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Im literarisehen Leben der DDR hatten Schriftstellerinnen seit den lOer
Jahren zunehmcnd an Bedeutung gewonnen und waren auch úber dic Gren-
zen hinaus bekannt geworden. Nachdem sich nach dem Zusammenbruch der
DDR in alíen Lebensbcreiehen, auch im Literaturbetrieb vid verándert hat,
ist zu fragen, wie es um dic produktivc Kraft dieser Frauen steht. Irmtraud
Morgner, dic im Mai 1990 an Krebs verstarb, hatte gern vom «Eintritt der
Frauen in die Historie» gesprochen. Wie linden sich Schriftstellerinnen in
den Turbulenzen der letzten Jahrc zurccht, welche Bilder entwerfen sic von
den Umbruchsprozessen, in dic sic selbst verwickelt waren und sind? Diese
und andere Fragen werden im folgenden an cinige Prosabúcher gestellt, dic
1993 und 1994 ersehienen sind. Neben Christa Wolfs (1929) Essayband
«Auf dem Wege nach Tabou», ‘94, und Daniela Dahns (1949) ausfúhrlicher
Recherche «Wir bleiben hier oder Wem gehért der Osten», ‘94 ist dic Rede
vor allem von Erzáhlweken, von fiktionalen Texten, von: Brigittc Burmeisters
(1940) Roman «Unter dem Namen Norma», ‘94; von Kerstin Hensels (1961)
Erzáhlung «Tanz am Kanal», ‘94; von den Romanen Belga Kénigsdorfs
(1938) «Im Sehatten des Regenbogens», ‘93; Irma Liebmanns (1943) «In
Berlin» ‘94 und Brigittc Struzyks (1946) «In vollen Ziigen», ‘94.

Dic gcnannten Autorinnen lebten mit Ausnahme von Irma Licbmann,
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dic mit einem Pal3, der ihr stándigc Aus- und Finreise in dic DDR ermég-
liehte, seit 1984 in Westberlin wohnte, bis zu deren Ende in der DDR und
publizierten dort. Aul3er Christa Wolfgehñren dic Autorinnen der miltíeren
bzw. jiingeren Generation an und veróffentlichten zumeist seit den SOer Jah-
ren.

Dic Búcher, dic dic Autorinnen in den letzten Jahren 2 der DOR heraus-
gebracht hatten, wirken heute keineswegs historisch iiberholt. Besondcrs in
Handlungszusammenhángen, dic aktuclles DOR-Leben betreifen, otlenbaren
sic dic Bríiehigkeit und Veránderungsbedúrftigkeit der Zustiinde. Tvtehr oder
wcniger deutlich ist als Warnung eingezeichnet: wenn es weitergeht wie bis-
her, entsteht nicht wiedergutzumachender Sehaden mit unabselibaren Fol-
gen.

Helga Kónigsdorfs Buch «Ungelegener Befund», das vor Herbst 1989
dem Verlag eingereicht, aber erst 1990 veróffentlicht worden war, enthált ci-
nige zum Teil sehon im Motto ausgestelíte cindeutige Untergangswarnungen.
So heil3t es zum Beispiel: «Aher dic StiLle ist tríigerisch. Eme Sturmbóe reicht
aus, um das Unterstc nach oben zu kehren» ~. In diesem Briefroman, dessen
Handlung 1986-88 angesiedelt ist, wird flir zxveite Hálftc der SOer Jahrc dii?
fuse Angst und dumpfe Aggressivitát, wird Endzeitstimmung diagnostiziert. -

Nunmehr, post festum, ist nicht schwer fcstzustellen, dM3 tatsáchlich cine
Sturmbóe, fast cine Erise nur, ausgercieht hatte, um das Unterste nach oben
zu kchrcn und mit dem Anschlul3 an Westdeutschland dic alten Eigentums-
verháltnisse, dic búrgerliche Gesellschaft wiedcrherzustellen.

In Christa Wolfs «Stñrfall» (1987) reflektierte dic Erzáhícrin in ihrem
Nachdenken úber Tschernobyl mit der Gesamtsituation auch dic cigene Lage
als Sebreiberin. Sic fúhlt den Wort-Ekel in sich stándig dichter werden, so
dicht, daI3 eigentlich nur Scliweigerí als Konsequenz bliebe. Zum Weiteíar-
beiten sieht sic sich durch dic Wortc ermutigt «Du sollst nur sagen wie es
kam. Das ‘nur’ habe ieh schr genossen« ~ - was im gegebenen Kontext wohl
heiflt, verhíingnisvolle Vorgánge, Abláufe, Entwicklungen, auch cigene Ver-
strickungen. so genan wie mdglich darzustellen. Spátcr im Text fúhíl sich dic
lch-Erzñhlerin durch Joseph Conrads Erzáhlung «f-lerz der Finsternis in der
trdstLichen Zuversicht bestátigt. daS Sehreiben. daS Erzáhíen doch sinnvoll
sei. Das betriíft dic Erzálilzeit 1986.

Brigítte Brmcister, Anders oder Voni Aufenihalt a der Frenide 1987.
Danicla Dalin Prenzí luer Berg-Tour, 987.
IKerstin 1-lensel F-iaii,rnasch, 1988.
fleig< Konigsdorf Rcspektioser Umgang. 1986,
1 Ieigi Konigsdori Ljchtverhiiitnisse, 1988.
Br¡gíttc SIiu,yk Can)i¡nu unlerm Freihcitsbaun,, 1988.
( Rs-da Wolf Stori sil 1987.

Helgí Konigsdorf Líneelegener Befund, Autbau-Veriag, Berlin uns Weimar .199ttS. 27.
( h r< si> Woit Su<rl iii Autba«-Verlag. Berlin uncí Weimar 1987, 8. 1 t)9.
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lm Oktober 1994 sagte Christa Wolf in einem Interview angcsichts des
alígemeinen Rufs nach DEM aRoman der Wende» daB «cm intensiv erlebter
Lebcnsstoff durch vide innere Filter gehen» miisse und dal3 sich dieser Pro-
zess «ciner bewul3ten Eeschleunigung» ~ entzóge. Sic ául3ert sich so bedenk-
lich, weil sie seit cinigen Jahrcn an einem Prosabuch arbeitct, das in júngster
Geschichte spielt. Dic Schwierigkeiten ciner solehen literarischcn Unterneh-
mung liegen auf der Hand. Fiir alíe Sehriftstellerinnen und Schriftsteller, sci
es in Ost oder West, allerdings aufje untcrschiedliche Weise.

2

Unmittclbar nach dem Zusammenbruch der alten Machtvcrháltnissc
wandten sich cinige Autorinnen der publizistisehen Arbeit zu. In der Zcit, da
sich die Ercignisse úberstiirzten, flihíten sich auch dic Schreibcnden «nach-
richtcnsiichtig» 6, hattcn Miihe, das tágliche Gesehehen gedanklich und psy-
chisch zu verarbeiten und konnten sich deshalb schwerlich auf poetisehe
Texte konzcntriercn. Ohnc Zensurriicksichten Uber Politisches im Klartext
zu schreiben, machte fúr die meisten von ihnen Sinn, solange dic «Geschichte
offeno sehien. Das war mit dem Sieg der CDU bei der Wahl am 18. Márz
und der Wáhrungsunion am 1. Juli 1990 vorbei. Dic éffentliche Debattc
wurdc zunehmend von der Tendenz bcstimmt, Forderungen nach diffcren-
zierter Aufarbeitung von DDR-Gcschichtc mit der pausehalen Behauptung
vom Tisch zu wischen, daJ3 es sich um cinen Unrechtsstaat schlechthin ge-
handelt habe, um cine Diktatur, dic mit der fasehistisehen glcichzusetzen sc>.

Damit galten generelí ah jene, namcntlich Kúnstler und Intcllektuellc, dic
in der DDR geblieben waren, bzw. nicht auszureiscn versucht hatten von
vornherein als diskrcditiert. Die, dic zudcm auf Rcformierung des Sozialis-
mus gehofft hatten und in der freien Marktwirtschaft nicht dic Alternative sa-
hen, wurdcn lernunfáhige Utopisten und schád]icbe Schwármer genannt. Ge-
rade auch dic Schriftstcllerinnen und Schriftstellcr, dic vor 89 Blicher mit
kritischer Tcndenz in der DDR veréffentlicht hattcn, galten als systcmstabili-
síerend, weil ihre Blicher Hoffungcn auf Ánderungsfáhigkeit des Systcm ge-
náhrt und nach auBen attraktiv gewirkt hatten. Diese Mediensehelte hatte
sich auf dic Autorin mit der grñl3ten Autoritát, auf Christa Wolf konzcntricrt.
Die ¿iffcntliche Debatte war áuBerst polarisiert. Wer Kritik ául3erte, etwa an

(Arista Woit Gespr~ch mit Cornelia Gejilier, 1w Beriiner Zeitung, 8/9. Oktober 1994,
8.35.

Ciure Nacht, du Sehóne, Autorinnen hlicken zuriick, hrsg. von Anna Mudry, L.uclnerhand
Literraturveriag, Frankfurt aMain 1991, S.32.

<Dic Geschichte ¡st offen« ist der Titel cines Aufsatzes, unter dem Michael Naumann e’-
nen Aufsatzband herausgab. Untertitei: DDR i 990: Hoffnung a,il cine nene Repuhiik. Schrift-
steliernos der DDR liber die Zukunftchancen ihres Landes. Rowobit Verlag, i-Ianiburg 199<).
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Arbcitslosigkeit oder Sozialabbau, wurde verdáchtigt, dic DDR und den rea-
len Sozialismus rechtfertigen oder gar zuríickhaben zu wollcn. Nach Bankrott
und Auflñsung des Staatssozialismus schien das kapitalistische System nieht
mehr diskutierbar. Der den hcrrschendcn Diskurs bestimmende geistige
Sehlagabtausch erschwerte das sachijehe Gesprách ungemein, damit aueli ci-
nc diffcrcnzierte Erkundung von Geschichtc und nicht zulctzt dic notwcndi-
ge Selbsterkundung. Auch das fúhrte zuriick zum Erzáhíen, zur fiktionalen
li)arstellungsweíse.

3

Folgende Anmerkungen betreffen zwei charakteristische Zcitdokumente.
Christa Wolf brachte 1994 mit der Sammlung «Auf dem Weg nach Tabou»
Texte heraus, dic 1990-1994 cntstanden sind und versehiedenartige The-
men, Gegenstánde und Schrcibanlásse betreffen. Sic schcut sich nicht, in cmi-
gen Ieitrágen offen zu zeigen, wie sehr sic sich von den Diffamierungen ge-
troffen fíihlt, dic ihr seit Frúhsommer 1990 éffentlich angetan worden warcn.
Wohl wissend, daB dic Medien aueh stellvertretend fiir DDR-Literatur auf
sic cinsehlugen, mul3te sic gegen «Anwandlungen>< von Entmutigung alíe
Kráfte aufbieten. Sic weil3, «Ausgeglichenheito <> lielSe sich nicht ohne Seha-
den fúr den Tcxt vortáuschen. Ocr Band dokumentiert, wic widcrsprúchlich
sic in bestimmter historiseher Situation gelebt, gedacht und gefúhlt hat. Sic
prásentiert sich hier. wie sic selbst in einem Beitrág sarkastisch anmerkt. als
«gláserne Frau». nicht erst seit Frúhjahr 1993. als sic ihre kurzzeitige Zusam-
menarbeit mit der Stasi 1959/60, auf dic sic Monate vorher bei Einsicht in
ibre «Opferakte» gestol3en war, selbst publik gcmacht hatte. Vorbehaltloses
Offenlegen hált sic Idi unverzichtbar. Deshalb auch dic Veróffentlichung der
Stasi-Akten samt ihrem zeitgenóssischcn Umfeld, dic der Herausgeber 1-lcr-
mann Vinkc «cm Lehrstiick aus dem dcutschen Einigungsprozcsso ncnnt.

In ihrcn Band hat Wolf drei lángere Tagebucheintragungen aufgenom-
mcii, jewcils vom 27. September 1991, 1992 und 1993. Als offensichtlich
authentische, unbearbeitete Aufzeichnungen enthalten sic neben bclangvol-
len Auseinandersetzungcn aueh Mitteilungen úber banale alitágliche Verrich-
tungen. Das entspricht dem Princip, zu zeigen. was im Detail widersprúch-
lich leben heil3t. Durch das l3uch zieht sich, auf den ersten Blick unmerklich,
cm bestímndiges Nachdenken úber das «weiblichc Píinzip> ~. lo Beitrágen zu
versehiedenen Gegenstánden. vor allem zu Kiinstlerinnen (Friederike May-

8 Aufsat-z in: Cbrista Wolt? Aol dcm Wcg nach Tabeo. Kiepenhcocr& Witsch. Kdln 1994.
Lbcnds, 8. lO.
Akteneinsicht Christa Woit. Zerrspiegei und Diaiog. Fine Dokurncntation. hrsg. von

1-{ermann Vinke. Luchíerhand Literaturveriag. flarnburg i 993.8.9.
C.tristaWoli. Aol dern Weg nach Tabeo,a.a.O.,S. 244.
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récker, Grace Palcy, Nuria Quevedo, Anna Scghers), gcht sic den Leistungen
und Leiden, den besonderen Móglichkeiten von Frauen nach, immer auch ge-
schichtliche GroBzusammcnhánge, z.B. das «Patriarchat» 12 im Blick. Hier liegt
auch der Ursprung ihrer intensiven Bescháftigung mit Medea, jener niythi-
schen und literarisehen Fraucnfigur, deren Namen sic ihrem ncucm Erzáhí-
wcrk, an dem sic scit Jahrcn arbeitct, im Titel voranstellen will. Uniibcrsehbar
sind ihre Bemúhungen um historisehes Dcnken, in iahrtausenddimensionen
wie in der Tagespolitik, wenn sic z.B. im Zusammenhang mit der «Aus-
wechslung der Eliteno i3 und anderen «West-Ost-Verteilungskámpfcn» i4 naeh
den Gcsetzmál3igkcitcn von Kolonisierung fragt.

Eben dies ist auch das Thema von Danicla Dahn. Sic war Anfang der
SOer Jahre mit Essays und kleiner Prosa hervorgetreten und hatte im Zu-
sammenhang mit ihrcm Reportage-Buch «Prenzlaucr Berg-Tour» (1987)
reichlich Erfahrungen mit Zensurschikanen gcmacht. Fiir sic, dic studierte
.lournalistin , stellten sich mit den neuen Mñglichkeiten demokratischer Of-
fcndicbkeit zug]cich wichtige Erkundungs-und Schreibaufgaben. Irt ihrem
Buch «Wir bleiben hier oder Wem gehórt der Osteno macht sic dic Tragweitc
jenes Kampfes «um Háuser und Wohnungen in den neuen Bundcslán-
dern» LS bewuBt, der seit Jahrcn das Leben vieler Ostdeutscher bclastet.
In dic ául3erst verwickelte, fiir den Durchschnittsbiirger undurchsichtige und
unerquickliche juristischc, ókonomische und politisehe Materie hat sich Au-
torin crstaunlich grúndlich eingearbeitet. Sic maeht einsichtig, auf wclche
Weise auf dem Territorium der ehemaligen DDR mit juristisehen Mittcln
soziale Umschichtungcn mit unabschbarcn Folgen bewcrkstclligt und «Bcu-
ten» verteilt werdcn, «wie sic bislang selbst auf Schlachtfeldcrn nicht zu ge-
winnen warcn» Ib Sic hált fúr mñglich, dafB mchrcre Generationen damit be-
lastet 5cm kónnten, «dic Umvertcilung von Vermégen zugunsten der
Vermégenden zu finanzieren 1~.

4

Mit den nenen gesellschaftliehen Verháltnissen veránderten sich dic so-
zialen Bedingungen fúr Schreibende cinschneidend. Um es auf cinen Nenner
zu bringen: Sic mui3ten leben und arbeiten lernen, wic es Autorinnen und
Autoren im Westcn in der Marktwirtschaft scit eh und je gcwohnt sind. Im

12 Ebenda, 5. 276.

<~ Ebenda, 5.239.
<~ Ebenda, 5.240.
“ Untertitel zu: Danielaflahn, wir bleiben hier oder Wem gehórt der Osten, Rowohlt Ta-

schenboeh Verlag, Reinbek beiHamburg 1994.
<6 Ebenda, SAS.
‘~ Ebenda,S. 100.
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Untersehied zu frúher kénnen sic vom Ertrag ilirer Biicher auch bei bcschci-
denen Lebensanspríichen nicht leben. Einige haben des Broterwerbs wegen
«Fulí-Time-Jobso angcnommen und behalten deshalb nur wcnig Zeit flir das
Schreiben. Reduzierte Schreibzeit haben auch diejenigen, dic Lehrauftráge
an kúnstlerischen Ausbildungsstátten crhiclten; sic haben den grol3en Vor-
teil, ihren Lebensunterhalt mit literaturnaher Arbcit zu verdienen. Dic Vor-
aussetzung, sich von solehen Einschránkungen freizuhalten, sind zcitaufwen-
dige Lesereisen, Stipcndicn, Fórdcrpreise und dergícichen. Diese Art
Bedingungen sind fíir Schriftstellcrinncn, dic allcinerziehcnd fiir Kinder zu
sorgen haben, besonders kompliziert. Auch sic haben sich auf dic veránderte
Lage ohnc Larmoyance eingestellt.

Ncu war auch dic Erfahrung, dM3 niemand auf Biichcr wartet. Zu DDR-
Zeiten, als Belletristik fehíende Óffentlichkcit ersetzte, hattcn Sehriftstellerin-
nen und Schriftsteller das Gefúhí gebraucht zu werden. Nun mul3te gelernt
werden, ms Leere bzw. fiir cinc sehr kleine Zahí von Lesenden zu schreiben.
Insgesamt werden im Osten, wo dic Autorinnen hauptsáchlich bckannt wa-
ren - wenn auch wieder mehr gelesen wird als in den ersten zwei Jahrcn nach
der «Wcnde - sehr vid wcniger Bimeher gekauft als frúher (vielfach héhere
Buchpreise, hohe Arbcitslosigkcit auf der cinen Seite, auf der anderen starke
Anspannung derer, dic Arbeit haben).

Auf alí das reagieren dic Autorinnen besonnen. Schliel3lich sei, so formu-
lierte es Kerstin Hensel im August 1990. kcine je gezwungen wordcn,
«Schriftstellerin zu wcrden, Wie haben keinen Grund ñber uns zu klagen...
Wir haben alíen Grund zum Schreibeno <«. Diese niichtcrne Hcurteilung der
cigenen Lebenssituation, dic andere Autorinnen teilen, ist cm glinstiger
Ausgangspunkt fúr cinc historisch adáquate Sicht auf Zeitgeschichte.

5

Zunáchst cinige Informationen zu Sujet und Konfliktkonstcllation, zu Fa-
bel- und Kompositionsansatz der ausgewáhlten Erzáhlwerke. Dic cinen Au-
torinnen legen das Schwergerieht der Handlung auf dic Zeit nach I-lerbst 89, dic
anderen ant die Zeil davor, In ihrcm schmalcn Prosaband «In vollen Ziigen»
schafft Brigitte Struzyk in ciner knapp skizzierten Gegcnwartshandlung, mit
der Reise der lch-Erzáhlerin zum Grab da Tochter, dic Erzlihlsituation, von
der aus I-lauptmomente ibres Lebenswegs in der DDR aufgerufen werden,
vor allcm mit den Kmndern, insbcsondere der toten Tochtcr. Es gibt keine be-
sondere Kollision, sondern cine Dauerspannung, dic sieh aus dem Versuch
der Ich-Erzáhlerin crgibt, von friih an alternativ zu leben und dic Kinder in
dicssem Sinne zu erziehen. Erst gegen Ende des Textes wird offenkundig,

‘~ Kerstin l-Iensel, in: Crnte Naeht. do Sch¿ne. aa,O., S. 123,
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dM3 dic Tochter Selbstmord begangen hat, und zwar 1992. IjIber den Zeiten-
wechscl hinweg láuft alíes auf diesen cinen groBen Verlust zu.

Irma Liebmanns Protagonistin, als «dic Licbmann» der Autorin und ihrer
Biographic dcnkbar nahegeriickt, gcht «In Berlin» von einem Teil in den an-
deren und gelegentlich auch wieder zuriick. Als cías ersehnte Ziel, end]ich
den Osten verlassen und in Westberlin dcm gcliebten Mann nahesein zu kén-
nen, crreicht ist, machen sich Lecre und Ratlosigkeit breit. Dic halbwúchsige
Tochtcr schlágt sofort Wurzeln, aber dic Mutter fúhlt sich fremd, nunmehr in
beiden Teilen, sowohl vor als nach dem Falí der Mauer.

1-lelga Kñnigsdorf baut ihren Roman «Im Schatten des Regcnbogcnso im
Untersehied zu den anderen Erzáhíermnnen nicht auf cine Hauptfigur, son-
dern cine Figurengruppe. Der durchsichtig konstruierten Story um Auflósung
und Endzustánde ist der Denk-Spiel-Charaktcr anzumerken. In ciner Fiinf-
zimmer-l-Iochhauswohnung finden sich 1992/93 fiinf Frauen und Mánner in
ciner Zufalís- und Notgemcinschaft zusammen. lm Mittelpunktt stehen Wis-
scnschaftler der Akademic der Wissenschaften, deren Berufs- und Privatbio-
graphien durcli das Ende der DDR im Aligemeinen und dic «Abwicklung»
der Akademie der Wisscnsehaftcn im Spcziellcn unterbrochen, gebrochen
oder auch abgebrochen werdcn. Am Ende existicrt dic inoderne Arche Noali
nicht mehr; ihre Bewohner sind mit sehr versehiedenartigen Schicksalcn in
alíe Winde zerstoben, zum Teil auf mystcriése Weisc verschwunden. Dic ak-
tuellen Realitátsbcziige sind sehr dirckt.

In Burmcisters Roman «Unter dcm Namen Norma» iiberdenkt, ebenfalís
in den ersten neunziger Jahrcn, cinc Frau mittleren Jahrgangs ibre gegenwár-
tige Lebcnssituation in ciner Hinterhofwohnung im ostberliner Stadtbezirk
Mitte, insbesondere ihr cigentúmlich spannungsvolles Verháltnis zur Freun-
din Norma eíncrseits und zum langjátírigcn Lcbensgefíihrten andererseits.
Dieser arbeitet seit ciniger Zeit in Westdcutschland, hat dort cine glinstige
Stelle und cm sehónes Haus in bester Wohnlage gefunden und so ihr gemein-
sames zukíinftiges Leben aufs beste vorbercitct. Wáhrend ihres Besuchs in
dem gepflegren Milieu provozicrt sic auf ciner Party unerwartet einen Skan-
dal, indem sie sieh selbst ñffcntlich als IM, als informelle Mitarbeiterin der
Stasi bezichtigt. Das bedeutet das Ende der eheánlichen Beziehung, und dic
Protagonistin kehrt fluebtartig in ibre bescheidcne Ostbebausung zuriick.

In Hensels 120 Seiten langer Erzáhlung «Tanz am Kanal» sind cine Ge-
genwarts- und cine Vergangenheitshandlung auf verzwickte Weise incinan-
der verflochten. Von Sommcr bis Winter 1994 - das Buch war Friihjahr 1994
herausgekommen - verfaBt cinc junge Frau, obdachlos vegetierend, ihre Le-
bensgeschichtc. Sic erThlt von Kindheit und Jugend in der DDR, von der
áuBeren und inneren Zcrríittung ihres Elternhauses, von viclfáltigem Un-
rccht, das ihr selbst widerfáhrt bis hin zur Bedrohung durch dic Stasi.
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6

Alíen vier Texten sind Geschichten gemcinsam, in denen von Verlusten
erzáhlt wird, Verlusten von Menschcn, Beziehungen, Bcruf und Arbcit, von
Lebcnsqualitát. Es sind kurzgcsagt Unheilsgcschichten, in denen jedoch Tra-
gik, Trauer, Melancholie, Klagc kcineswcgs den Ton angeben. Ungcmischter
Ernst rcgiert allein bci Liebmann und Struzyk, bei den anderen tritt er in ver-
sehiedenartigen Mischungsvcrháltnissen mit Ironie, Groteske, Satire auf. Vic-
les ist oder bleibt gerade in diesen drei Texten uncindeutig und offen, sodaB
sehr verschicdcnartigc Lesarten herausgefordert werdcn.

AII diese Texte haben ibren Ausgangs- bzw. Zielpunkt in den 9Oer Jah-
ren; mit den zwei Zeiten, vor und nach 1989, umgreifen sic aueh zwei deut-
sche Gescllschaftszustánde. Angesichts des Rechtfertigungsdrucks, ange-
sichts auch des Nostalgievorwurfs und der zum Teil real vorhandenen
Nostalgie, stellcn dic Autorinnen relativ gelasscn und souverán jene Fragen
an Gcgenwart und Vergangcnhcit, dic fiir sic selbst existentielí wichtig sind.
Wie aber ohne zcitliehen Abstand cinen historisch wágendcn Blick gegen-
liber beiden Systemen entwickeln? Eme erste Antwort lautet: sic verhaltcn
sích wcder selbstgereclit noeh zerknirscht. Sic tun nicht so, als schwebtcn sic
«uber dem Gctúmmel», sondern reflektieren - meist auf indirekte Weise - dic
cigene Verwicklung und dic cigenen lntercssen mit.

In diesem Zusammenhang ist der weiblichc Blickpunkt von besonderem
Belang, zwar nicht unbedingt auf den erstcn Blick, denn im Untersehied zu
fríiheren Werken Irmtraud Morgners und Christa Wolfs wird kaum explizit
oder gar programmatisch tiber Geschlechtcrverháltnisse reflcktiert. So sind
z,B. aktuelle Nóte der Fraucn (dic hohe Arbeitslosenrate, das Hinausge-
drángtwerden aus qualifizierten Berufen, dic erneute Bedrohung durch §
218) kaum Gcgcnstand der Darstellung. Und do-ch haben weibliehe Interes-
senlage und wciblichcr Erfabrungen Einfluf3 auf dic verstándig-nñchterne
Sicht des Laufs der Dinge.

In ibren Erzáhlwelten liegt das Kraftzcntrum bei den weiblichen Figuren.
Bci Brigitte Struzyk erscheint dic lch-Erzáhlcrin als cinc starke selbstbcwul3-
te Frau, dic ibre vier Kinder im wcscntlichcn allein erzieht. Dabei hat sic wie
aueh dic Toehter, «in vollen Ziigen» gelebt, dic Eran der jungen Generation
jcdoch mit ciner Hellsicht auf Weltzustándc, dic sic letztlich nicht aushalten
konnte. In der Nervenklinik habe sic den Schwcstern gesagt, «dic Bibel sei
von ciner Frau geschricben worden und Gott sci eigentlich weiblich... Wenn
auf Erden der Mann herrsehe dann herrsche er auch im Himmel und das ha-
be dic Wclt aus der Achsc gehebelt» ‘«.

Aueh und gerade als Aussteigcrin crlebte dic Tochter Erfabrungen mit

Brigittc Struzik, lii voilen Ziigcn, Riick-Sichren, Autbau-Veriag. BerLin und Weimar
1994, S. 166.
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alter und -neuer Mánnerwelt als zermalmende Gewalt. Struzyk unterlál3t
Schuldzuweisungen an Mánner, an Gcscllschaft und dergícichen, ebenso jcg-
liche Sclbstrcchtfertigung als Mutter und Ich-Erzáh¡crin. Das bat um so mehr
Gcwicht, als Struzyk hier Authcntisches, als sic vom Vcrlust der eigcncn
Tochtcr erzáh]tt Weder sind Autorin und Erzáhierin-Figur identisch, noch
spiclt Struzyk mit der Ich-Erzáhlcrin-Pcrspcktive.

Irma Liebmann hat zu ihrcr Licbmann-Figur zugleich Náhe und Distanz,
crzáhltechnisch durch Sprechcn in der 11. und in dey 3. Person realisicrt. Un-
rast und unerklárlichc Traucr bcherrschcn dic Protagonistin, zum Teil be-
dingt durch dic gcdríiickte Lcbcnsstimmung und Ausrciscsebnsucht vieler
Leute, dic sic durch ihrc Arbeit als Schriftstellerin im Ostbcrlincr Bezirk Mit-
te kcnnenlernte und denen sic íiber Jabre bin freunschaftlich verbunden ist.
In schábigen Mietsháuscrn 20 und Kneipen, bei den Aussteigcrn mit oft tri-
stcn Lebcnsláufen fíihlt sic sich heimatlich aufgchoben. Spáter fíihlt sic
sich ihncn gegenliber schuldig, denn im Untersehied zu denen, dic jahrelang
auf ibre Ausreise warten, geniel3t sic das Privileg risikoloscr Ausreise, bevor-
zugt eincrseits Ms Schriftsteflerin und andererselús als Tocliter cines hochge-
stellten Parteifunktionárs, der in den fiinfziger Jahrcn ausgeschaltet wordcn
war. Dic Protagonistin verliert dic Fremdheit sich selbst gegentiber in dem
Mal3e, wie sic sich vcrdrñngten Erinnerungen an dic russische Mutter und dic
Kindheit mit dcm Funktionársvatcr stcllt.

Obglcich «dic Liebmanno cinc selbstándige Existenz fíihrt, ihrc Tochtcr
allein aufzieht, bekommt sic zu spíiren, dal3 sic zu dcm gelicbten Mann in cm
inneres Abhángigkcitsverháltnis gerát. Fúr den ist nicht sic, sondern seine
Arbcit als Filmkritikcr das Zentrum, wáhrend umgckehrt sic sich bci allem
Engagement flir dic literarisehe Arbcit immer auf den Mann bezieht. Beide
leben in boffnungslos untersebiedenen Gefiihlswclten, was sich erst nach
Wegfall der ráumlichcn Trennung hcrausstellt. Wie bei Struzyk ist der
Sprechgestus von Suchen und Fragen bestimmt. Das was erzáhlt wird, ist cm-
dcutig und zugleich fúr Bewertungcn offen.

7

Solehe Eindeutigkcit herrscht in Texten von Burmeister und Hensel
nieht, wicwohl auch hier die weiblichcn Hauptfigurcn als Ich-Erzáhlerinnen
auftrcten. Beide Autorinnen haben mit ibren Protagonistinnen durchaus
Sympathic, allerdings kcinc ungeteilte. Jene Identifikation, dic listig sugge-
ricrt wird, fiihrt in dic Irre. Ironie und Groteskcs bcwirkcn bel Lesenden zu-
wcilcn nicht geringe Irritationen.

2<> In ihrer ersten Prosapublikation <Berliner Mietshaus,> (1982) hatte Irma Liebmann cm
soiches Haus mit Begegnungen urid Gespráehen in Vorderhaus nnd Quergebáude «portrá-
tic rt’<.



94 Eva KauJhzann

Wenn zE. Brigitte Burmeister crziihlt, daf3 sich cine Ostfrau von ihrem
Partner, dem es im Wcstcn gut geht, trennt und in ihrc materielí bescheide-
nen Verháltnisse im Osten zurúckkehrt, kónnte auf cinc nostalgisch tenden-
zióse Bcwertung der Ost-West-Verháltnissc geschlossen werden - um so
mehr, als cine Ich-ErzáhLerin das Wort hat, dic gegenúber anderen Figuren,
vor allcm dcm Lebensgefáhrten, ms Rccht gcsetzt zu sein scheint. Aber der
Sehein tríigt.

In zahíreichen brcit ausgefúhrten Streitsituationcn wcrden Meinungen
und Argumente reproduziert und durchgespielt, wic sic «im wirklichcn Le-
ben» táglich vorkommen. Dic Lesenden kónncn und músscn selbst herausfin-
den, was es mit den Auscinandersetzungcn der Disputanten um Ost und
West, um dic unterschiedLiehen Systcme in Deutschland auf sich hat. Dic
Dialoge sind so aufgebaut, dal3 sich auf beiden Seiten Falsches und Richtiges
misehen. Dic Divergenzen beider gehen weit zuríick, resulticren aus unter-
schiedlichcn Wertorientierungen, vor allem aus auseinanderdriftendcn sozia-
len Affinitáten. Dic unerwartcte und spcktakuláre Handlungsweisc der Prota-
gonistin gegen Romanende wird durch cine Vielzahí von Detajis und
Handlungszusammenhángen cinleuchtcnd bcgrúndet.

Auch in l3urmeistcrs Erzáhlwelt dominieren dic Frauenfiguren. Ungezwun-
genen Umgang und Kommunikation, dic echtes mitmenschlichcs lntcrcssc lcitet,
hat die Protagonistin hauptsáchlich mit Nachbarinnen und Freundinnen. Fraucn
seheinen das verláBlichc Elemcnt im Leben. Programmatisch und utopiseh wirkt
dic SchluBwendung des Romans. Nach den Bruch mit dem Mann und der
Rúckkehr schlieBt dic Protagonistin mit der Freundin Norma cinen auBeror-
dentlichen Freunschaftsbiind, der sich im Untersehied zu bcriihmten Mánner-
freunschaftsbundcn, wie dem des oft zitierten St. Just, realitátsnah gedacht ist.

Noch verwickelter liegen dic Erzáhl-Vcrháltnisse in Kerstin Hensels
«Tanz am Kanal». Dic Ich-Erzáhlerin wird auf aul3ergewéhnliche Wcise cm-
gefiáhrt: sic ist obdachlos, náchtigt und schreibt unter ciner Briicke, und zwar
ihre Lebensgeschichtc, dic sich mchr und mehr als grausige Unrechtsge-
schiehtc entpuppt, in deren Verlauf cinc ganze Familie zugrundegcrichtet
wírd und Él’. unter mysteriósen Umstánden verschwindet. Erzáhlt wird aber
aueh, unter welchcn Umstñnden und mit welchen Motiven diese Greucí-
story aufgeschrieben wird.

Das Ich, das in einer Lcibnitz (Bildung aus Leipzig und Chemnítz, dcm
Studien- und dem Geburtsort Hensels) gcnannten Stadt unter der Brticke am
stinkcndcn Kanal haust, stcllt sich vor als Gabriela von Hal3lau, Ig. 1959, dc-
ren Vater aus altcm anhaltinischcm Adel stammt, der als Obermedizinalrat
und gcsuchter Venenchirurg in der sáchsischem Stadt nicht nur tiber Sozial-
prestige, sondern auch cine gewisse Macht verfúgt. In diescm sozialen Milieu
«standesgemál3» erzogen, entwickclt das Kind Gabriela cinc Affinitát zum
sozialen Gegcnpol, zu cinerFreundin aus ciner kinderreichcn, ármlichen, als
asozial geltenden Familie. In der ausfiihrlich erzáhíten z.T. kuriosen Kind-
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heitsgcschichte ist der angekiindigte «unaufhaltsame Absticg der Familico 21

nur insofcrn zu ahnen, als dic Mutter zu einem Licbhabcr zieht und der Vater
mehr und mehr zum Alkoholiker wird. Dann aber cinc rasante Wendung, als
dic Staatsmacht, namcntlich dic Stasi (Staatssichcrhcit) auf der Bildfláche er-
scheint, dic Familienmitgliedcr gnadenlos vcrfolgt und das Madchcn, mittler-
weile 16, als Lockspitzel aufbaut und einsctzt. Dic Ich-Erzáhlcrin berichtet
diese vicie Jahre zuriickliegenden Vorgánge kommentar- und emotionslos.
Pathos kommt dagegen auf, wcnn sic liber ihrc neuc Passion, das Schreiben,
spricht. lm ersten Absatz heil3t es: «... kein Zufalí, dM3 mir das Schieksal die-
ses Papier bringt, denn ich bin auscrwáhlt zu schreibcn» 22 Im Folgenden ist
mehrfach von «Berufensein» und «Mission» dic Rede. Der hoehgestimmtc
Schreibbcginn findct im «Jahrhundertsommer» statt. Je kíihler, bzw. frostiger
es wírd, um so mehr breiten sich Unbehagen und Apathie aus. Wic andere
Obdachlose hért sic auf, sich zu waschcn, denn dic Schmutzkruste wármt. Mit
den sinkenden Temperaturen wendct sich dic tragikomischc Jugend- und Fa-
miliengeschichte zur politischen Horrorstory, um so drastiseher, scitdem
zwci westliche Familenmagazin-Redaktcurinnen dic schreibcndc Obdachlo-
se in ciner Kncipe zufállig entdeckcn und ihrc Story in Fortscfzungcn abzu-
druckcn beginnen.

Diese Textsachverhalte sind fiir vielerlei Intcrpretationcn offen. Im Klap-
pentext des Suhrkamp-Verlagcs heil3t es unter andcrem: «Kerstin Hensel er-
zíihlt diese harte, sehauderregende Mádchcnbiographie mit unaufdringlichem
Raffincment... Eirí Lehrstúck fér alíe». Diese Lesart teile ich nicht. Ich lese
Hensels «Tanz im Kanai» als cinen Text, in dem mit der cinen mehrere Ge-
schichten unterschiedlichster Tendcnz und Tonlage erzáhlt werdcn.

Im Erzáhlansatz von der Schreibenden unter der Brúcke stcckt dcutlich
dic Anspielung auf das sarkastische Wort von der Freiheit, auch unter Briik-
kcn schlafcn zu kónnen und damit auf dic Existenz des in jedcm Aspckt
freien Schriftstellcrs. Damit treibt Hensel cm hintergriindigcs, d.h. auch cm-
stes Spiel. Auf vcrmitteltc Weise hat diese Tcxtschicht manches mit Hensels
cigener beruflicher Existenz zu tun. Allcrdings nur particlí, denn schliel3lich
náchtigt sic - auch keine ihrer schrcibenden Kollcginnen - unter Brúcken. Al-
lerdings kommen in der neuen sozialókonomischen Grundsituation auch
Leute aus durchaus «geordneten Vcrháltnisscn» unvcrsehens in dic Lage von
Obdaehloscn. Wenn - im Osten ncucrdings - Obdachlose zum alítáglichen
Stral3enbild gehéren, ist es nicht abwegig, den Gcdanken an solehe Lebcnssi-
tuation probehalber cinmal durchzuspielen.

In einem spezicllcn Punkt ist dic Beziehung von Autorin und Ich-Erzáh-
lerin mit Sicherheit eng und direkt. Gabriela ist von friih an mit reichlich
Phantasie begabt, oder - wenn man will - gesclilagen. Als sic zum 4. Geburts-

2] Kerstin Hensel, Tanz am Kanai, SuhrkampVerlag, Frankfurtam Main 1994, S. 16.
Ebenda, S. 7.
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tag cine Violine geschenkt bekommt, nennt sic diesen Gcgcnstand cinen ver-
zauberten Dackcl - aus SpaB, viclleicht auch aus Verwcigcrungsinstinkt.
Ebenso wird sic von friih an und mit immer gcfáhrlichercn Nebentónen mit
dem Ausdruck «Binka» bczeichnct, einem Ausdruck, den es in der Hoch-
sprache nieht gibt, der in den jeweiligcn Kontexten im Kern auf dic Bedeu-
tung verriickt oder irre, zuweilcn auch mit den Zusátzen krank und asozial
zíelt. Das greift tief und ist bitterernst gctónt. Es bctrifft Kiinstlcr, aber auch
alí jene, dic sich gegenilber den herrsclienden Normen ciner gegebenen Ge-
scllschaft frci verhalten und dcshalb als unheimlich und vcrdáchtig angese-
hen, zuglcich bcwundert und verachtct werden.

So wie Hensel vicie Handlungsdetails zuspitzt und vicIes dabci zugleich
in der Schwebc láBt, so auch dic «erotisehe» Biographic ihrer Heldin. Das
Eamiliengeschick nimmt seine endgúltige schlimme Wendung mit der
(wirklichen oder vermeintlichcn) Vergewaltigung des Máehcns Gabriela.
Und am Ende begibt sic sich frciwillig in dic Wohnung und ms Bctt cines
Polizisten, der in der neuen wie in der alten Zeit als Ordnungshiiter auftritt.
Es ist unmóglich, das Vcrhalten des Miidchcns einseitig auf cinc Opfcr-
oder cine andere weibliclie Rolle festzulegen. In jedem Falí erschcint Scxu-
alitát in dieser verzwickten Story als widerspruchsvolle, zum Teil unheimli-
che Gewalt.

In ihrcr Monstrositát cntspricht dic Horrorgeschichte der Gabriela von
HaBlau dcm Medicnbild vom Unrechtsstaat DDR, in dem dic Leute «40 Jah-
re nicht gelebt» haben. Schliel3lich ist dieses Bild auch cm Stiick Realitát der
neunziger Jahre. Greucímárchen dieser Art haben vor allem auch deshalb so
vid Chance, geglaubt zu wcrdcn, weil sic sich in viclem auf Realitát in der
ehemaligen DDR beziehen. Hensel bat bestimmte Details so gcnau und at-
mosphárisch suggcstiv beschrieben, dM3 sic nicht nur fiir wahrscheinlich, son-
dern fúr wahr, fi.ir eme genaue Reproduktion von Rcalitát gehalten werden
kónnen. Neben gleichsam fotorealistisclien Details und Szenen stehen solehe,
dic fúr sich unwahrscheinlich sind, aber in der Nachbarschaft der andereren
ftir ebenso «echt» gehalten wcrden, so z.B. dic Szene, als dic Protagonistin
sích dadurch befreit, dM3 sic dic beiden auf sic angesetztcn Stasileute wáh-
rend ciner Kahnfahrt auf eincm See mit dem Ruder nicdersehlñgt, aus dem
Boot kippt, selbst «mit grol3cn ruhigen Zúgen ans Ufer» 23 schwimmt, danach
fíir vicie Jahre in Mccklcnburg ungeschoren cinc illegale Existcnz fiihrt. Das
ist fúrwahr grober Tobak, wird jedoch von den Rezensenten, dic sich auf dic
Lesart des Greuelmárchens eingcstellt haben, stillschwcigcnd hingcnommcn,
bzwlibergangen. Da das wirkliche Leben úbergcnug Fakten Éiber dic Stasi
bietet, ist es lcicht, darauf Geschichtcn zu baucn, - womit, wie schon erwáhnt,
auch Burmeister operiert.

=1 Ebenda, S.l 12.
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Hensel schreibt mit dcm «crnsthaft-komischcn Blick» 24 Das bcdeutct, ci-
nc Sache sowohl ernst zu nchmen, als auch ihren Lachaspekt zur Gcltung zu
bringen. Hensel úbcrtreibt und vcrzerrt, was im wirklichen Leben seine Wur-
zel hat und mebr oder weniger sichtbar ist. Beispielsweise leugnet und ver-
harmlost dic grotcskc Sicht dic Stasi kcincswcgs, aber sic enthált, quasi als
Kehrseite der Medaille, auch dic Darstcllung der zweckhaftcn Verwendung
des Stasi-Phánomens im hcrrschcndcn Diskurs. Das vcrmarktct sich gut. Auf
diese Weise geht Hensel mit dem Literaturbetrieb der Zeit nach semen cige-
nen Spielregeln um. Einerseits kénnte man sagen, sic fiihrt dic Lesenden an
der Nase hcrum, insofern sic sic durch das Vordergriindige des Textes auf
falsehe Fáhrten lockt, andererseits nimmt sic damit dic Lesenden auch ernst,
denn sic traut ihnen zu sich im raffinierten Durcheinander der Bedeutungs-
ebenen zurcchtzufindcn. Diesen ironisehe Verfabren crinnert an Eulenspic-
gel; der sitzt auf dcm Seil und amúsiert sieh, wie sich dic Leute um dic linken
Sehuhe zanken, dic er ihnen zuerst abgenommen und dann hinuntergcworfen
hat.

8

1977 hatte Maxie Wander ihrem ungemein publikumwirksamen Buch
mit Frauen-Gespráchsprotokollen den Titel «Guten Morgen, du Schñne» ge-
geben. 1991 setztc dic Publizistin Anna Mudry, als sic Gespráche von und
mit DDR-Schriftstellerinnnen herausgab, liber dieses zeitsymptomatische
Bándchen den Titel ‘Cute Nacbt, du Schéne. Autorinnen blicken zuriick>s.
Das ist mchrscitig bcziehbar, klingt in jedem Falí naeh Absehied. Em Ab-
sehied dcr Autorinnen von der Literatur war damit nicht prognostiziert, und
von Abschied kann auch, wie gezcigt, keine Rede sein. Dic geschichtlichcn
Umwálzungen haben sic als Schrcibcrinncn nicht aus der Bahn geworfen.
Was Brigittc Burmeister 1990 fiir sich und cinige andere «aussichtsrcichc
Randfiguren» formulierte, hat sich bis heute durchaus bestátigt. «Wir haben
keine Macht, aher Spiclraum. Wir haben kcinc Posten, kcincn Rut kcin Ver-
mégen zu verlicren, uns bricht keine Wclt zusammen». Sic muliten sich nicht
«wendcn<’. Alternativ zu denkcn und zu schreibcn ist fiir sic nicht neu. Des-
halb in ihrcm Erzáhíen kcine schroffcn Briiche. Von Markt, Mode und Ge-
schmaek, den Máchten, dic an dic Stelle der alten Zensur getreten sind, las-
sen sic sich nicht bcstimmen. Sic nutzcn und geniel3cn das cinzig wirkliche
Privilcg der «Kulturschaffenden», «etwas Ligenes herzustellen, dessen Ge-
brauch teilbar ist, und sei es unter wcnigen» 25 Sic reagicren auf ihre Zeit

24 Kerstin Hensel, Ohne Angst und an alíen Dummkópfen vorbel, in: Gute Nacht, du Schó-
nc. a.a.O. 8.. 116.

25 Guie Nacht, du Schónc, a.a.O., 8. 59.
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ebenso ncugierig wic illusionslos. Bei alíen tinterschiedcn des Tcmperaments
scheint alíen cines gemeinsam: sic sind nicht zynisch, obwohl dic Realitát tag-
táglich iiberreichlich Griinde fúr Zynismus produziert, und sic unterliegen -

was damit zusammenhángt - cbensowenig dem Diktat der Beliebigkcit; sic ha-
ben, wie Hensel es ausdriickte, «alíen Grund zum Schreiben» ~».

28 Vgl. Anm. 24, ebenda.


