oder sog.ar apologetisch

reaktionaren Arbei'terdichtung".(4) Ala. Beispiel kann 

man von den ·Essays von Schroder sprechen, die 1949 
.ersohienen sind.. In d.em Essay uDiehter u.nd Arbeiter" 
erseheint der Arbeiterdichter ala Dichter des ''Ordnenden" 

de.s "Ausgleichs" der "Liebe1i des "Friedens", und einer 

dar sich von aller Politik fernhalt". Er meint auch, 
die Farteien seien Luge; sowie jede Politik Liige sei.(5) 
I:m Essay uber die·Kameradscha.ft nimmt er die alte 
nationalsozialistisehe Gleichung ~wischen Arbeiter und 
Solda.t auf und definiert die Solidaritat als eine 
"Frontsch\ireinkameradschaft"{6). Eine depolitisierte 
Ideologie der Ehre der Arbeit und Kameradschaft war die 
Tendenz seiner Essays. 

Diese Versuche blieben aber wirkungslos, weil ibr Stil 
Wld.IIt.halt fiir die Zeit nieht geeignet waren. Ailgemein 
herrschte zu dieser Zeit in der BRD einen Ideologieverdacht 
gegen 4~n Sozialismus. Die Leute wollten nur ungern in 
Beziehung mit. dem Kommu.nismus oder Sozial.ismus gebracht 
werden, weil das politische Verhaltnis zwischen Ost und 
\Test in der Periode des • Kal ten Krieges 1 sehr gespannt Wlr. 



_,_ 
Die Arbeiterdiehter konnten wieder in Gef'abr geraten, 
indem ib.re Texte diesmal von den Ostdeutschen ve:rwendet 
warden. Aber auc'h die MiSkredit der klassisehen Arbeiter
dichtung spielt eine Rolle. Da die Nationalsozialisten 
die Arbeiterdichtung in Ansprueh genommen batten, waren 
die Arbeiterdicbter der 60er Jahre dagegen sehr. skeptiseb. 

Die sehreibend e Generat.ion woll te auf keinen Fall Epigonen 
der "Arbeiter;.;dicbter" genannt werden~ 

Die Arbeiterliteratur naeh dem Krieg·konnte also dureh 
· eine reine Anlebnung an ihr Erbe (d.h~ die Arbeiter
diehtung dexo Weimarer Zeit) nieht entstehen, 

Erst. in den 60er Jahren kam es zu einem ·organisierten 

Versucht eine Arbeiterliteratur zu schaf!en. Ein 
Arbeitskreis tiir die kunstlerische Auseinandersetzung 
mit der industriellen Arbeitswelt wurde gegriindet. Am 

31• Mar.z 1961 trafen sich 10 Autoren,. die in der Berg
bauanthologie(7) vertreten waren, mit einigen Kritiken 
und Journalisten in Dortmund., um tiber Moglichkeiten und 
Formen moderner Industriedichtung zu diskutier:en. Nach 
dam Griindungsjahr und dem Griindungsort wurde diese Gruppe 
der Autoren ''Dortmunder Gruppe 61' genannt. 

Die Geschiehte zeigt wie zaghaft und tastend sich neue 
Autoren nach 1945. zu Wort meldeten und es war die 
gesellschaftliche Not,die ihnen dazu gebraeht hat, sieh 
endlieh literarisch mit der Arbeitswelt zu besehaftigen. 
tJber den Mangel an Literatur, die sich mit der Arbeitswelt 
.in der BRD beschaftigt, kommentierten viele Kritiker 

· und Schriftsteller. Wolfgang Rothe stellte im Jahre 1960 
fest, ·daB die industrielle Arbeitswelt "ein Stiefkind 

der Literatur ist".(8) Im selben Jahr schrieb Walter 
Jens: "Die Welt~ in der wir. leben, ist noch nicht 
li terarisch fixiert. Die Arbeitswel.t zumal scheint 
noeh nicht i'hs Bild g,eriickt zu sein.- Wo ist das Portrat 
eines Arbeiters, wo die Zeicbnung eines Maurers, wo 



agieren die Madchen in d~r Fabrik, wo bewaehen Robeber die 
rotlichen Liimpen?"{9) Auch der franzosisehe Germanist 
Robert Minder kommentie:rt iiber das Verhaltnis der 
westdeutschen Schriftsteller zur·industriellen Welt. 
Wenn ein. Schriftsteller Milieu und Problema der arbeiten
den :Bevolke:t"Ung als Beispiel" nimmt~ - es wird einfaeh 
eine landliche Idylle .daraus gem.aeht - "ein reiner 
Agrarstaatn, ein !rand von Bau.ern und BUrgern., die in 
unhegter Hausliehkeit schaffen und ·tferk.eln - nicht aber 
diE! moderne Arbeits- und·Wirtschaftswelt, in der wir 
leben."(10) Und Alfred Andersch findet in der modernen 
Arbe·itswelt den Sto.ff fiir Sensation. ( 11) Dieses 

Phan.omen kritisiert aueh Martin Walsel': "Alle Literatur 

ist biirgerlich bei uns~ Auch wenn sie sieh noch so 

anti'biirgerlieh gebirdet.... Arbeiter kcrmmen in ihr vor 

wie Gansebliimehen, Kondenzstreifen. Ar'beiter kommen 

. in ihr vor. Mehr nicht .• "(12) 

Die biii~gerlichen Sehri:ftsteller fanden eine Recht.fertigung 

dieses Zustandes in der Behauptung, da8 der Arbeiter .jetzt 
kein Proletariat mehr 1st. Er bekomm.t ein uber sein 
ExistenzrD:inimum hinausreichen.des Einkommen. Er gehort 

jetzt zur Mittelsehicht, und ibm fehlt ein proletarisehes 

Klassenbewu.Btsein. Also der Klassenantagonismus, der fii:r 

die sozi'al.istische Literatur notwendig ist. existiert 
nicht mehr und daher 1st auch die literarisehe Darstellung 
der Arbaitsweltverschwunden. 

Aber dadurch konnten die Klassenuntersehiede nicht lange 
verschleiert werden. und es hat nieht. lange fr.gedauert 

bis <flie Arbeiter das Spiel erkannt .haben. Das Bedtir.fnis 
nach einer Literatur. die die neuesten Veranderungen in 

der industriellen Arbeit wid,erspiegeln., war sebr 
drine;end"! Die Dortmunder Gruppe 61 war wie eine Antwort 
auf dieees Ver-langen. Die okonomi;.achen und regionalen 
Faktoren spi.el ten auch eine gro.Be Rolle in der G:rU.ndung 
der Gruppe 61. Aus der lokalen Industriekonzentration 
im Ruhrgebiet und aus der_ Gefahr d-er Arbeiter im Bergbau 



entwickelte sieh ein Gefiihl der Solidaritat, der Zusammen
. geh5rigkeit unter den. Arbeitern. Auch weil der Bergbau 
~schon in der Tradition eine eigene Bergwerkliterat'Q.r 
hatte; bildete der Bergbau mit der Rezension der 
Bergbauindustrie das Thema der ersten Dichtung. 

Fritz Huser, der Direktor der Dortmunder Stadtbibliothek 
und Leiter .seines privaten "Archiv fur Arbei.terqichtung 
und· soziale Literatur" hat mit Hilfe·von Walter Kopling9 

dem Kulturreferenten der lndustriegewerkschaf't Bergbau, 
die Gruppe 61 gegriindet. ·zu. den Griindungsmitgliedern 
gehoren auch Bruno Gluchowski, Artur Granitzki, Max 
von der Griint .Edgar Struehhold, Erwin Sylvanus und Giinter 
Westerhoff .• 

Die Gruppe hat sich ais Ziel gesetzt: 

· 1. Literarisch-kiinstleri.sehe Auseinander.setzung mit 

der industriellen Arbeitswelt der Gegenwart und 
ihrer sozialen Probleme. 

·2. Geistige Auseinandersetzung mit dem technisehen Ze.it
a.lter. 

3.- Verbindung mit der sozialen Diehtung anderer Volker. 

4. Kritische Besclli;iftigung mit der friihen Arbeiter
dtchtung und ihrer Gesehichte.(13) 

6o.2.2. · !!.!L~!!!~~!!~!!!?;S.S!£-!r~!~~!!E!!:!E!£ 
mit der Tra~ion .......... ~ ...... ~----~ ..... 

Der letzte Pu.nkt weist au.f die Tradition der Gruppe 61., 
Die Arbej.ter..:A..iteratur hat eine lange Tradition hinter 
sich. Aber wieder entstand das Problem der Anlebnung an 
dem klassisehen Erbe. An welche Tendenz sollen sie sioh . . 
ankniipfen, wer ware vorbildlieh fur sie, hat ihre Tradi
tion uberhaupt einen Zweek in der gegenwartigen Welt? 
Die gesellsehaftlichen Bedingungen, · unter denen die 
Arbeiterliteratur in der BRD entstand., unterscheidet sieh 
prinzipiell nieht von demm in der Weimarer Republik. 
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Man wtirde f,olglieh eine .Fortsetzung der kulturellen 
klassischen Traditio~ der Arbeiterdiehtung erw~rten.. 

Zu beobaehten ist~ daB nicht die Autoren prole·tarisc.h
revolutionarer Tendenz, d.h. der' Arbeiterkorrespondenten
bewegung und des "Bundes proletariseh-revolutionarer 

S·chrif~teller" ~~ nieht die Diskussionen dieses Bundes 
uoer operative Form.en einer proletarisehen Litera.tur 
am· Beginn der :tlberlegungen der Dor~munder Gruppe 61 

stehen, sondern die. Industried.ichtung~ wie sie zu 

Beginn des Jahrhunderts vom .Bund der uwerkleute auf 
Hau.s Nyland. u gepflegt worden war. Der vierte Punkt 

I 

im Programm - die 'Kritische Beschiiftigung - deutet 
jedoeh bereits das distanzierte Verhaltnis gegenuber. 
dieser ~radi tion an. Es ist aber eu keiner .kri tischen 
Betrachtung gekommen. sonde~n zu einer reinen Ablehnung 
der Tradition~ genauer gesagt eine Ablelmung der 
Arbeiterdichtung der Weimarer Republik~ Die Sehrift .... 
steller der Gruppe 61 wollten mit den klassischen Arbeiter
diehtern nicht in einem ~opf geworfen werden. Fritz Huser, 
Initiator der Grupp& •. bemiihte sich 1966,das Werk der 
Gruppe von der .Arbeiterdie~tung abzugrenzen. Die Dort
munder Gruppe 'Will "einen Beitrag zur literarischen 
Gestaltung aller drangenden Fragen und Erscheinungen ihrer 
von Technik und Wohlstand beherrschten Gegenwa.rt'' leisten. 
(14) Er sagt noch: uArbeiter, die treu und brav Reime 
fiir ihren Eigenbedart basteln, mogen sich heute noch 
Arbeiterdiehter nennen11 mit den bier atitgezeiehneten: 
Themen haben sie nichts zu tun" .(15) r1it dieser Fest-

. stellung trennt Fritz Huser die Literatur der Gruppe 
von der Arbeit,erdicbtung" vollig ab, weil diese 

Bezeiehnung in konventionellen literarischen Zirkeln 
zu abwertenden Assoziationen fubrte .. "(16) 

. . 

Es kam daher zu keiner eigent1iehen kritisehen Betrachtung 
ibres Erbes,.· weil die Gruppe schon vom An.fang an Worurteile 
gegen die Arbeiterdiehtung der Weimarer Zeit hatte. Die 
Autoren der Gruppe wehrten sich gegen clas 'Firmenschild 
Arbeiterdichtung' das ihnen aufgezwangtwu.rde. .Wolfgang 



Roth weist ganz klar hin: '·' Arbeiterdichtung und Literatur 
der i.D.dustr.iellen Arbeitswelt siD.d nicht zwei 'Namen fiir 
eine Sache."(1?) So lautet die von Fritz Huser heraus
gegebene Reibe nicb.t "Arbeiterdichtung" sondern "Neue 
Industrieliteratur'*. Daher kames zu einer.totalen 
A11~ehnUng der fradition und sie >wollten ganz neu beg~n. 
Der vierte .Punkt im .Programm ist in der Mitte·. der 60er 

Jahre ausgetriehetL .. 

Die Gruppe 61 setzte sich das ·Ziel ein·wahres Biid der 
. . 

V erhal tnisse in· der Arbei tswel t d er ... zeit zu zeigen 
(Walter Koppling).. In der Darstellu.ng des Mensehen in 
seiner Arbeitswelt soll das gesamte okonomisehe-soziale'. 
'system mit erfa.Bt werden. Am Einzelbei.spiel der 

. Bes.ehreibung 'eines Be.triebs soll die Struktur der ·Gesell
sehatt transparent wet'<ien. (Max von der Griin).(18) 
Da.durch woll ten sie argumentieren, daB d.as heutige Thema 

der Arbeiterliteratur ganz ande.rs ist als das in det' 
'Weimar.er· Zeit und da.B 'dah.er eine solehe ArbeiterliteratU.r 
der Weimarer Zeit kein. Vorbild tiir 1 .'sie sein konn.te., . Im 

. . 

Vorwor't zum. Almanaeh der Gruppe 61 schrefbt Fritz Hiis.~r: 
.tim. Zeitalter der Mitbestimmung und der Automation1 de~ 

Kybernetik tmd Atomkrafte 1 - der· Volksaktie und der· 
40-Stunden Woche stehen andere Fragen und Probleme im · 
Vordergrund als die der triiberen Arbeiterdichtung ·und · 
sozialen K~fdiehtung. Wer sieh beute literarisch 
diesen· Problemen widmen willt muB umtassende Kenntniss-e. 
und einen groBen Uberbliek mitbringEm .... zugleieli muB es 
neue Formen suchen und gestalten .• um· die Ver~derurigen . 
unserer Gesellsehaft, die Unsicb.erheit und das ·qualende 
Unbehagen der arbeitenden I1ensehen literarisch zu 
gestalten Und bewuBt zu maehen. Hierffrr kann die · 
Arbeiterdichtung der zwanziger und dre:i.Biger Jahre: 
kein V9rbild sein., •• "(1<;) 



Im the~tischen Bereich war es eindeutig; daB die Gruppe 
sich von der Arbeiterdichtung der Weimarer Zeit unter
scheidet aber auch das Ziel ihrer Literatur war anders;. - . 
Es ging in erster Llnie nicht darum, das BewuBtsein und 
die Geschichte der Arbeiterklasse und ihrer Bewegung zu 
bescbreiben und zu beleben, sondern um die literarische 
Behandlung von spezifischen Problemfeldern einer zuneh
mend technisierten Welt. Die Autoren schreiben nicht als 
Vertreter einer politischen Arbeiterorganisation, sondern 
mehr als individuelle Schriftsteller. "Die Autoren der 
Dortm.under Gruppe 61 schre~ben nicht ala Arbeiter fiir 
Arbeiter, sie wollen einen Beitrag leisten 'zur litera
rischen Gestaltung aller drangenden Fragen und Erscheinung
en der von Technik und Wohlstand beherrschten Gegenwart~• 
Nicht der Beruf und die soziale Stellung des Schreibenden 
ist entscheidend - wichtig allein ist nur das Thema und 
die Kraft es ltiinstlerisch darzustellen."(20) 

Aber wegen dieser Unterschiede in der Thematik und 
Funktion war es nicht moglich das Erbe ganz auszuwischen. 
Die Arbeiterliteratur war auf sehr viele andere Ebenen 
mit der Tradition engverbunden. Schon bei den Gruppen
mitgliedern sehen wir, daB sehr wenige aus dem Proletariat 
stammen. Barthel, Lersch und Broger kamen auch uberwiegend 
aus einem Kleinburgermilieu (21) und die Mitglieder der 

Gruppe 61 sind, wie es im Programm heiSt "Schriftsteller, 
Journalisten, Kritiker, Wissenschaftler und andere 
Personlichkeiten, die sich durch Interesse oder Beruf'1{22) 
zu der Gruppe gehoren. Die Dortmunder Gruppe will auch 
nicht speziell fur Arbeiter schreiben, jedenfalls ist die 
Arbeiterschaft nicht die einzige intendierte Zielgruppe. 
Hierin liegt auch eine gewisse Parallelitat zu den Arbeiter
dichtern der 20er Jahre, insofer.n sie viel mehr vom 
Bildungsbfrrgertum als von der Arbeiterschaft rezipiert 
wurden·. 

EntscheideriQe Unterschiede sind also in der Behandlung 
~ 

des Themas festzustellen, weil die Situation des 
Arbeiters in der BRD 1966 eine andere ist, sein Denken 
anders, seine WUnsche und Note anderer Natur. Dabei 



wird die Institution Literatur vorausge.setzt. wodurch die 
Gruppenmitglieder gebaltea sind, sicb. an die astbetiscbea 
Qualitatsnormen der bilrgerlieben Literatur anzupassen. 
Ihr eigenes Vorhaben defi.nieren. sie als "li terariseh•· 
k.iinst;terisch" .(23) Bieser Anspruch bringt d.ie Amlihel'U.l'lS 

an die biirgerliehe £1teratur., die auch vou den SPD- n.ahe• 
stebenden Arbeiterdichtern tier 20er J~e angestrebt 
worden war. 

Die .Gruppe hat sieb von der • Arbeiterdiehtung' nur im 
thematisehen. Bereich distanziert und nieht im isthetisehen 
Sinne. Dieses Phinomen siebt man, we:i.l die Arbeiter
dichter mehr un.d mebr von der marxisti.sehen Ideologie 
abgerii.ckt sind. Die Aussagen 1m Programm der Gruppe 61 

und die theoretiscb.en Aussagen ibrer wicbtigsten Mit• 
glieder zeigen ihre En"t;politisierung. Sie standen nicbt 
mebr in der ~radition der Arbeiterbewegung. Trotz ihres 
Programma und Traditionsbewu.Btsein wurden. die schriftst&l
lerischen Te~bniken und Funktionen der Arbe!terdichtung 
der W'eimarer Zeit unkritisch angeoign.et• 

. Auch die Abhiingigkeit von dem allgemeinen Buchmal:kt und 
der Massenmedien fiir -:(ein.e groBere Verbreitung brachte 
sie niber an die biirgerliehen literariscben .Prinzip!en. 

· Aus diesem .Zustand bat 4ie Lit.eruar der Gruppe 61 schon 
das erreieht, was Engels in seinem Brief an Mitma Kautsq 
als die Aufgabe der sozialistischen Gesellschaft detlniert 
hatte UDd was zum ~eil aucb. schon cler Arbeiterdic.htung 
der Weima.rer Republik gelungen war. ndurch Anpassung an· 
den asthetisehen Standard in deren Publikationsmedlen ein- -
euringt!n un.d dadurcb die Welt des Arbeiter& vor ein 
pi8eres Publikum zu bringen."(24) 

Wir seben anhand der Pu.bliltationen der Gruppe 1 wtp welt 
verbreltet diese Literatur 1st. Die Pablikationen der 
Grlippe sind Z\lerst .in Buehtorm im Paulus V$ltliid.~< ·~--- -.. 

) -.. '·~ ~ 

0 
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verotfentlieht worden, dann in Verlagen wie Luehter
h~d. und. Rowobl1(herausgebraeht worden. Max von-der 
Griins '.Irrlieht und .Feuer' und Wallra!fs ' Industrierepor
tagen • batten 70,000 bzw. 85,000 EJte·mplare Gesamtauflage 
errefeht. Insoweit ist Gruns Einsehatzung seiner Gruppe 
.richtigf n ••• sie bat eintach weitere Kreise von Leuten, 
die schreiben ( ••• ) fUr die Arbeitswelt Thematik 

. . . ·, "' 
· intere~siert und engaga.ert •. 

Man kann'' s ja in den ge.nzen Jab.ren seitber ablesen.," daB 
sieh .immer mehr Leute diesen Theme~, die·friiher auBer
halb j.eglicher Oberlegung warent zuwenden: Und wenn die 
Gruppe iibe~haupt ein Ve~di~nst. hat~ dann i~t das glaube 
ich, ihr wirklicbes Verdienst gewesen.'" (25) 

Hankann aus d.er Theorie der Gruppe 61 !olgendes schlieBeri: 
Nach dem Krieg sind viele Versuche gemacht worden, eine 
:Arbeiterliteratur wieder zu etabliere:a und erst in den 60eP 
Jabren ist es einer Arbeitergruppe gelungen die Arbeiter
literatur in der BRD wiederzubeleben. Zum ersten Mal 

,batten sie eine reiche, lange Tradition an die ·sie ari
lehnen konnten.un<i; sie weiter entwiekeln konnten. Es 
wire ihre Aufgabe gewesen sich mit der Tradition der 
Arbeiterliteratur zu besehattigen und wie Lenin es aus
drUeklich sagt~ eine kritische Aneignung des Erbes auszu
fiihren •. Im Programm. erscheint auch 11die kritisehe 

BeschB.rtigung mit dem Erbe". 

Aber wegen,der groBen Unterschiede in den Gesellschatts~ 
. verhaltnissen naeh .. dem .Krieg und d.as Ende d.er · Arbe~ter
dichtung in dem Dritten Reich waren die Arbeiterdichter 
sehr skeptisch gegeniiber ihr Erbe geworden und wollten 
damit niehts zu tun haben. Diese Traditionsfeindlichkeit 
derArbeiterdicbter fiihrte dazu, daB sie sieh vollig von 
ihrer.fradition. trennen wolltett. ·Die Geschiehte der KiiD{fe 
der Arbeiterschaft, ihrer Kultur und Lebensweise in der 
Verganpnheit ist ihr fremd geworden oder jUn.geren 



' 
Gen.eranonen von Arbei:tern von Anfang an rremd geblieben. 
Die f:)Xistierenden Organisationen der Arbeiterbewegung 
wollten diesen Geschichtsverlust nieht aufheben. Sie 
haben keine Versuche gemacht,es zu einer Aneignung ihr~r 
eigenen Geschichte zum Zwack der Neugewinnung der Identitat, 
die in den historischen Tradltionen verankert war, zu 
br.ingen. 

Aber die Untersuehung ihrer Werke beweisen, daB der 
Bruch mit der Tradition nur- auBerlich vollzogen ist~ 
Einerseits batten sie neue Themen, neue Probleme ander...; 
seits wurde die gleichen Darstellungsmitteln benutzt, um 
41ese neuen Themen zu illustrieren. Was !Ur e1ne Wirkung 
dieser alte Stil auf die Literatur hatte, konnen wir 

· pesonders in. der Ii . .yrik und Prosa der Gruppe studieren. .Die 
·V&rurteile gegen die Arbeiterdichtung hat dazu gefiihrt, 
daB es zu. keiner kritisehen Aneignung des Erbes gekom.men 
ist imd aucb zu keinem w.irklichen Neubeginn,, sondern zu. 
einer ttbern.ahme von einer ungeeign.eten Form !iir den neuen 
Inhalt. Die Tradition der • Arbeiterdichtung• d'er 20er 
Jahre war so stark; ihre Sprache Uild Metaphorik waren so 
bekannt, daB es den neu.en Dichter sehr schwer tallen etwas 
qttalitativ Neues zu brin~en. 

Es ist eindeutig, daB man von einem bewu.Bten Ankniiptttn der 
bundesrepublikanischen Literatur d.er Arbeitswelt 'an die 
Arbeiterliteratur aus dE!r Zeit .tder Weimarer Republik nicht 
spreehen kann. Der .Grund dafiir ist aueh eindeutig angefuhrt, 
"daB das Bild des Arbeiters beute ein differenzierteres 
ist als es eben !riiher war. Der Klassenkamp.f' spielt sieb 
aut anderen Ebenen ab. '*(26) Konsequent beginnt Griin deshalb 
in seinen Romanen die klassisehen Themen der Arbeiterdieh
tung wie Streiks, unmensehliehe Arbeit/sbedingungen und 
materielles Elend durch neue Themen zu ersetzen. entstanden 
aus der industri~llen Automation und Technisierung, wie 
z,B .. Vereinzelung, Langeweile Und Angstgefiihle. 
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Max von der Grlin wurde von den Theo:retikern des Werkkreises 
?O stark kritisiert, weil er fast die gleichen Darstellungs
mittel wie vor 20 Jahren in seinen~ Romane verlfendet~ Ein 
besonders gutes Beispiel dafur, daB die Darstellungsmittel 
von der Weimarer Republik noch weiterverwendet werden, ist 
di~ Lyrik der Gruppe~ Sie war voll von Metapborik und 
Vokabular der klassisehen A.rbeiterdichtung, und auch wenn 

·sie von neuen okonomischen Erlebnissen spricht, klingt 
sie epigonal~ Der Bruch mit der Tradition ist nur auBerlich 
vollzogen? z.B. Im Gedicbt nseilfahrtn von Josef Buscher 
ist die Szene am frtihen Morgen auBerst konvent.ionell und 
f.as t ki tsehig, 

"Dureh Gitter siakert bleieh 
der fr:uhen Stunde kaltes Licht. "(2?) 

Die Lyrik kehrt auch zuriick zum. Allegoriesystem der 

Literatur derlrJeimarer Republik. Das dominierende Bild 
ist der Mai.· In "Sehichtenzettel" und"ttber Tage- Unter 
Tage"(28). gibt es 'Unser Mai', 'r-1aigedanke•, 'Maihymne• •-•. 
Die alte.Funktion des Festes taueht wieder auf: 

~Horet die Abnen~ den weltweiten Schrei 
Traget die Fahnen 
Traget die Hof:fnung hinein in den Mai".(29) 

Daneben gibt es aueh expressionistische Einflusse und 
moderne Chi:ffren. Damoniseh-animistische Darstellung der 
Maschinenwelt wie bei den Expressionisten sind auch hier 
zu .finden~ · 

"Kolosse aus erzenem Erdfleisch, 
Unter grauen Felsinquadern 

-kniet die nackte Bii13erde''(30) 

Diese expressionistische Stad.t- und Maschinendamonisierung 
war weit verbreitet in der Lyrik der Weimarer Republik. 
Die Welt des Bergwerks wird auch jetzt wie ein Kamp£ mit 
damonischen Machten dargestellt: 



. 1lMenschentier mit Menschenlist 

sich mit den Gewalten miSt 
hg~sc~eekte Gei~ter ·sehre:iie~, 
tttweltbaCt ~u~ d~~ Ge~tein.,tt(!S1) 

Di.e tradi tionelle HS:Sliebe zwischen dem Bergmann und der 
Grube ist. besonders d;,eutiich in. "Unter Tage - Uber Tagen: 

"Starke Vatersarme~. . . 
· schopterische Bergmanns::Alande •. 

' . 

Tier unter der Erde 
•· . . 

wuchs ihnen Brot und Wein. 
bann.ten sie mutig · 
todliche Scbatten· 
spannte·sicb machtig 
miinnliehes seh.ne11, 
nach friedvoller Heimstadt 
tier braven Gefabrt;.n 
und Mutter der Kinder.tt(32) 

Der Bergmann 1st hier H:eld und Opfer~ der um die Gewinnung 
.d,er Koble Jtiimptt und dabei stet~ am Rande · der TragOd.ie lebt. 

Schlagworte der f'riipen Arbeitslyrik sind alle llier vex"sammelt. 
-~-Empor• (~iefe-Rohe .• Dunkel-Licht) Ho£1'nung, Zukunft~ 
Freiheit usw.(33) 

Das sind die traditionellen ·zuge in der neuen Arbeiterlyrik 
abersonst ist sie viel starker an den neuen Realitaten 
der Arbeitswelt verbunden. Das Zechensterben, der Zwang . 
zum Arbeitsplatzwechsel sind die typisehen Them.en. Rational
i,sierung., Existenzangst, Lehrlingsfrage, Freiheit, Alltags
monotonie - sind weitere Themen. Die Form ist aueh nrealis
tischern g~worden.. Man verziehtet au£ liedhafte gereimte 
Formen. Aber das Modell der ilteren Dichtung dominiert. 
Es f'allt den Arbeiterscbriftstellern schwer~ die industrielle 
Welt aut neue Weise darzu.stellen. · Obwohl Huser sich von 
dieser friiheren Dichtllllg distanziert hat, ist es unbestritten. 
daB die Gruppe 61 der Arbeiterdichtung der Weimarer Republik 
nahe steht. 



Dfe Lyrik ~war die bedeutendste G~ttung der Arbeiter
dichtung bis j etzt und in dies em ~~reich fiel _es den 

. :=. . 
neuen Arbeiterdichter sehr schwierig etwas Originelles 
und tleues einzufiihren., Der Roman war in der Weimarer 
Republik 'Vorbanden,aber wurde als Gattung nieht so 
entwiekelt. AuBerdem war die Pros a geeigneter fiir d.ie 
jetzige Zeit als die Lyrik. Diese Gattu.Dg war auch 
nicbt so beeinfluBt von der Arbeiterdichtung der fruheren 
Zeiten wie die Lyrik. Max von der Griin. der bekannteste 
Schriftsteller der Gruppe 61 hat experimentell avantgar
distiseh gesehrieben.. SchrEdben fiir ~ bed.eutet dem 

(;!.t" 

"Formalen einen Sinn" geben. ••Das Erg.ebnis soll nieht 

Sehonheit, sondern Wahrheit oder besser Wahrhaftigke-it 
sein. Ieh muB deshalb gewiase Formen entwiekeln, um diese 
Wahrhattigkeit herauszubringen, sie sichtbar, ertaBbar 
zu machen. Ohne Form kommen sie da natlirlieh nieht aus." 
(34) Aber diese neuen Formen ~~~_hat Griin nicht entwickelt. 
Statt dessen hat er d.ie verbiirgerlichten Darstellungsmittel 
unverandert eingesetzt. Episodische Struktur~ aui'gesetzte 
Tendenz, blinde Motive sind einige Ubernommenen fo~malen 
Mittel, die im folgenden anhand von Beispielen erlautert 
werden. 

Die Romane;: der Weimarer Zeit waren episodisch au.f'gebaut, 
weil sie durch nachpriifbaren. dokumentari.schen Fakten den 
Leser zu Mitarbeit anregen woliten, und dieser Aufbau war 
in den jetzigen Romanen nicht notwendig. 

Max 'Von der Griins letzter Roman "Stellenweise Glatteisn 
ist einer der wenigen Versuehe, einen politischen Sozial
roman aus der Perspektive eines Arbeiters zu schreiben. 
Er versueht bier die ttmwelt des Arbeiters und seine Familie 
noch mebrdimentionaler als die friiheren Romanen darzustellen. 
Aber hier sieht das ganze Geschehen auch;..wie in den anderen 
Romanen von der Grtin-sehr verstreut aus. Viele private 
und berufliche Konflikte kommen vor, ·aber sie bleiben 
unentwickelt und unvollstandig. 
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In "Stellenweie~e Glatteis" liegt die zentrale Problemat1k 

in dem Bereich der Wirtschattlenkung.. Karl Maiwald 
entdeckt im Betrieb eine Abhoranlage und bringt dureh 

einen Einbrueh di.e Abhorprotokolle in seinen Besitz. 
Itn Verlaur der Gesebiehte wandelt sieh der Fall der 
Abhoranlage in einen personalisierten Fall von I1aiwald. 

Er · kann die Einf'lusse und Einflu3macht,e nicht mehr uber

blicken und· scheitert am organisierten Handeln des Kon.:. 
.zern.$ und · der Gew.erkschaft. Die Gewerksehaft ist selbst 
eine.wirtschaftsmaeht.ige Organisation. Zu diesem Haupt
·thema der HandlUn.g treten viele Nebenhandlungen. - Vorurte:ile 
gegen· die Gastarbei t·, soziale Spaunungen zwischen dem Unter

nehmer und seinen Angestellten• die Silikosekranken als 
Opfer der Ausbeutung durch das kapitalistlsche System sind 

· alle angeschlagene. Themen, sie · werd.en aber nicht genz 

entwickelt. Sehr viele s·oz1alkrit1sche ~hemen sind angetippt 
worden aber sie steben·als blinde Motive einfach unsortiert 

und unentwickelt nebeneinander. 

Eine von der berubmsten Romanen Max von der Griins "Irrlicht 
und Feuer" kann man ala ein Stuck realistischer Literatur 
bezeichnen. Hit diesem Roman hat von der Griin das Getto 
der Arbeiterdicht~g verlassen. Hier werden die Lebens
p~asen des Arbe.iters Jiirgen Fohrmanns dargestellt, der 
naeh demSlcb.verstehen und vor allem nacb Befriedigung i.n. 

seiner Arbeit strebt. Rier ist eine gesellschaftskritisc}le 
Darstellung, die sieh nieht mebr ausschlieBlich der Arbeit 
zuwendet. Denn bier l'fird viel mehr auch geschildert.., die 
Lebensweise des .lu"beiters, seine Freizeitbeschaftigung, 

seine ungliickliehe Ehe, sein Haus ·~ 

. Entscheidend fur die Hand lung ist, · wie Fobrmann. eines 
Nachts zu:rallig au.r dem Weg zur Zeche eine unbekannte Frau 
begegnet~ Weil sie sich lange unterhalten haben, versaumt 
er seine Sahicht. zum ersten Mal er.tahrt er die Unsicher-

. heit und d.ie ·Grenzen seiner .Arbeit. Dann kommt a.uch die 
Unzurriedenheit mit ·~_'ein~r Az-beit zum. Vorschein. Er haBt 
die Arbeit in der Grub~, nicht nur Wegen SChlechter 
Bezahlung,. sondern auch weil er sich d_adurch g~brandmarkt 
tiihlt.. Au! der Stra.Be .erkennen die Leute ihn als Arbeiter. 

¢1 
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als Mensch zweiter Klasse. Er kUndigt und hofft, eine Arbeits~ 
stelle zu finden, wo man seine personliehe Wurde aehtet. 
In der Po~zellan£abrik glaubt er: "~a, bier kann.man Mensch 
sein, nieht wie bisher, ala staubumn.ebelter. wiitendet 
T1ermenseh eine·unterirdisehe Welt.anbohrend und _dann 
zerschlie8end."(35) Aber unzutrieden mit ~er Arbeit 
ge'lit\er in eine Eisenfabrik. Als ein Magnetkran in der Fabrik 7 . . . 

montiert wird, kiindigt er bier auch, weil der .KrEln. bed,eutet, 
daB zwanzig Leute ibre Arbeit verlieren, er·indes nic~t. 
Als er von einer Arbei.tss~elle zur anderen treibt - er.st 
in der Zeche, ·dann Arbeit am Bau, auf einemVerladepJ;.atz, 
schlieBlieh Edktation .FlieBband in einer Elektrofabrik -
erkennt er, ·daB Mangel an personlieher Beziehung ein Teil 

seiner Frustration ausmaeht. ~Das Flie3band erscheint 
zunachst als la:ngerstrebtes Ziel.·weil erda im wei.Ben 
Kittel steht~ was eine Statussymbol .ru~ ibn ist: "Endlich 
bin ich g.elandet ••• gelandet. Ieh trage einen weiBen 
Mantel, , ich si tze in einem sauberen Arbei tasaal auf einem 
schaumstoffbezogenen Stuhl un~ sehe aus groBen Fenstern 
hinaus auf eine vollbeschaftigte Industrielandscha.ttn.(36) 
Doch damit kann er sich nieht identifizieren. Der Arbefer 
bleibt fremd. Der wei .Be Kittel kann nicht lange die· 

Entfremdung der Arbeiter von ihrer Titigkeit und dem 

Produkt verschleiern. "Ein halbes Jahr", sagte er,"aber 
was geht es mich an, was wir hier produzieren. Haupt
sacha, die zahlen gut.. Ich stanze Osen in deine Locher, 
ich stanze gute osen, wenn du gut bohrst, und ieh stanze 
gleiehmaBig~ wenn du gleichmaBig bohrst. Es sind· .sehone 

Osen. Und wenn ich schone Osen stanze, dann zackt .Emil 

neben mir schone Zacken.o Das ist alles; das ganze Geheimnis 
unserer Arbeit. Ober mehr brauch$t du dir nicht den Kopf 
zu zerbreehen. Am bestenf· du merkst dir nur die Station 

_vor deinem Arbel.:tsplatz und eine oder zwei Stationen nach 
deinem Arbeitsplatz. Alles andere ist Unsinn."(37) 

Die Geschichte·von Fohrmann 1st die Konfrontation mit 
seiner Umwelt und die DarstelJ.ung eines Grundkonf'likts 
namlich der Ent:fremdung, die Suche des arbeitenden 
Henschen nach Identi~at, nach Kommunikation, nach , 
Gemeinsamkeit. Er ist iiberall aus unbestimmten GrUnden 
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unzuf'riede:ri.. Er · kann es ·nieht artikulieren,. . Hauptursaehe 
!iir seine Orientierungslos.igkeit seh.J:)int die Monotonie 

seiner Arbeit zu sein~ A:ber·aueb seiD.e, ~he. bietet ibm 
keine sinnvolle Beziehung zwischen l"Iann ~d Frau und 

bietet ibm keineswegs frost. Geld spie~t bei ibm keine 
wichtige Rolle. ebwohl die Arb~it rein aut die Geldbeziehung 
basiert 1st: "Wir verkaufeil unser Iiensehensein fiir Wohlst:and". · 
(38) Seine Frau ist ab~jfientalitat der Konsumgesellsehatt. 

angepaBt . ., · Sie mochte immer. bess ere Sacb.en kaufen ~ls. d~~o 
Naehbarn.: Ais sie im ·Lotto gewinnt .• w:L.:-:rd das Geld nieht 
da.zu verwendet, Schulden ·zU. tilgen, sondern ein Auto. zu 

' . 
kauf.en. Sie hat ube'rhaupt kein Verstandnis oder Mitgefiihl 

.i"iir Fohrmann. Fohrmann hofft, durch .ein Kind ihre gegen
seitige 'Beziehung zu retten, um selbst einen Lebenssinn . 
zu· sehen, aber die Frau sieht darin nur ~.ille Einschrinkling 

' . 
ihres.Wohlstands: "lngeborg sagt, wir bitten noch .so viele 
anzuscha.ffen.. Ein· Kind aber· sei die ·teuel':'ste Anschaffung''. ( 39) 

Seine Freunde sind Personen, die nicht garut in der Gesell-. . 
schaft stehen. Er ist der einzige·. _der ~ox:owski• ein 
wegen Mi.Bhandlung im Konzen~rationslager GeetroJ:>ter, hilft. 
Er'hat gro.Bes·Verstimdnia f'iir.Sillo, ~in junger italieniseher 

Arbeitskollege, der immer gliieklich aussieht, obwohl seine 
Arbeit genauso eintonig ist. Aus ciiesem Grund beneidet 
er den Ptarrer: "Sein Leben kennt keine l1Qnotonie, kein 

· Sichlosen der Hande vom Korper, er und sein Beruf sind 
eine Einheit."(40) 

I , 

liier erkemit ·er den Grund tiir seine Fru.s.tration,. n.amlieh 
die Entfremdung von. seiner Arbeit und deshalb ist er .su 

den 'Au.llenseitetn. der Gese.llschatt ange~ogen~ 

tttrrlicht und Feuer" ist voll von.Froblemen: Es geht urn 
Eh~~t-agen, Frauenarbeit-• n:ationalsozialistische Yergangen
heit, DDR-Fliichtlinge'und die Hierarchie in der.Betriebs
org~nisation u,.s_.w. 

Dieser Roman wird hauptsachlich kritisiert, weil ibm 
"Perspektiven und Alternativen. die den einzelnen Arl>eiter 
aus seiner tragischen oder grotesken Vereinzelnung beraus
.fiihren konnten" fehlen.(41) t-liehtiger hoch ist der.Einwand -



das ist ~"keine Spraehe fur die Wirklicbkeit," sondern 
ein. "Arsenal entwerteter Symbole".(42) Viele Metaphern 
und Sym.bole warden benutzt: Fobm.ann, allein zu Hause, 
siebt Bilder auf sieh zukommen: "Ieh sebe e.inen riesigen 
Berg, einen Berg aus Mensehenleibern.. Aus den Leibem 
sehlagen Flammen, loht Feuer, und das Feuer wird dort 
gepreist, wo das Herz aitzt. Die riesige Flamme aus 
dem riesigen Berg von Leibern breitet sieh uber rauehende 
Stadte und erstiekt in ihrer Hitze die Irrliehter iiber 
die feuerspeienden Industrie."(43) Solche Dimonisierung 
vermindert die analytisehe Aussagekraft. Klischees, wie 
z.B. in. diesem Roman - der Vorgesetzte fast immer als 
ttbebrillt" oder undurchsichtig lachelnd dargestellt wird, 
sind zu finden. 

Trotz seiner gestalterischen und spraehliehen Mangel ist 
*'lrrl.ieht und Feuertt eine realistisehe Darstellung d.er· 
Arbeitswelt" weil der Autor ganz Ullpolitisch, aus seinen 
eigenen Erfahrungen sehreibt. Die Kritik 1m. ganzen Roman 
ist aber gar nicht politiseh orientiert. Sie driiekt 
lediglich die Unzu.friedenheit mit der Arbeit aus.Nur als 
er auf einer Gewerkschaf'tsversamm.lung mit "w.ir" (d.ie 
Arbeiter) statt mit "ich" spricht, hort man einen poli
tischen und vage sozialistisehen Unterton heraus .. 

Die Krise im ·Kohlenbergbau machte die Thematik des 

Buchea unmittelbar realistiseh. Fohrmann .selbst ist eine 
glaubwiirdige Gestalt, real weil er nicht.ideologiseh 
musterha.f'1; ist, weil seine Wiinsehe, Hoffnungen, Erlebnisse, 
Widerspriiehe real sind. Jurgen Fohrmann betont selbst, 
daB Henschen bier auftauchen; Henschen, die "auBer Hinden 
und Beinen auch einen Kopt und eine Seele haben und ihr 
Leben au.Berhalb des Betriebs fiihren, das unser eigentliehes 
Leben ist und das sich ~eden Tag von neuem den kiinstliehen 
Gesetzen eines Betriebs anpassen muB ( ••• ) SclilieBlieh 
leben wir nieht t"iir den Betrieb, der Betrieb lebt durch 
uns( •.•• ) "(44) .• 

Der Stil dieses Romans ist noeh eindrucksvoller, weil er 
in der ersten Person geschrieben ist. Die Sprache ist 
sehr realistisch und eind.rucksvoll. Manehmal.kann er 



sich nicht. ausdrti.cken,besonders wenn er die Griinde seiner 
Frustration nieht _artikulieren kalm.~ Dureh die Ieh-Form 
wird ~ie Schilderung viel unmittelb~er und eindringlieher 
und daher kann der Leser sich ganz mit dem Held i~enti• 
fizier·en •. 

Der Roman loste versehiedenartige Reaktionen aus. . Max. 
von der Griin ist einer der bedeutendsten und bekanntesten 
Autoren der Gruppe 61 geworden. ,.Irrlieht u.nd Feuer~' 
hat mehr als 55000 Exempla~en Auflage. Gleiehzeitig 
versuchten.der Bochumer Industrieanwal~·Joset Hermat;m 

Du.rhues.und Weihbischo.f von Munster beim Verleger die 
Verotfentlieh~ des Romans zu verhindern. Die Hobelfirma 
West£alia Liinen bemiihtesicb ver.geblich beim Land- und 
Oberlandesgerieht. . Max von der Griin wurde ·von seiner 
Firma entlassen. Nicbt nur die Unternehmer; aonderb. aueb 
die Gewerksehatt hat den Roman start kritisiert. Walter 
Arendt, den Vors.i~zende der .IG Berbau und Energie~ sebrieb 
in der· Zeit vom 14.2.1964t/"Genauso wie von.der Griin die 
Betr1ebsrate verzerrt, genauso ver.fahrt er auch mit.den 
Gewerksehaften.,. ( 45) · · 

Ini Gegentidl dazu seben wir die positive Reationen bei 
Adenauer und Ulbr1eht:"Da liest man die Wahrheitt wie es 
heute in Arbeiterfamil~eli aussieht.-" (Konrad Adenauer)(46) 
••Eine wahrheitsgetreue Sehilderung aus dem Arbeitsleben". 
(Walter Ulbrieht)(47) .• 

Durcb diese Darstellung von der Lyrik und Prosa der Gruppe 61 . . ' 

ist es uns eindeutig geworden, daB die Sehriftsteller dieser 
Gruppe - wie sehr sie sieh aueh thematisch und geistig von 
der Arbeiterdiebtung der Weimarer Zeit getrennt haben - im 
. ) . ' 

'literaristhetischen Bereich noch immer von der Arbeiter-
dichtung .beeinfluBt waren. Aber die spateren Werke zeigen 
wie die Schriftsteller der Gruppe 61 versuchten, sich von 
dieser' Tradition zu befreien. 

Diese Entwicklung hatte dazu getuhrt, daB der vierte Punkt 
ia Programm der Gruppe 61 ("kritisch~ Beschattigu.ng mit der 
frUheren Arbeiterdichtung und ibrer Gesehiehte") verwirklicht 
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wii:rde, aber Widerspriiche innerhalb der Gruppe 61 .fuhrten 
zu Problemen und scblieBlich zu einem Bruch in der Gruppe. 

Mit dem Roman "Irrlieht und Feuer" hat Max von der Griin 
zwar groSe Anerkennung. bekommen. Er wurde .zum . .Identifika
:tor der Gru~pe 61,. Aber er gewann bauptsaehlioh n~ 
burgerliches Publikum. Die Gruppe 61 hatte von vor.nherein 
keinesweg.s den Arbeiter als wiehtigsten Leser ihrer 
ProdUktionen im. Blick, sondern ganz allgemein ·die Lit&ratur, 

. . ' 

die si.e um das The~ Arbeitswelt "erweitern wollte. .Sie 
. drangten mit zwar neue~ Themen, aber traditionellen 

Schl:-eibweisen auf den literarischenMarkt~ Ibre Rich~ung 
und Weg waren. da.mit bes.timmt. Uber den Markt wollte sie 
·prim& ein biirgerliches Publikum erreieh~n. und au£ die 
Problematik d.er kapitalistiseh organisierten Arbeitswelt 
au.fmerksam mae ben. Die 'Hinwendung zum biirgerliehen 
Literaturbetrieb .zog immer mehr Intellektuelle, Kritiker.~ 

· .,rournalisten und · junge biirgerliche Sehriftsteller ip. die 

Gruppe 61. AuBe.rdem vermitt·elte d.ie .Gruppe 61 .den Eindru.ck, 
bier werde. engagierte Li.teratur gefordert. Sehreibende 
Arbeiter kamen immer seltener zu Wort: Das kiinstlerisehe 

. . . ' - ' 

Niveau war fiir die Arbeiter zu hoeh. 

Die eigentliehe Auseinandersetzting in der Gruppe 61 ging 
· um ·den erst en .Programmpunkt ( uLiterarisehe Auseinan.der

setzung. mit der industriellen Arbeitswelt der Gegenwart 
und i'hrem sozialen Problem••) ,. hauptsachlich wn die Frage, 

. o~ eine 'ktinstlerische' Auseinandersetzung notwendt).g sei. 

Die .~Un.gen Sehriftsteller der · Gruppe 61 kritisierten die 
fiihrenden Autoren von diesem Punkt aus. Sie s·ehl.ugen vor, 
die'allzuhohen asth~tiseben Anspriiehe autzugeben und 
stat·t des-sen die Arbeiter selbst ans Sehreiben heranzu
tiihreri. Sie meinten, daB die schreibenden. Arbeiter in 
der Gruppe 61 nicht beriicksiehtigt werden. 



llie o~Qnomischen und poli tisehen Ereipissen in der- BRP 
i~ den 70er J~bren e~eckt ein Gefilhl der Teilnahme
bereitseha.ft in den Arbeitern un.d sie spielten aueh in 
der ,Li:teratur eine Rolle. Die Wirtschaftsrezenssi:on.,. 
das En,de der :tiachkriegsepoche, die daraulf'folgend$n 
E?treiksund die ~eugriindung der ko:oum.mistischen l?~tei 
hattell. dazu. -gefuhrt.~ daB das SelbstbewuBtsein der "' . . . 

. ~beiter geselliirft. Wlirde Un.d ibre .Forderung .naeh einer 
.breiteren Ot.tentlicbk'eit in der Literatur bekannt W\lrde. 
'lJi·e ~;{Arbeiter waren. ~etzt politisch bewuBter und .woll'f?·en 
·an d~ Gesellschaftsprozessen ·teilnebmen.; 

' .. ' 

Diese Tatsaehe oraehte Spannungen. inner~aib der ~ruppe 
61,_d.ie sich·mit,dem:organisiereJl..eines Reportagewettbewerbs 
~e~eharfteti. · 1969 bildete · sich. in. der. Gruppe ein praxis

orien-tierter Werkkre'ist· der mit den .Arbeiterkorrespon..:... · 
denten Yor·Au.gen ein Reportage .. Wettbewerb mit dem .Thema 
.. Ein gewohnlicher· Arbeitstagn ausschrieben. Initiato:cen. · 
~aren. u.a. Giinther Wallra.ff, Erika Rung·~~ Angelika J1eehtel, 
Erasmus Schafer, .Peter KUhne und ~ Anfang auch Max. 
von d&r Grun. Der Wettbewerb rief dazu auf • Arbe;itskollegen, 

-Ar'beitsplatz .od.ef F,amilie· in eilier unliterarischen.- ein-· 
faehen Sprache, aus eigen.er Erfahrun.g wirklichlteitsge ... 
treu zu sehreiben.(48) · 150 ·meldeten. sieh und 17. Beitrtlgen 
ersehierien als Sammelband '"Ein Baukran sturzt um"(49). 
Nach · dem Er,feig von 1969 ·wUrde ein Ja~ spater e~ zweiter 
Rep-ortage- Wettbewerb mit .dem Thema: nvlie ist mein Ar'beits~ 

. ' I 

plats - wie konnte er seitt" ausgesehrieben. 

Nach den Wettbewerben fa.Bt& Erasmus Sehofer die Kritilt 
,_, . 

an' Tbeo.rie -und Praxis der 'Li ter.atur <ler -Gruppe 61. _ 
z:U;sannnen und v~rlangte die Re}Vision ein!ger Pr·ogra.mmpu-l;e. 
Sie · ,wurd:en. aber . abgelehnt. Be~ der. ~asuns- de:r Gruppe 6-.~. 
1m Januar 1970 ·stellte Josef Buscher. ein Mitglied der. 
Gruppe 61 un.d Mitarbeiter des Werkltreises, einen Aufnahme
antrag .fUr 160 -sehreibende Arbeiter.. Der Antrag wurde 
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auch abgelehnt, da man grundsatzlich nur Einzelpersonen 
aufneb.men- wollte. Dies t'ubrte dazu, daB viele·Mitsl.ieder 
der Gruppe,· darunter a:uch Max von.der Griin, sieh von. 
dem Werkkreis distQ.n_zierten. "Die vo~ au.Ben· versuchte 
Aktivierung von Arbeitern, um sie- zwn Schrei)»;~n ms
besondere in einer literariscben Form .zu bewegen•' w:ar .fur 

- ·-· l . I . ' 

von der _Griin neine- F~tion"• (50) In einem Interview · 
im Protokoll d.er Gru~pentagung vom 29 .• 1.1971_ e;J.'kler1:f 
Max von der Griln: "Ich habe einmal gesagt, der· schrelbende 
Arbeiter sei eineFiktion.- Un dazu stehe ich n-aeh WiLe 
vor. · Das iin.dt:trt aber nichts daran,l daS _immer wieder -
Leute aus der Arbeiterschaft kommen werde~,, _die Autoren 
Werden. Ich wehre mich dagegen .. und dabei habe ieb, vor 
allem d.as Beispiel des Bitter.telder Wegs vor Augen,. d-~n. 

feb genau' verfolgt 'babe fiber die ganzen Ja~e hinweg - .. 
da2 man sagt: "Arbeiter,· setz dich hin und sebreib~ und 

. . . 

verbessere · dadurch 4-eine La.get .Das 1st eine ·piJ!tion. 
Denn der Arbeiter weiB ja gar nicht;J warum u.nd was er 
schreibt.,• Ich. kann nicht hinsetflen und sohreiben und be
komme dadurch ein politisehes Bewu.Btsein": sori.dern aus _ 
einem politischen BewuBtse'in heraus kann ieh Uberhaupt 
erst schreiben. Das ist meine Auff'Q!JsuD.g, und dam.ft · 
itehe ieh iibi:t-gens gal" nieht so a.ll.ein. Das sind D:inge, 
die seh-on Lessing f'ormuliert hat·•· i",(51) 

Nach weiteren Auseinandersetzungen innerhalb de1 .. Dort

mui::Lder Gruppe bildete sich de •werkkreis Literatur de-r 
Arbeitswelt • .im Marz 19?0 als u.nabhangige Organisation. 
Sie hatte etwa 150 Mitglieder und bildete Werkstatten in 
zehil Stadten.i in denen "ges.ellseha.t"tskritisehet sozial 
verbindliehe Literatur· ( .... ) hergestellt, · disltutiert und 
veroffentlicht werden sollte41 (52).-

Die Auseinandersetzung bmerhalb der Dortmunder Gruppe 61, 
die zur Griiri.dung des Werkkreises Arbeitswelt filhrte, ist 
eigentlich keinGruppenstreit; sondern von grundsatzliehe:r 
B.edeutung• Die Thematik und ibre gesells.eha.1't1iehe Inten
tion i.st gleieh geblieben aber .n.ur das Verstand.nis der 
Literatur und ihre Wirku:ngsmogliehkei-ten sind anders. · 
Insoweit kann man den Werkkreis als eine Ergan~ung det" 
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Gruppe 61 und mgleieh eine Entwicklung nennen. 

Angelika Meehtel schreibt ganz offen: "Die Entstehung 
des Werkkreises war naeh der Verbiirgerliehung der Gruppe 
eine folgEn"iehtige und notwe~dige Entwieklung, sie ware 
ohne die Vorarbei t, die die Gruppe 61 seit 9 Jabren 
geleistet hat aber nieht moglich gewesen."{53) Die Gruppe 
61 hat nach dem Krieg die Arbeiterliteratur wiederbelebt. 
Sie maehte das Thema - die industrielle A;rbeitswelt •. als 
einen Gegenstand der Besehreibung bekannt, Der Werkkreis 
fiir Literatur dar Arbettswelt verstand sieh als eine 
"fortschrittliehe, praxisbezogene Erganzung" der Dortmunder. 

Gru.ppe. 

Die Kontroverse zwischen dem Werkkreis und der Grupp_e 61 
stamm.thauptsachlieh aus einem unterschiedliehen Verstand
nis von Arbeiterliteratur. Eine der Hauptkritiken gegen 
der Gruppe war u.a., daB die Dortmund.er Gruppe 61 in der 
Da.rstellung der industriellen Arbeitawelt nicht eindeutig 
Partei''~bezieht und daB sie die Situation der Arbeiter ale 
potentielle Leser nicht geniigend berUeksichvigt. Dar 
Werkkreis ?O lehnte die von der Gruppe betonten F.orderung 
.naeh literarischer Qualitat, "dieses arregante Be-vro3tsein 
sehreibenden Arbeitel.'n gegeniiber"ab (54).. Was zahlte waren 
Genauigkeit und Wahrheit: 11formale Originalitat wird meist 
nur auf Kosten der f1itteilbarkeit erreieht. n(55) Ziel 
war,. den Arbeitern in ihren taglichen. Erfahrungen beizu
stehen "in einer liteFarisehen~ ein.taehen Sprache, aus 
eigener Erfabrung wirkliehkeitsgetreu" zu sehreiben.(56) 
Die Literatur war aut ~inen. lesenden Arbeiter .zur Forderung 
der Solidari&at und·zur Vermittlung. politiseher Information 
gerichtet. Politische Aktivitat wurde als Voraussetzung 
z• Sebreiben verstanden.·~s Ziel war. gesellsehaftl.iche 
Veriinderu.ng he:;t>beizufuhr&n. "Die im lrlerkkreis Literatur 
der Arbeitswelt hergestellten Arbeiten wenden sich vor 
allem an die Werktatigen., aus deren BewuBtwerden tiber ihre 
Klassenlage sie entstehen... Er (der Werkkreis) will ~zu 

\ . 

b-eitragen, die gesellschaftlichen Verhaltnisse im Interesse 



~so-

' 
der Arbeitenden zu verindern. .In dieser Zielsetzung ver-
bindet der Werkltreis seine Arbeit mit dem Bestreben aller 
Gruppen wid Kra.fte• die fiir e.ine demokratisehe Veranderung 
der geseilschaftliehen Verhaltnisse tatig sind.n(5?) 

Di.e Zielsetzu.ng des Werkltreises zeigt, daa·es auf ein 
\fiedererwa~hen eines bewuBter ge£ilhrten Klassenkampfes 
von seiten der westd·eutschen Arbeiterklasse zi,elte. Ihre 
Theorie orientiert sich historisch an dem. Au.tbau einer 
kampferiscb.en Arb~iterkorrespondenten und dem Bund · 
proletariseh revolution!rer Sehriftst.eller in d·er Weimarer 
Republik und nicht; an derArbeiterdiehtung der Weimarer 
Zeit. 

Dies·es l?hanomen erhellt die Tatsache, daB eine demokratische 

und" sozialistische Lit9ratur erstens .nieht als ~bjektive 
Saehe .betraohtet werden solL, sondern ist von den gegen
W·artigen Voraussetzungen, Bedingu.ngen und Aufgabezi nicht' zu 

. . 

treunen. Unter den nunmebr ver!in.derten gesellsehattlicb.en. 
Bedingungen war es ein demokratiseher ltampf und ehl. ot:fenes 

Partefrgreifen "fur die Demokratisierung ~d Humanisierung 
der Verhaltnisse" van "geistig und korperlich Ausgebeu.t.eten." 
(58) Daher riiekt in den Mittelpunkt des theoretisohen 
Interesses des Werkkreises aueh mehr und mehr die Aus• 

einandersetzung mit den historisehen Vorbildern der 
A:t•beiterkorrespondentenbewegung und des ttauitdes prole

ta:riseh-revolutionuer Sehrif'tsteller·". 11Beide Organise..;.. 
tionen verstanden sich als Teil der parteili·chen Ausein• . 
andersetzung zw:..!>isehen Lobnarbeit und Kapital 9 als Teil 
sozialistiseher Agitati·on. Die Auseinanderset·zung mit 
beiden Organisationen und die. UberprU:f'ung ihrer Ziele und 
Er.fa.b.rungen gehen mit in ·die Werkkreis-Arbeit e:i.n~1 ;betonen 

. . 

die Rerausgeber des Werkkreisbandes "Lauter Arbeit~r 
Lohnabhingige seben ihre Chet's."(59) Es gibt viele 

' 
GemeinsaD:Uteiten zwischen diesen beiden Organisationen, 
die als Vorbilder genommen werdenaber ein Unterschied 
tritt cleutlich hervor. 



Die Unterschiede lagen im Be~eich des organisatorisehen 
Autbau •. Die Arbeiterkorrespondentenbewegung, di' ungefahr 
1500 Arbeiterkorre_spondenten hatte. und die in 20 'rages

eeitungen .d.er KPD publizierten, verstand s.ich .in er$ter 
Linie als eine politische Bewegung, die als Teil des 
crganisiert)timpf'enden .Proletariats eng an der Seite der 
KPD und mit 1br festgebunden war. - Sie sah ihre Au.£gabe 

nieht in der Schaffung einer proletariseh-revolutionaren 
Lit,eratu.r .-od.er in der Erziehung der -Schriftsteller. 
' s.ondern in erster r.Jinie -in ihrem spezifisehen agi t:atorisehen 
Beitrag Z\tt' Herausbildung eines proletarischen Bewu.Btseins .. 

~rihrend die Arbeiterkorrespondentenbewe8ung und der Bund 
ihl:>~ ~este Basis -in den Organisationen der A.i-beiterklasse 
batten, ist haute di,e DKP .fur die Arbeiterliteratur keine 

.. solche Bas.is. Das verhinderte den iiJerkkreis abe:r nicht 
die Arbeiterkorrespondenten und den ·:aund, ·proletariseh- · 
revolut.ionarex~ Schriftstaller ala Vorbild in Anspruch 
zu nebm.en:, weil ihr l'erhal tnis z~ Erbe eigener Art W9f:. 
Der Werkkreis wollte die Tradition nicht einf'aeh an.eignen., 
sondern kritisch von ihr das aneignen, was fiir die Arbei.ter

litera.tu.r der Zei*ei)ignet war. · Der Werkkreis vertraut 
von ·Anfang. a.n aut seine eigeru~ Kraft, er maeht sich zwnin
dest in· seiner Absioh.t unabh~~ig von der burger lichen 

· lfritik' un.d versucht 9 'sich selbst eine- theor~·tisehe Basis. 
zu·scha!fen und in der Auseinandersetzurig mit der 'rra<
dition und der vorgetundenen Praxis eine eigene Literatur
theorie su. entwickeln. • 

. Bei t)eder Zielsetzung des \'lerkkreises ist klar zu erkenaen 
wie die Theorie der Arbeiterli teratur sich e~:ttrickelt .hatte 

· ··unc1 an welche · Tradition sie sich angel.ehnt hat. Der · 

Wer~~·is Literatu.:r der· Arbeitawelt strebt nach einer
Verbmd:un-S schreibwilligerArbeiter mit 'Schreibkundigen• 
wie Journalisten* Sohrirtstellern und Akademikern in 
•werkstitten' 't ein Konzept-. das von der Literaris,chen 
\tJerkstatt der Volkshochsehule Gelsenkirchen kam.; ~~. der 
,BUscher und Hugo Ernf3t Kaufer wirkten. 
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Freilich soll die Zusauimenarbeit nieht allein dem Erwerb 

literarischer Qualifikationen. dienen; sondern die Arbeit 
:mit LiteratUr soll in dem ProzeB der politisehen ..,~ 
B~tse.inbildung ·und Aktivierung d'ar Arbeitnehmer selbst -
schreibende wie der le"tlende - eingebunden werden. Die 
text lichen ~odukt·e· waren fiir ein lesen4es · Arbei1a~rpublikwn 
gedaeht und · zwa.r zur Fo~derung der Solidaritat und · ~ur · 
Vermittlung·- politiseher Information. · Politische Aktivitat 

wm..de ais Vorau.Ssetzung zUm. Sehreiben. v~rstanden-. · · 

Diese ZielsetzU.ng des W:erkkreises wi~kte si.ch zunichst .· · 
in Richtung aut' kiir~er und operativer Texte_ aus. D.ie 
ltterariaehen Gro.Btorm~n forderten ldinstlerische Gestal
tung, Einbeziehung ,fik:tiver Elemente und .daduroh Verfrem• 
dttnt? der. ges ellsehaftliehen wirkl1ebkeit. . Man hat· stets .. 
g.emeint, daB die Inhalte der Literatur einen etna.nzipatorisch
en · BewuBtseinsprozeB der Iseser· ford ern m\i.Bten_. Dieses 

Progl':'ainm ·is~ entworfen wort:tn mit Beru.fung aut d.em Build 
proletariseh-revolutiona~er Schriftsteller (mit .seinen 
Rotan Eine.-Mark Rom.an.en)., · DiskUtiert wurde der Weri 

· versehi\9dener lit'erarisoher Forman wie bei den BPRSit, 
\.Jallraf.f zi·eht aus diesen Diskussionen. die Seh'lu:B.folgerung 
in einem Re.ferat ·nwirk'ungen .in ·,der Praxis 11

• Er ford.ert 

darin eine Abkehr von der .Literatur als 'Kunst' und eine 
Hinwendung 'Zttr exakt bescJ:l..riebenen ttttd bekannten ••Wirklieh• 
keit*' und empfiahlt ;damit seine eigene Praxis der Industri.e
portagen..;(60) Diase.s Prbgramm setzt eine hohe politisehe 
Be?m.!ltseinsbildung der Autoren voraus. In der Weimarer 
Republik . _ :War die En~cklung einer operativen Arbeiter
literatu.r im Rahmen der politisehen Bildungsarbeit der 
KPD mogli.ch gewesen. Der Werkkreis versueht diesen ZU$tand 
zu erreichen., inclem er mit den gewerkscb.aftlichen Organi .... 
sationen zusammenarbeitet. .Das l?rogramm. spricht von. der 
Aufgabe 9 an ein~r udemokratischen Veranderung d'er 
gesellsehartlichen Verhaltnisse im lnt,eresse der Arbeite:ri.
den_.tt(61) mitzuwirken .. Auch.zu diesem. Zweek strebt der 
Werkkreis eirie Kooperation ·mit den Gewerksehaf'ten an. 

Genauso wicht'ig wie die Form der lite~arischen Erzeugnisse 
ist die Art und Weise der- Verteilung fiir eine em~zipa
torische BewuBtseinsbildung der Arbeiter. Statt der 



· biirgerlichen Ottentlicbkeit will der Werkkl:'eis "llasisBfi'ent
lieh~eitn berstellen9 dami t es den schreibenden Arbei tern 
num konkrE~ten Verand.eru.ng ihrer Situation geht und nicht · 
wn distanzierte Kritik im Rahmen der bilrgerlichen u.ffent
li.cbkeitu .•. (62) ·GemiB der Zieisetzung, den Kampf der · 

politisaben ·Organisationen der Arbeiterklasse lit·erarise.h 
zu unterstiitzen, treten die Werk:statten mit "aktuellen: 
Basispublikationen" .• (65)., wie Flugbiat·tern und Droschiiren 
hervor. Ein weiteres Merkmal der Werkkreisarbeit is~ 
die kollektive Produktion v·on Literatur,. ~exte werden tm 
Gang der Herstellwag gelesen und ausfiib+"lieh ~itisiert, 

. . 
so da£ eine ganze Werkstatt an den VerS.tfentiichun~an mit 
beteiligt ist und kollektive.Ver~twortung iibernimmt. 

Das Programm des Werkkreise~geht in einer Reihe von 
Pu.nltten uber die literarische Zielsetzung der Gruppe 61 
hinaus.' Um die Zielsetzung ·des· Werkkreises zu er!Ullen, 
haben seine Sehriftsteller auch noch eine neue literarische 
Form angeeignet. Schon· 1935 sag~te Egon Erwin Kisch auf 
dem ·r>ar.iser Kougre.B ZUJ? Verteidigung der Kultur: '' ••• Wir 
haben n.eue· Forman fur neue Inhalte zu suchen. · Wir · 

·, 

iibernehmen das Erbe der frliheren Gesellscbatt, um es zu 
entwickeln und zu ver,d'tingern. Dies gilt fiir das .Ganze 
Gebiet der Literatu.r ..... n(64) Nax von der G.rlin wollte auch 

neue .Forme-a f-lir die neuen .Inbalte entwickeln. Aber es 
ist nur· dem Werkkre.is mit den RepOJ; .. tagen gelungen. Sie 

knup.ften an den Arbeiterkorrespo:w.lenten Wid dem Bund 
proletarisch-revolutionaren Schriftsteller und ent
wickelten die Repo:r.·tage zur Hauptgattung der Arbeiter
literatur. Das ergibt sich aus df)r Tatsache, daB die 

moderne Literatur der Arbeitswelt nicbt nur thematisch, 

sondern aueh spr~chlicb-literariseh antibiirgerliche Litera
tur ist. 

Als der Ruf naeh Politisierung sich verst!irkte,. war eine 
genaue Darstellung der Wirkliehkeit notwendiger. "Die 
gena-q.p beobaehtete und regis~ierte Hirklichkeit ist immer 
phantastischer und spannender~ als die kiihnste Phantasie . I : 



e·,nes Sc.hri{t-srellers :· eroterte G. \Jo.l\raFf-C65) · Do.2.u C--=:> . 
war die Reportage .die geeigneste Form. Der bii£erliche 

Roman mit seiner psychologischen Gestaltung privater 
Schiek:sale und Gefiihle war fur eine Darstellung der gro.Ben 
gesellscha!tliehen Fragen der Zeit nieht,Seeignet. D_aher 
war. die Reportage eine Gegenbewegung dazu. Sie sollte 
mit .ihrer tatsacbengetreuenDarstellu.ng zur Entlarvung 
der gesellschaftliehen MiBstinde dien.en.. Das Typische 
unci Exemplarisehe waren wicbtig und nieht private Gef'iihle 
oder Erlebnisse., 

Reportagen waren etwas Neue:a·aber es gab sehr viele 
Ahnlichkeiten zwischen den Werken von Wallraftund von· 
der Gr\in. Die Parallelen sind zahlreich. Im "Irrlieht. 
un~ F-euer" wird gezeigt, wie Folu;>mann naeh seiner 
Entlassung aus dem Bergbau in der Elektroindustrie am 
Band Loeher in Plastikplatten bohrt. Er ist zunaehst 
gliicklich uber diese Arbei t ' im weiSen Mantel' aber 
erkennt bald. daB es keinen •gesellsehaftliehen Zusamm.en
hang• gibt und daher keinen Zweek hat. Dieselbe Erfe.hruQ.g 

, 

der Isolierung und Fu.nkti·onali~ierung von dem Individuum 
dureh die neuen Methoden beschreibt Wallra!f in se.iner 
Reportage "Im Akkordi'(66) Im •stahlrohrwerk 1 (6?) $&igt 
er wie das Akkordsystem fUr die sehweren Untalle ver
antwortlieh sind - was auch 1m 'Irrlieht und Feuer • :zum 
Ausdruck kommt .. 

Andere Reportagen erzahlen von den Zustanden in einem 
Hamburger Ob.dachlosenasyl.; von dem. Schicksal eines 
Halb3uden in seiner wiirttembergischen Heimatgemeinde; 
von den Bedingungen, unter denen Alkoboliker eine Erzie
hungsltu.r im .Irrenhaus absol v.ieren usw. 

War das.alles nicht schon bekanntJ Wallratfs Reportagen 
erzahlen von dem Arbe.iter in der Industrie aber dann 
berichtet er niehts, W'48 nieht sehon bekannt ware. Was 
er z.B~ iiber En.tfremdung sagt, ist sattsam. bekannt. "Die 
Arbe!t scheint mir fremd und sinnlos, weil ich das .fertige 

· ganze Stiick nicht kenne, er miisse seine freie Zeit darauf' 
·verwenden, seine Kraft :Ciir die nachste Schicht wieder
herstellen, statt "endlieh wieder Mensch zu sein.n(68) 
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Alles was er sagt und noch mehr hat sehon Marx g.esagt, 

und auch die Arbeitspsych~logenhaben es inzwischen 
festgestellt. .Diese Tatsaehen waren bekan.nt, aber 
wieder nicbt so bekann.t, nicht so datailliertj konl:tret 
u.nd scha:t'f umrissen, aus dieser Perspektive, mtt solchen 
naehpriif'baren und erkennbaren Einzelheiten. 

Wallrafts Methede .de~ Materialiensammlung besteht darir.r, 
die beschriebene Arbeitssituationen selbst zu erleben. 
Er praktiziert damit, die in der Sozialogie sogenannte 
uteilnehm.ende Beobaehtungu. Wallra.f'f hatte in Konzern-

betrieben gearbei tet, war am Band, im Akkord und uberall; 
wo der Arbeiter sieh befindet.. Dadu.reh. wurden seine 
Reportagen wirklii;bkeitsbezogen und wirkungsvoll.. Wallraf:t 
zitiert Doku.mente, nennt Namen, Orte und Zeiten. Diese 
genauen Angaben dienea der Glaubwiirdigkeit und ermoe>liohen 
die Kontrolle, z.B. "Ketten aus Kalthof"(69) ist eine 
Dokumentation uber die KettenfaliJrik August Thiele. Der 
Text_hat Ausziige au.s der Reprasentationssehrit't·der 
Firma; l>resselobsprfiche tiber Thiele; Zitate von ibm 
selbst und von anderen Direktoren, Briefe an An.gestelltlil 
ud Berichte von Arbeitern. Dadurch wurde der Kontrast 
zwischen d.em Bild; das der Otfentlichkeit gezeig~ wirdc; 

} 

und den tatsichlichen Arbei tsbedingungen gezeigt. Die· 

Firmenzeitschrif'ten riihmten sich ibrer 'Sozialeinrieht
ung611' , was auch · heute in der Wirklichkei t nieht existiert, 

11lld der sicheren Arbeitsplatze. Als Gegenbild sehen wir 
die En.tlassung einer sehwangeren Frau, die riicksiehtslose 
Behandlung von Gastarbeitern usw .• 

Auf diese Weise .stellt die Rep.ortage Tatsachen dar u.nd 
tterkn.upft sie. JEin einzerlner Fall wird zu einem Beispiel, 
das iiberall zu. finden ist. Daher appelliert die Repo;rtage 

.. 

an Versta.nd und Gefiihl. Georg Lukacs me.inte: "Die 
Reportage ./will nu verstandesma.Big davon ti.berzeugen, 
daB di.' Folgerung, die sie au.s den Tatsaehen zieht, 
.riehtig sind.. Sie appelliert an unser Ge.tiihli sowohl 
mit ihrer Tatsachenteststellung wie mit dem Auf'ruf zur 
Praxis in ihren Folgerungen.. Sie tut es aber gerade 
dadurch, daB .sie uns intensiv_.,. verstandesmaBig iiberzeugt. 



In dieser Hinsich:t also arbeitet die Reportage, wi.e ·die 
Publizistik im allgemeinen, vorwiegend.mit den; l"lethoden 

der Wissenscnaft"{70). 
. . 

Der Scbriftsteller bat-wie es im Pro·gramm steht..;..' den · 
Auftrag. · n.ieht zu beriehten• sondern zu· klm.p.ten. · . ·. • 

Foii tisch'e Tendenz und li'terarisehe Qualitiit sind keine 
Gegensatze, sondern schlieBen.sich gegenseitig·ein• 
Die Beispiele zeigen wieviel Fortsehritt.Wallra:f~ mit 
se.iner operativen Li teratur gemacht hat. Griins Roma,ne 

. ' 
klagen nur tiber die Firmen und erreiehen auch nur ~1.r+en 

. . . r . ·. . , . . . . . . ... : ; 
best.imm.ten Les.ekr~is ~ a:bep es gelingt Wall,.~aff dureh .eine 
Zusammenarbeit mit der lokalen Presse und d.en Gewerkschaft
organisationen aueh das Arb~iterpu.blikumanzuspr~ehen~ 
Pete:f :Kuhne dok:umentiert, wie Wallratf' seine Repol"tagen. 

· auf FlU:gblatter drllckt und sie . vor dem Fabrik vertei1t.(?1) 

Der Werkkr~is ·vel!"suchte antangs, dle ubliehen Vert~ilung$
wege des literarischen Marktes zu umgehen ·und mi·t ·eig.enem 
Textdienst zu operieren. E,'rarbeitete ~exte wurden 
ve~elfiltigt und zahlreicben Multiplikatoren - Gewerk
schaftspl:'es$e, Rundfunk ~ engeboten. Daduroh versuehten 
sie die I1echanismen des burgerlichen Literaturbetriehes 
i'2;U ~eh.en~ 

- . ' ' 

Das Programm und die Werke des· 'Werkkreises ?0 d.emonstriereu. 
daB die Werkstatten mit 'ihrer Arbeit eine gesellsehatts- . , 
politisehe Q.ualitat anstrel>en., Man sieht auch wie bewuBt 
Uiid kritlsch die Werkkreissch~iftstel.ler sieh an die·· 
proletarisch-revolut~ontire Literatu.r angesehlossen haben •. 
Es gibt viele Untersebiede zwischen diesen· beiden Organi
sationen und so hat es im Lau.te des Bestehens des We.rk
kreises "deutlich herausgearbeitet~ d~B e~ seine Aufgabel'l · 
nur mit einergesellsehaftskrit.isehen, traditionsbewu.Bten 
Perspektive erf'iillen kann. Damit ist ·die Arbeiterliteratur 
aut' ein ideologi.sches· Fundament gestellt, d.essen BeWBtheit 
&ine reine Aneignung der traditionellen Formen.verhindern 
konnte• 
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Aber ihre Forderungen an die Arbeiterliteratur - wie man 
sieb.t, wenn man. ihre Ziele verfolgt - waren unter den 
sozialen und okonomischen Bedingungen der Bundesz:epublik 
unereiehbar - wie Seb.ofer festgestellt hat: "Nach dr$i 
Jahren. aktiver 'latigkeit stellen wir fest. daB ttir r": 
weder eine breite Bewegung schreibender Arbeiter ausgelost 
haben, wie sie von. der \veimarer Republik und der DDR her 
bekannt ist, noch eine groBere Zahl baup't;beruflicher 
Sehriftsteller p.nd anderer Wortautoren zur alttiven Mitar'beit 
in 'den Werkstiitten bewogen haben:"(72),. 

Abel' nocb funktioniert die· Arbeit des Werkkreises - aber 
sie steht erst am Anfang. Ob der Werkkreis je ib:re Ziele 
erfiillen'kann ist .fraglieh. Denn ob die Literatur, sei 
sie -nonkontormistiseh. kri tisch, engagiert otier explizlt 
sozialistisch, entscbeidende AnstoBe fiir gesellschattli.'llhe 
Veranderungen zu geben vermflg, ist fraglich.Fortsehrittliche. 

' ) 

kritisebe Literatur ist vielm.ebr Mittel und Symptom, die 
registrieren tmd anzeigen; inwelchem Stadium sich 
gesellseh·a.rtliches Bewu:Btsein und gesellsehattliehel.
Entw.icklungsprozeB betinden~ In d1esem Sinne ist die 
Arbeiterliteratur der Bundesrepublik ein Zeiehen datu.r, 
daB die Arbeiterklasse ein neues SelbstbewuBtsein 

\• • ,_ ... A·• 

zuriiekzugewinnen. beginnt. 
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SCHLU.BBETRACTUNG · 

Diese historische,asthetische Analyse der Arbeiter• 
literatur von ihren Antangen zeigt uns wie unterschiedlieh 
und widersprilchlich das Verhaltnis der Arbeite~literatur 

/ 

zum Erbe zu verschiedenen. Zeiten gewesen ist.. Erbe und 
Aneignung vom Erbe ist eine Fr~ge von Wertung und Wert
.kriterien, die sich aus der historischen Konstellation 
ergeben und sich nach den jeweiligen Umstanden veriin.dern 
oder modif'izierezi-~ 

Man mu8 Viele Stufen bei der A.neignung des .Erbes 
unteracheiden. Einmal sehen wir die einfache Adaption. 
Am Beispiel der Arbeiterliteratur in ihren Antingen bis 
zum.Ersten Weltkrieg 1st zu sehen, wie der Rezeptions
prozeB des damaligen Erbes verliet. Adaption am Anfang. 
Biirgerliches .Erbe wurde von den A.rbeitersehriftstellern 
aufgegritfen und relativ unkritisehmitgeteilt. Damals 
batten die Schriftsteller keine theoretische Basis und 
keine Ric~tlinien, naeh denen sie sich orientieren konnten. 

Die revolutionare Kunst des Proletkults in RuBland, die 
Hitte der 20er .Jahre unseres Jabrbunderts entstand,. ha.tte 

spater aucb}!inen EinfluB auf die Arbeiterliteratur in 
Deutschland ausgeiibt. Der Proletkult fand eine Beziehung 
zu dem Erbe unnotig .fiir die Herausbild~g der eigenen 
kulturseb.op.ferischen Leistun.gen. Die Literatur hatte fur 
sie eine rein politiscbe Funktion. Diese Tendenz teilte 
die Arbeiterliteratur in der Weimarer Zeit in zwei Riebtungen: 

. Arbei terdiehtung und proletarisch-:revolutionare Dicbtung. 
Diese herrschten bis in den Antangen der 30er Jahre. Der 
Standpunkt der proletarisch-revolutionaren Sehriftsteller 
zum Erbe. anderte sieh erst • al.s sie ihre Funktion iiber den 
unmittelbar politiseben Kampf hinausgehend begri:f.fen. 
l?olitiscb.es Wirken, und poetisehe Konzeptionen werden starker 
als Einheit rezipiert. DaB man dem Erbe verpfliehtet ist, 

"' wurde nach Lenins Kr.itik des nProletkults" nieb.t mehr bestrittez 
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Die Auswahl des anzueignenden Erbes 1st dabei meistens 
der entscheidende Divergenz-?tmJ,tt. Eine Inbesitznabme 
der gesamten Kul.tur..; und Kunstgeschichte 1m Sinne einer 
quantitati~en, totalen Aneignung ist s1cherlich nicht 
moglieh. Es findet immer eine Auswahl stat:t* die von 
bestimmten objektiven und subjektiven und poli ti.schen 
FaktoreGbei den Rezipierenden ge~teuert wird, und es 
spi~l t diE) Funktion der Anei.SI;lung, di~ die Rezepti.oa im 
jeweiligen gesellschaftlichen Proze.B einn~t·,eine Rolle. 

' ' ' ~ . . . 

Auf dem Gothaer .Parteitag von 1896 kam es-.zu einer Debatte 
iiber die Auswahl des'Erbes. Den Naturalismus fsnden die 
Kritike:r. ungeeignet .tiir die Arbeiterliteratur., aber sie 

boten keine Alternative ~. Es gibt eine Art Dualismus 
von erbba.ren und unerbbaren Kunstwerken~ Sie s-ollen von 
ihren ideologischen Mustern befreiet warden und dann 

I 

angeeign.et. Dazu ~ es ni~h~. Die Arbeiterdichter der 
Weimarer Zeit benutzten ein.f'aeh poetische Ideen und 
literarische Teebniken. des Expressionismus ohne sich 
Gedanken gemaeht zu halren, wie .sie den Expressionismus 
aneignen so_llen. Die Art und .Weise der Aneign.un.g_ 1st ein 
wiehtiges .Krite~ium d.enn sonst ist die Ge.tahr .epigonaler· 
Nachsch5pfung gro.B. Wegen des Fehlens vom the.oretisehen 
· Grlindsatz riickten die Arbei terdichter von ihre.tn Z.iel und 
ihrer Funktion weg und das'f'iihZ.te· zur Katastrophe wahrend 
des Dritten· Reiehes. Auf- der anderen Seite hatte man die 
proletariseh-revolutionare Literatur in der Weimarer 
Republilt; die revolutionarer wa:r. · Sie wtu'de von der KPD 
unterstiitzt und wandte sieh gegen.das biirgerliehe Erbe 
und gegen die Arbeiterdichtung. 

D.ie BewuBtwerdung von der Bedeutung des Erbes ist notwendig 
und niitzlieh fur die. asthetische Theor~ebildung und ihre 
Funktion in der gegenwartigen geschichtlichen Bewegung. 
Das hei.Bt nieht-, daB man das Erbe ( Werke der Vergangenheit ) 
einfaeh reproduziert. In den 60er Jahren begann der eigentlictE 
Vorgang der kritischen Aneignung des Erbes, und seitdem 
der Werkkreis ?O.in der BRD gegriindet wurde, hat man.den-

• Beginn einer dialektischen Integration des Epbes im 

Si!fne Lenins. 



Die Erbebeziehung ist .ein.Phanomen, d.as sicb. von Zeit 
zu Zeit, je nach den jeweiligen Umstanden, verandert. 
Die Literatur der Gruppe 61 ist ein Hinweis d.araut, daB 
man starker als bisher jene Traditionen aufnimmt, die 

unm.ittelba~ mi.t der Arbeiterliteratur 'verbunden sind. Es 
ist eindeutigt d.a.B man. mit der Tradition verbunden ist, 
dieoereits sozialistische Tendenzen. hat. Sie batten sich 
. .an den Bun.d _der 'Werkleute auf Baus Nyland 'aagelehnt 
aber der. EintluB_der Arbeiterdiehtungder WeimarE:tr 

Republik konnte nicht ganz ausgeloseht.werden. 

. ' 

Die Sehriftsteller der Gruppe 61 wollten ~itder Arbeiter-
diehtung nicht ~erbUl'lden w-erd.en. Ob man 'es wei.B .. oder 
nieht, zugibt oder leugnet; man ist einer Tradition 
verpfliehtet. SichE!!rlich gibt die Wirkliebkeit und nicht 
Literatur A.nregung zum Scbreiben. Literatur kann nur 
anregen.zur Verwendung dieser <rder jener literarisehen 
Gestaltungsm.ittel. Man kann nicht auaerbalb der .~adition 
.stehen. und vollig voraussetzungslos .se.breiben. Ill den 
Werken der Gruppe 61 kommt es klar zum Ausdru.ck, vie es 
an.fangs.eine reine Adaption des Erbes gab und dies erst 
spater zu einer kritisehen Aneignung .fiihrte. · 

Die Li~eratur der Arbeiterklasse begriindete eine. neue
Tradition, gestaltete die :Problema des Proletariats und 
begritf sieh zugleich als Vollstreeker der Ideale. die . ' . ' . . ~ 

die Menschheit in der progressiven Literatur der· Vergangen
heit autbewahrt ba.tte. Es ware jetzt sinnvoll, wenn 
sie ihr,Erbe richtig auswahlt, aufnim.mt und verarbeitet. 
Gerade das-haben die Schriftsteller des Werkkreises 70 . . . . . , . I 

gemacbt. Sie haben .sieh ihr Erbe ausgesucht, d.h. die 
proletarise~-revolutioniire Literatur und die Arbeiter
korrespo~denten, es aufgenommenund zwar kritisch angeeignet. 
Sie empfingen Anregung_von einzelnen literarisdhen 
Pr~totypen,.iibernahmen die poetische J:deen, .erlernten 
die Abgren2Sung der Genres ihre A~fbaugesetze und nahmen-' .; 



methodische Lektionen uber Absi~ht und Ergebnis.und 
' dann entwiekelten sie ihren eigenen Stil. 

·Die Erbebeziehun.g ist ein Phanomen, das vor jeder 
Literaturgesellsehaft steht. Es handelt sich um. .einen 
ganz besonderen spezifiseh iisthet1schen Lernproze.B. Bei 
dieser Arbeit kann man bereits die konkrete Dialektik 
der .Erbebeziehung sehen. Die Entwicklung in der 
Be~fehung der Arbeiterliteratur zum Erbe, die Faktoren, 
die den ~ozeB verhindern und beschleunigen and die 
unmittelbaren. Problema de'r kritiscben Aneignung des 
Erbes sind bei der Eutwicklung der·Arbeiterliteratur iiber 
100 Jahre veran.schaulicht. worden• Ganz sicher geht 

· es of~als nur ·~ einfaebe Adaption und erst spater um. 
verfeinerte und kritische Rezeption. Das hat mit dem 
Entwicklungsstand der jeweiligen Literaturgesellsehaft 
zu tua. 
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